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Der indoirauische Femiuintypus när-t.

KZ. 32, 294 ff. stellt Ernst Leumann die Belege für eine

dem Indischen und Avestischen eig-entümliclie Klasse von sekun-

dären Femininbildungeu zusammen. Der zu Grunde liegende

Stamm ist meistens ein Eigenname, und die Bildungsregel lautet:

der Vokal der Schlusssilbe des Grundstamms erfährt Vrddbi,

an den so veränderten Stamm tritt das Femininzeichen i. 30

Belege liefert das Indische, das Avestische 4. Beispiele sind

:

ai. j(ihnäv-i ^Tochter des jcüinü-^ d. i. ^die Gangä', manäv-i

"Gattin des mänu-\ agndy-l Tlattin des agni-% aräy-i "Genos-

sin, Weib des ari-, Feindin', när-t "Weib, Eheweib, Heldin'

von ndr- "Mann, Held' = av. näiri-. Der Ausgang -änl er-

scheint im ältesten Indischen und im Avestischen fast nur bei

Wörtern, die zu «-Stämmen, und nicht bei solchen, die zu n-

Stämmen gehören. Er ist aber nach Leumanns wahrschein-

licher Annahme (vgl. auch Verf. Mü. 2, 197) gleichwohl bei

den 7«-Stämmen entsprungen und von diesen auf die «-Stämme

sowie auch auf konsonantisch schliessende Stämme übertragen

worden. Z. B. ai. puruhiUmm "Gattin des ptü'ukiifsa-', mud-
galäm "Gattin des müdgala-', varunäni "Gattin des vdruna-',

av. ahurant- "Tochter des ahura-% ai. ürjäm "Genie der La-

bung' [urj-). \i^\. griech. XuKaiva "Wöltin' zu Xukoc u. dgl.

nach dem Vorbild von TeKxaiva (von xeKtuuv i u. dgl. Das erst

in nachvediseher Zeit auftretende hralimäyu "Gattin des 5rfl/i-

mdn-' ist zwar regelrechter Vertreter unseres Bildungstypus

bei einem w-Stamm, darf aber natürlich nicht als die Muster-

form oder als eine der Musterformen für puriikütsäni usw.

angesprochen werden ; die wirklichen JMusterbildungen sind

für uns verschollen.

Woher stammt dieser Feminintypus des arischen Sprach-

zweigs? Die Antwort ergibt sieh leicht, wenn man bedenkt,

Inrlo^ennanische Forschunjren XII i u. 2 1



2 Karl P. ruüiiia im,

(lass in den k\g. Spraclien (iftcrs das Suffix -io- -io- hinter

tVrtiiio Kasus getreten ist. Aus dem Altindisclien stellen sieh

hiciiuM- die meistens als Partieipia nccessitatis vcnvendeten For-

nun auf -iii/i/a- d. i. -(tjjiii- -äi/ii/a-, wioi äravayya- laudandus,

lüldicli', welehe von Infinitiven auf -dl ausiiei;'an,i^cn sind (Verf.

Grundr. 2, 14:^2). Im Grieeliisehen und in den italischen Spra-

chen erscheinen solche Weiterbildungen vom Lok. Sing, der

0- und der <?-Stämnie aus, als deren ursprüngliche Ausg-äuge

-ei-io- -oi-lo- und -äi-io- anzusetzen sind, z. li. okeToc (okei)^),

kret. xeiov • ttoTov Hesych, g-ort. ö-Teia (*Tei = *q'-ei), ttoToc

(ttgT), dtWoioc-), dYopaioc (dYopd, vgl. 0r|ßai-Yevric), dvaYKaioc,

osk. verciiai "der Landwehr' (Stamm uero- ""Tür, Mauer'),

kersuai[i]as "cenariae' oder 'eeuarias' (Stamm kersnä- 'cena'),

\at. quom-s cujus = *q~'oi-io-s, osk. Maraiieis lat. Marejus,

Canulejus, legidejus, plebejus, s. Verf. Gruudr. 2^, S. 12L 1^
S. 228 f., Griech. Gramm.'^ 181, Bück Vocal. der osk. Spr.

150 f., v. Planta Gramm, der osk.-umbr. Dial. 2, 10 ff., Nie-

dermauu IF. 10, 239 If. S. ferner Sievers Ber. d. sächs. Ges.

d. Wiss. 1894 S. 129 tf. und Niedermann a. a. 0. über die

g-ermanischen Stammesnamen Ingvaeones u. dgl. Weiter hat

das Litauische /o- Bildungen, denen der Lok. Sing-, zu Grunde

liegt, z. B. dangnje-jl-s "himmlisch' von danguje, Lok. zu daii-

güs 'Himmel', name-ji-s Mer immer zu Hause sitzende' von

nanie "zu Hause', sowie solche, die vom Gen. Plur. ausg-egan-

g-en sind, z. B. musii-ji-s "der unsrigc', Prüsaiczii-jt-s "der der

Familie Prüsaiczei angehörig-e' (Leskien Die Bildung- der Nom.

im Lit. 190 ff.). Endlich sei noch erwähnt, dass Bück a. a. 0.

das ital. Suffix -asio- -azio- (-ärio-), wie im umbr. urnasier

und lat. aquärius, vom Gen. Sing, auf -äs, Prellwitz BB. 24,

1) Sollte E. Schwyzei- mit seinor Vermutung- Recht haben,

dass das erst seit Menander erscheinende oikci durch Dissimilation

aus oiKoi entstanden sei (Neue Jahrbb. 3 [1900] S. 256), so würde
das die Berechtig-ung einen urgriech. Lok. *FoiKei zu Grunde zu

legen nicht aufheben.

2) In ähnlicher Weise wie io- ei-scheint bekanntlich auch -no-

als Sekundärsuffix hinter Kasusformen, z. B. tapi-vö-c, irepuci-vö-c,

ai. purä-nd- 'vormalig-'. Daher ist dem äWoToc vermutlich das lat.

alienus an die Seite zu stellen, das aus *alioi-no-s oder *aliei-no-(>

entstanden sein kann (Verf. Grundr. 1^, p. XLV). Vgl. auch ahd.

sicein ags. stcän aisl. sueinn 'Angehöriger, Knecht, Sohn' auf Grund
\on *snoi = griech. Fol oT.
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94 ff. dag-eg-en vom Lok. Plur. auf -as{i) ausgegangen sein lässt,

wozu man v. Planta a. a. 0. 2, 12 f. und Verf. Grundr. 1 ^,

S. 763 f. verg'leiche.

Hiernach dürfte klar sein, dass die Grundlage unserer

arischen Feminina auf -l die aus der Zeit der idg. Urgemein-

schaft überkommene i-lose Bildung des Lok. Sing, mit dehn-

stufigem Vokal der Schlusssilbe (Verf. Grundr. 2, 609 ff., Streit-

berg IF. 3, 355 ff.) gewesen ist. vasäv-t aus Lok. väsäu av.

vawhäu, von ai. vdsii "Gut, Besitztum', agndy-i aus der ent-

sprechenden, im Arischen in selbständigem Gebrauch nicht

mehr vorhandenen Lokativbildung auf uridg. -ei oder -öi (vgl.

aber Lok. agnä = uridg. -e aus -ei); die Formen agnäyl, Akk.

agndymi, Vok. vrsäJiapäyi waren jedoch nicht rein lautgesetz-

lich, da y vor I in urarischer Zeit geschwunden war (Grundr.

1 ^, S. 268 f.). -än-i (Jbralimän-l) stellt sich zu av. ayqn u.

dgl. aus urar. -cm, kret. Inf. bö|uriv. Zum Lok. '^ncir, vorarisch

*ii-er, der Grundlage von när-l, kenne ich keine Parallele aus

dem Gebiet der Stämme mit »"-Suffixen, ausgenommen etwa

das griech. Adverbium vuKTiup (vgl. lat. nocturnu-s). när-i

braucht aber deshalb keineswegs eine jüngere Schöpfung nach

dem durch die andern Stammklassen geboteneu Muster gewesen

zu sein. Eine altertümliche Kasusformation kann sich hier

ebensogut erhalten haben wie z. B. in ved. gnäs-päti-s oder

süre duhitä (0. Richter IF. 9, 216. 224j. Unsere Feminina

sind zunächst aus Wörtern für männliche Personen abgeleitet

worden. Sie besagten, dass das weibliche Wesen irgendwie

als Genossin, als Hausgenossin, Gattin, Tochter u. dgl., zu der

männlichen Person gehöre. So war also z. B. manav-t nach

der ursprünglichen Meinung etwa: die bei (chez) Manu (seiende).

Der Gebrauch des Lok. Sing, war hier derselbe wie z. B. in SB.

11, 5, 1, 2 sä hasmin jyög uvclsa, "sie wohnte lange bei
ihm', E,V. 8, 51, 1 (Välakh. 3, 1) ydtha mänäu sävarajiäu
sömam indräpihah sufäm, "wie du bei Manu Sävarani, o

Indra, den gepressten Söma trankst' (so trink jetzt bei uns),

vgl. Delbrück Altind. Synt. S. 117 f., Grundr. 3, 225 f., Spej^er

Ved. und Sanskrit-Synt. (Grundr. der indo-ar. Phil.) S. 21.

Leipzig. K. Brugmann.



J. A. Smith,

Iiulo-europeaii -ss- betweeii vowels.

Notliing: call be clearcr, in g-eneral, tliaii the täte iu tlie

sevcral Indo- european languages of intervocalic -s- : it was

either (1) universally dropped (througli -h- earlier probably -z-),

or (2) in accordance with varying- accentual conditions (a) be-

came z (subscqiiently r) or (b) was retained as s.

To thcse simple rules we find, however, a considerable

uumber of exceptions. Of tbese in Greek tbe most striking

instances are:

(1) the Locatives PI. of Vocalic Sterns in Nouns: Xukoici^

vu|U(paici, öqppuci, &c.

(2) the Sigmatic Aorists of Vocalic Steins in Verbs: eii-

|uäca, eqpöca &e. (and their moods).

These are commonly explaincd as reformations by ana-

logy with consonantal steras, (puXaEi, ecpiiXaEa &c., but

(1) In both Nouns and Verbs consonantal stems are de-

cidedly less frequent than tocalic stems.

(2) The analogy is far from obvious.

(If analogy is called in, I think it would be better to

refer the change to the influenee of 6-steins: which are far

more frequent than, at least in the case of verbs, is generally

supposed to be the case, cf. euYeve'ci, ereXeca).

It is at least remarkable that in other Indo-European

languages we tind irregularities of correspondences in exactly

the same cases as in Greek, e. g. Arm. gailoc and mnaic,

0. Bulg. vlücechü, raMcliü and znacJiü. This suggests that

the analogical reformation — if such there was — had already

taken place in Indo-european times,

But that we have here to do with a primitive phonetie

difference is shown by the case of an isolated form which

from its nature must have escaped the influenee of analogy.

The Gk. fjiLiicuc is formed from the old Loc. PI. of the stem

semi- {*semisstt 'in halves'). That this was an Indo -cur. for-

mation appears from the Lat. semissi-, which originally had

no connection with the word as. We are thus driven to re-

coirnize as at least Graeoo-Latin a Loc. PI. termination with
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intervocalie -ss-. I sboulcl explain vicissim as probably also

a Loe. PI. from vici- (or vicis-).

In Indo-european, therefore, intervocalie -ss- existed

as well as intervocalie -s- and this difference siirvived in se-

veral of the Indo-european languag-es, though doubtless

greatly interfered with by analogical reforniations. It is pro-

bable tbat -SS- was often reduced to -s- by purely pbonetic

causes, as, e. g., after naturally long vowels or before the

accent (varying in difterent languages).

This fact enables us to account for many apparent irre-

gularities in the tense and mood Systems of vocalic verb stems,

especially in Greek. It is well known that the Fut. Ind. and

the Conjunctive of the Sigmatie Aorist are in Greek scarcely

possible to keep apart, but it is not generally recognized that

both -.>:?- and -ss- tbrms existed. In the former -s- was regu-

larly dropped, e. g. in CTrjouev cTOJiiiev whereas -ss- was regu-

larly retained as -c-, e. g. in CTr|co)uev. Ti)Lidcuu and erijuaca

are now seen to be perfectly regulär. The same fact explains

the retention of -i- in ciairiv (from *CTaciTiv) &c. ; for intervo-

calie -i- always disappeared, while -ci- became -i-, (toO is

from '^foso not '^fosyo).

Further this tbrows light on Latin forms like amasso,

which correspond to Greek xiiudcuj, while amarem {amaro?)

are from -.s- forms.

These suggestions are contirmed by an examinatiou of

related forms in Celtic. The Irish rö-charsam points te *crt-

rassamos (S.-Pret, 1 st. PL), while the -s- forms (conjunctive)

are represented by ro-doos 0. W. dechreuho. The 0. W. Con-

junctives dywetto, dycko shou- the same phenomenon (due to

s becoming h) as tecafj (jioJijpaf from teg^ giclyh (termination

*-isamos\ cf. leiiliaf, mwyhaf).
The above view, if accepted, would thus necessitate a

revision of our coueeptions of the tense and mood System of

vocalic verb stems, but the result would be, I believe, to

hring those of the ditferent languages more into harmony with

one another. An indispensable preliminary to such a recon-

struction would be a fuller recognition of the existence and

influence of verb-stems in -s (like YeXac-, leXec-, Lat. ges-, quaes-

&c.). Many of the Homeric uncontracted forms would be

seen to be due to the dropping of intervocalie -s-. Lastly
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liglit woiild l»c tlirowii oii tlic ])uz/.lini:: reteiition of -.v- in inany

Single words as, e. i;., in vncoc, O. Ir. inis, where botli lan-

g'uages p(»int to *<'n,)ss-.

Oxford, Eni^land. J. A. Smith.

Myrolog oder Moirolog?

Korais, Atakta 2, 255 schreibt juupoXoYUJ, juupoXÖTiov und

äussert sich über seine Ableitung-: KaKoi tö xpafpei ^la bicpOÖT-

fou ö lo)Liauepac (Somavera) MoipoXÖYiov, ujc Kai oi TP^^pov-

Tec auTÖ eHacuWdßuuc MupioXo-fiov. '0 Aoukoiytioc (Du Gange

S. 277) ervujpice Kai rdc büo yp«9öc, dXX' eKaxdXaße xfiv Y^ve-

civ THC Xetetuc dnö tö 'EXXriviKÖv. Müpo|aai. tö öprivOu. ''Mu-

po|Lievri, 6bupo|LieviT" XeYei o 'Hcuxioc, Kai cuvOeTUJC "'uupLubeT,

bpriVLubei". Dann lieisst es Atakta 4, 345, unter anderem: 'H

cüv9ecic eivai öxi d-rrö tö MoTpa Kai Aöyoc. dXXd dirö tö

dxpricTOv Mupoc (6 Gpfivoc) ek toö xP'Ictoü priiuaToc Mupuu

Kai ToO AeY^J' MupoXoYuu Xoittöv eivai MOpouc Xey^j. Im Zu-

sammenhang mit dieser Erklärung steht auch das was Henricus

Stephauus anführt: Mupujbeuj, affertur pro Lugubre cano, at

Mupuübia pro Unguentorum odor : utrumque sine testimonio.

[Hesych.: |Liupaibei, 9pr|veT] At verborum ordo postulat Mupdbei,

quod Hesych. alicubi sie corrupte scriptum repererat. In cod.

Ven. revera exhibitur Mupaibei i. e. luupdbei. "Servata est an-

tiqua arehetypi scriptura, pro qua, serie permittente, reponeu-

dum Mupdbei, uti et Is. Voss, devinavit." Schow. Male ergo

eund. Voss, castigavit Coraes ad Heliod. vol. 2. p. 169: Xr]-

laeiujcai be Kai MupecBai, irap' 6 fi cijvr|9eia ecxriMa^ice cuvGeTOV

tö MupoXoYÜu, Tuj ibiujc im Tf\c im toTc dTTOixo^evoic Öpi]-

viubiac TCTaxOai, biaqpepov toö OiKTpoXoYUJ Kai 'EXeeivoXoYW' n

be ciJvBecic dvdXoYÖc ecTi tuj MupiubÜL), örrep dYvuuiicac TÜJv Tic

KpiriKuuv (Is. Voss.) KaKUJC TÖ TTap' 'HcuxiuJ Mupuubei eic tö )uu-

pdbei lueTaßdXXeiv uipiaricev. — In der Ausgabe des Hesychios

von Mor. Schmidt finden wir im Texte Vol. III S. 129: ,uu-

pabei, bpiiVLubei, und in der Anmerkung: sie laupaibeT cod.,

iLiupujbeT Mus. Illud (pLvpabex) placuit Is. Vossio et Thes. V c.

1306 I), hoc Corai ad Heliod. II p. 169 licet aperte vitiosunu
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Conici iniilta possuiit veluti mjpei • abei . ^ivup' abei • Gprivoibei.

luivupibbei ' BpriVLubeT.

Wir haben hier die auf juupujbei bezüglicheu Aiiseinander-

setzuDgeu ano-eführt, weil Korais sich auf diese Form beruft,

um für das sinnverwandte luupoXoYeT eine passende Ableitung-

zu finden. Seine Erklärung- wurde, so viel ich weiss, von

allen angenommen, die dieses Wort erwähnen, denn es wird

jetzt fast allgemein mit u statt oi geschrieben. Lassen wir

nun Schmidts Erklärungsversuche, die uns hier nicht weiter

berühren, bei Seite, so wird wohl der Einwand gegen luupuubeT

auch aus andern als paläog-raphischen Gründen berechtigt sein;

denn neben diesem Verbum muss ein Substantiv *|uupujbia (vgl.

Tpa'fuJbia) gedacht werden, welches sich aber wohl kaum mit

der Geschichte des Wortes in Einklang* bringen lässt. Wie konn-

ten die völlig; gleichlautenden Formen *|uupujbia und juupuubia

(ohne jota subscriptum und = euuubia) neben einander bestehen?

das erstere im Sinne von Klagelied war nur von einem selbst

dem Altgriechisehen unbekannten juOpoc = Gpfjvoc, oder dem

gebräuchlichen |uupuu = BpnvLu herzuleiten, während das letztere

durch seine Abstammung- von |uupov, die Salbe, nur die Bedeu-

tung von Geruch haben konnte, die es in der neug-riechischen

Volkssprache getreulich bewahrt hat. Wenn hier eine Vermu-

tung helfen könnte, so dürfte für das erstere an eine Ablei-

tung von luoTpa gedacht werden; wir hätten dann ^oipujbuj, was

aus weiter unten zu erklärenden Gründen einen befriedigenden

Sinn geben würde. Ein auf graphischer Verwechslung beru-

hender Irrtum ist sehr leicht möglich, wenn wir bedenken,

dass im gr. Mittelalter oi und u den «-Laut angenommen

hatten und sogar schon auf alten Inschriften mit einander

vertauscht wurden, vgl. Hatzidakis Einleitung S. 28 und Jan-

naris Hist. g-r. Grammar § 36; ferner fällt ins Gewicht, dass

Hesychios nicht in seiner ursprünglichen Gestalt auf uns ge-

langt ist. Aber auch hier tritt uns wieder die nämliche Ver-

legenheit in einer neuen Gestalt entgegen; denn wie konnte

die Sprache *^oipLubia, das Lied an das Schicksal, Klage,

und luupujbia der Geruch neben einander dulden? In neueren

Sprachen wie im Englischen und besonders im Französischen

sind solche homophone Bildungen häufig und auch im Deut-

schen, vgl. PauF Prinzipien S. 197, z. B. Tor (portai = Tor

(stultus). Aber das Griechische scheint ihnen nicht günstig
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v.n sein, bcsoudei-s in seinen ispütcrcn Pliascn, ;iuf die es hier

ankoiunit. Ziinäelist wurden viele "Wörter dadurch i;ieiehLautend,

(h\ss ihre Vokale den urspriingliciien Werth verloren, d. h.

verschiedene Vokale und Diphthonge: i, \-], u, ei, oi (ui, )))

führten sehliesslieh /u einem gleichen lautlichen Ergel)nisse,

dem /-Laute. Die Sprache suchte mit solchen homophonen
Wörtern aufzuräumen, weil sie v.n Zweideutigkeiten führten.

Wir sehen dies am deutlichsten an dem Beispiel von vc und

QIC, die beide - üs lauteten, und desswegcn sehon frühzeitig

durch xoipoc und TTpößarov ersetzt wurden, vgl. Hatzidakis

Einl. S. i;j. Nehmen Avir nun an, dass es zwischen zwei sol-

chen lautlichen Doppelformen zu einer Auseinandersetzung kam,

so musste diejenige die Oberhand gewinnen, die am volkstüm-

lichsten war, die sich am leichtesten in ihre ursprünglichen

Bestandteile zerlegen liess. In unserm Falle besass das noch

erhaltene luupuübia den Vorzug, dass es durch seine Zusammen-

setzung mit luupov, die Salbe, ohne weiteres verständlich war,

dagegen musste, wenn wir es als einstmals vorhanden betrach-

ten, das ohnehin sehon höchst zweifelhafte "'")uupujbia = Klage

untergehen. Aus diesem Grunde kann die von Hesychios ge-

botene Form sowie auch die auf sie sich gründende Erklärung

nicht weiter für die Ableitung von |uupo\oYUj dienen, und so

empfiehlt es sich, die Frage einer neuen Erörterung zu unter-

ziehen. Es ergeben sich im ganzen drei Möglichkeiten für die

Entstehung des AVortes : I. es kann abgeleitet werden von pO-

poc, oder besser pupuu, pupopai, IL von poTpa und IIL kann

auch pupioi in Betracht konnnen.

I. Die erste Ableitung, die wir schon berührten, hat den

entschiedenen Nachteil, dass wir nicht einmal im Altgr. ein

Substantivuni besitzen, welches in dem Kom})Ositum |iiupoXoYÜJ

das erste Glied sein könnte; denn pöpoc, die Wehklage, ist

uns nur durch seine Verwandtschaft mit püpuj, ich klage, be-

kannt. (Nach Passow ist das u in pvjpuj lang, daher schreibe

icli ,uöpoc.) Diese Zusanmiensetzung kann aber kaum anders

als aus einem Substantiv und dem \ou Xe^w abgeleiteten zwei-

ten Gliede l)estehend gedacht werden, ganz genau so wie pu-

GoXoTÜu ^ puBov Xifuj. Ein pupouc Xefw, wie Korais vermutet,

ist al)er äusserst bedenklich, weil wir im Rhomäisehen nicht

auf prjlhistorische Formen und Bedeutungen zurückgreifen dür-

fen. Es Hesse sich daher nur an das historische pupov an-
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knüpfen, welches aber im Altgr. nur /^alhe, wohlriechendes

Öl bedeuten kann. Thatsacbe ist, dass alle altgriecbischen

Zusammensetzung-en, die im ersten Gliede |uupo- haben, sich

nur auf die Bedeutung- von Saihe beziehen, z. B. luupocpöpoc,

wovon wir luupocpopu) ableiten können, juupoTTUüXuJ, also ich

trage, ich verkaufe Salben. Wollen wir nun diesen Bildungen

auch |uupo\oY(Jü einreihen, so können wir nur zu einer völlig

absurden Bedeutung gelangen. — Gehen wir dagegen von

ILiupuj, |Ltupo|aai aus, so müssen wir das Wort in die Klasse der

Komposita mit verbalem Anfangsgliede bringen, mit altgr.

Formen wie qpepe'TTOvoc usw., die sich leicht in ihre Bestand-

teile auflösen : cpepoi ttövov. Was könnte aber )uupuu Xöyov,

oder wie Lambros (Coli, de Romans grecs S. 352) andeutet:

|uupo|uai — X6-fiov bedeutend doch nur: ich Idage ein Wort,

denn die Bedeutung: ich .stimme eine Klage an, welche der

Sinn verlangt, könnte sich nicht in ungezwungener Weise er-

geben. Möglich ist ja eine solche Bildung, das bezeugen die

von Dossios (Beiträge zur neugr. Wortbildungslehre, Zürich 1879

S. 55) angeführten asigmatischen Komposita: xpejuoxepiic, xpe-

luoTTÖbnc, dem die Hand, der Fuss zittert, eigentl. eine Hand

die zittert, avo das ursprüngliche Subjekt im zweiten Gliede

liegt, und ebenso cpaYÖCTOiuac krebsartiges Geschwür, irpriCKO-

XeiXiic und -KoiXiic, einer, dessen Lippen, resp. dessen Leib

angeschwollen ist. In andern wie qpoucKobe'vxpric liegt das zu

ergänzende Subjekt ausserhalb der Komposition, und es ist zu

verstehen: 6 dve|uoc 6 öttoToc qpoucKUJvei xd bevxpa, und gemeint

ist der Februarwind, der die Bäume zum Treiben bringt; daher

dann cpoucKObevxpid, und qpoucKOÖaXaccid : das von heftigen

Winden aufgewühlte Meei'. Als Beispiel neugr. sigmatischer

Bildungen sei das hier in den Zusammenhang passende KXa-

vpo|uoipjic erwähnt, wo das Subj. in dem als Aorist auftretenden

Verbum zu suchen ist. Ein juupo) Xötiov Hesse sich allenfalls

wie die obigen Komposita erklären, nur will sich kein rechter

Sinn ergeben. Ausserdem scheint mir in einer echt rhomäischen

Bildung die Annahme eines ni. W. unvolkstümlicben und oben-

drein leicht misszuverstehenden Gliedes wie luupai ich klage

als unzulässig, und das aus guten Gründen. AVir können näm-

lich beobachten, dass häufig in solchen Zusammensetzungen

eine Übertragung ins Volkstümliche stattfindet und zwar

in der Weise, dass ein unverständlich gewordenes Kompositum
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oder ein Toil eines solclieu durcli ein i^-ebräuchlicheres und

der lel)endii;en Spraehe aiii;eli(»rende.s Wort ersetzt wird,

leh erinnere liier au die Unihildnui;' von eO- und bucTox^ic zu

KöXö- und KaKÖTuxoc, und an das noch drastischere Beispiel

von altü-rieeh. ceicoTTUYic (ceiuu TTu^nv) Bachstelze, aus dem sich

durch ünterg-ang- von TtuYn (lautl, = nriTn Quelle; folgende

Neubildung-en ergaben : ceicovoOpa (ceiui if) — v-oupd), KujXocoöca

(küjXov ceiuj), Dossios S. 55, denen ich noch coucoupdba aus

Marusi bei Athen beifüge; ferner altgriech. TTUYoXau-rric Johan-

neswürnichen, neugriech. KuoXocpujTid.

II. Anders verhält es sich, weiui wir die obige Erklä-

rung lallen lassen und von ^oTpa ausgehen. Einige Verse

aus dem Romane Kallimachos und Chrysorrhoe (ed.

Lambros Coli.) erklären meiner Ansicht nach die Sache ganx

von selbst. Es heisst dort:

2360 MupoXoTeiTtti Xunripd KXaiouca jaexcc ttovou

Kai lauTtt Tipöc liiv xux^v tric XeYei netd TTiKpiac
•

Tuxn |nou KttKOiurixttve, tuxH MO^ |uaivo|uevri . . .

65 "EXeT« TidvTUJC ecpuTa t6 KaKO|uoipaciud juou . . .

69 Kai Tiijpa ßXeiruu, Tuxri ^ou, TtdXiv e-rrpöcßaXec ^e

78 Kai laöia ,uev f] be'cTtoiva KaieXeTe OpnvoOca.

Diese ganze Stelle ist ein echter Myro- oder besser Moi-

rolog, denn mit diesem Namen wird sie ausdrücklich vom

Dichter selbst bezeichnet, und auch am Schlüsse wird die

nämliche Versicherung, wenn auch in andern Worten, wieder-

holt, denn KataXeToj besagt genau so viel als juoipoXoTOUfiai,

vgl. Korais Atakta 2, 182, unter KaiaXÖTi. Der Klagegesang

richtet sich an die Tyche; das darf aber nicht befremden,

denn diese ist im Mittelalter und schon früher mit der Moira

zu einer Gestalt zusammengeschmolzen, wie aus einer andern

Stelle desselben Gedichtes deutlich hervorgeht:

703 KXuucua xfic Tuxnc buctuxec eKXuucBn uou Kai Moipac,

Kai rrdXiv eTTiKXuQeei |ue tö KaKO)aoipac)ad }iov

äuö bucTuxoKXu)C|aaTOc TTiKpou ific 'Acppobiiric.

Hier übernimmt die Tyche in der Vorstellung des Dich-

ters (und wohl auch des griechischen Volkes) die Funktionen

der Moira, da ja das Spinnen des Lebensfadens bekanntlich

Sache der Moiren oder Parzen ist. Vgl. noch Belthandros,

V. 738:
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TToXXd 'fttp evi dbuvaxov dvGpuunov eic töv köciuov

Tr\v ei|Liap|Lievr|v tKqpuYeiv Kai xö ific Tuxic K\a)C|ua.

Kallimachos 1635: EXene xfic Tuxric xfiv qpopdv, xö KXüucuav

TÖ xoO xpovou.

Übrigeus pries schon Pindar die Tyche als die Schwester

der Moireii. Auch der auf das eben erwälnite Ersetzung-s-

prinzip im volkstümlichen Sinne fussende Sprachgebrauch stellt

als Synonyme neben einander: KaXöxuxoc und KaXö)Lioipoc. de-

nen sich als drittes KaXopiZ:iKOc beigesellt, und diesen stehen

die entsprechenden Verbindungen mit KaKO- gegenüber. Nichts

hindert uns daran, das in Frage stehende Wort als ein Kom-
positum von juoTpav \eju) aufzufassen, als Xe-fin xriv f-ioipav uou^

dem wir ein gleichbedeutendes Xe-fuu xr]v xuxiiv |iiou an die

Seite stellen ; nicht anders ist auch KXavjJOiuoipric : der immer

sein Schicksal beweint, Dossios 55, auf KXaiuu xiiv luoTpav uou

zurückzuführen. Die Bedeutung kann nur sein : ich verkünde

das mir vom Schicksal bestimmte Los, d. h. ich klage mein

Unglück; denn wenn Tyche und Moira auch neutrale Begriffe

sind, so liegt es doch in der Natur des Menschen, dass ihn

die Betrübnis viel eher als die Freude zu erg-reifenden Ge-

müthsäusserungen drängt. Und an wen wendet sich hier die

Klage? doch nur an die Tyche (oder besser, an die Tyche-

Moira) selbst, denn w^enn das Schicksal auch unwandelbar

ist, so kann ein betrübter Mensch doch leicht auf den Gedan-

ken verfallen, dass es sich durch Bitten erweichen lilsst.

Auch andere Zusammensetzungen mit luoTpa können uns

die Art, wie solche Bildungen entstehen, veranschaulichen;

um die Sache klar zu machen, g-ehen wir von bekannten Ana-

logien aus

:

ITTTTOUC XpecpUU

dvBoc XeTUL)

)a09ov XefuJ

Dann

:

ITTTTOXpOCpOC

dvGoXoYOC

|uu6oXÖYOC

ITTTTOXpOCpUJ

dvOoXoYUJ

InuGoXoYÜJ

ITTTTOXpOCpia

(dvBoXoficx

[dvGoXÖYiov

[|uu6oXoTi«

[jnuBoXÖYiiua

laoipav -(pucpüj luoipoTpacpoc luoipoYpacpuu
[lnoipoTpacpia

( luoipOYpdqpriMO^

Die Passivforni )aoipOTpacpou|uai findet sich im Kallimachos

V. 707 sq., 1668; inoipoTpdqpnMa ib. 735 sq. und öfters. Über

die Rolle der Moiren, die den Namen des Neugeborenen in



12 .Tolm Schmitt, IMyrolo^' oder Moirolog'?

das Sebicksalsltncli cintranon und ihm sein Lebensschicksal,

sein jLioipOTpäcpima. verkünden, siehe Bernhard Schmidt Volks-

leben S. -?1U—^21, bes. 8. 215. Dass es sich oft um eine

Voraiissag'ung- des ehelichen (jlückes handelt, kann auch

oben erwähnte Stelle aus Kallimachos, V. 703 sqq. bezeugen.

Die Form luoipoYpacpia findet sich im Sophocles: The decrees

of fate, mit Hinweis auf Nicet. liyz. 764 A. Im Belthandros

V. 422 lesen Avir:

XpucdvTcav i^v ÜTrefpavyev r\ juoipÖYpacpoc Tuxn

doch scheint mir der Akzent auf der drittletzten Silbe gegen

die Versbetonung zu Verstössen, denn der Dichter hält auf

gleichmässigc Vcrtheilung der Versakzente; wir dürfen, glaube

ich, auch hier )uoipoYpd90c wie in den andern Fällen als Pa-

roxytonon lesen. — Schliesslich erhalten wir im Einklang mit

den vorhergehenden Beispielen:

i |uoipo\oYiJU— ou,uai i luoipoXoYii ov)

poipav Xef^ ,uoipoX6-foc Kall. 1670; — )iioipoXÖYniLi«

l 2360 (Kall. 1671.

Im W. B. von Passow^ findet sich luoipoXoYOc = Schick-

salskündiger, und ebenda sogar das bei Kirchenschriftstellern

übliche iiioipoXoYeuu = einem das Schicksal verkündigen.

Vielleicht dürfte diese Form schon allein als ein Beweis für

die richtige Herleitung des AVortes genügen, denn die Medial-

form )LioipoXoYOÖ|uai : sich selbst das Schicksal revTxündigen,

konnte in die Bedeutung übergehen: sich über sein Schicksal

utissprechen und schliesslich: sein Schicksal beklagen. Wir

finden m. W . nicht iLioipoXoYia, sondern nur das sächliche |uoi-

poXoYilov i, wie dvOoXÖYiov. — Endlich sei noch verwiesen auf

Hesychios: uoipoXoYxeiv No. 1554 und die Lesart )iioipoXaXeTv

im Apparate.

III. Über die Form luupioXoYUJ und ihre entsprechenden

Ableitungen wie luupioXÖYi kann nur kurz bemerkt w^erden,

dass sie als eine spätere Bildung anzusehen ist, da sie in den

frühen Denkmälern nicht vorkommt. Im Laufe der Zeit fand

eine Vertauschung statt zwischen den Kompositionsgliedern

()aupo-j luoipo- und luupio- z. B. luupö-xpicxoc, |uoipö-KpavToc und

laupiö-KapTTOc: Typen wie luupo-opopoc = Salben tragend, und

luupio-qpöpoc Leontios 60, 16 = grosses Lastschift' konnten leicht

verwechselt Averden, oder zu einem Ausgleiche kommen, wie

es bei luoipo-XoYUJ thatsächlich der Fall ist, denn an manchen
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Orten hat das unechte Kompositiousglied luupio- das echte |uoipo-

verdrängt. Begünstigt wurde diese Umbildung durch volks-

etymologische Einflüsse; das Volk knüpfte an die im Neugriech.

zahlreichen Komposita mit luupio- an, z. B. luupio-TrapaKaXuj,

ILiupio-euxapiCTuJ, und legte sich den Sinn in der Weise zurecht^

dass es unter luupioXoYÜu so viel verstand als: unzählige Worte

sprechen, sich durch viele Worte Luft machen.

Leipzig-Connewitz. John Schmitt.

Critical notes to Oscan Inscriptions.

The e i t u n s- inscriptions ^).

The new inscription, first published by Sogliano, Notizie

d. Scavi, Nov. 1897, reads:

e k s u k am V i a n n u d

eituns ampt tribud

ti'iv. ampt mener.

There is no trace of a cross stroke in tlie third letter

of ampt in either occurrcnce, and the other strokes are clear

enough to makc it impossible to believe that it has been lost.

One may recall the fact that on the Yibia Curse the first

letter of avt is twice or three times clearly without the cross

stroke, without, however, feeling justified here in reading

amat^).

1) I examined these both betöre and after seeing Degering's

article in the Mitteilnngen d. kais. deutsch, ärchäol. Inst., röm. Abt. 13,

124 f. On the first occasion I noted Sog'liano's error in giving- eksiid

instead of eksuk in the new inscription: also that in Conway no.61

amviannnd with two n's was to be read, and sarinu not sarnnii;

further that in C. no. 63, v. Planta's conjecture of spuriieis was to

be accepted, while in the last line imbratr appeared impossible.

Conway's sehsimbriis probable. All these points were noted by

Degering- and I mention the fact that my ow^n observations were

independent, merely because as such they furnish stronger corro-

boration of his readings than they otherwise would. Sog-liano's

error in g-iving amat I did not notice iintil after having had my
attention called to it by Degering's article.

2) But the temptation is g-veat not to give up the intelligible

amat for the highly puzzling- ampt. Degering's explanation of the
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In contrast to Degering- I am absolntely convinced tliat

tlie inscription ended with nicner. I cxaniined tliis part of

tbe stone with the greatest care and failed to see any traces

of red on the same liue after niener, or any traces of liues

foUowing-. As for the graftiti at the bottom of the pillar,

there are imdoubted traces of letters, but to make puf, ei-

tuns. etc. of them requires a vivid Imagination.

Conway no. 61, v. Planta no. 48. The text is:

eksuk amviannud eit.

aiiter tiurri XII ini

veru sarinu puf

faamat Mr. Aadiriis V.

There is no doubt, I think, of the two w's in amvi-

annud. In the third line Conway is not jnstified in reading

sarunu. v. Planta was right in assuming that the fourth

letter is u corrected to i (not, I think, i). The punct before

n seems clear, so that the explanation of the mistake is that

the writer at first skipped two letters of bis copy and after

sar wrote the final u and the punct, then corrected the u to

i and added the uu^).

Conway no. 63, v. PI. no. 49. The text is:

eksuk amy[i]anud

latter will satisfy no one. A Latin spelling amx)termini with the

chaag-e of b to 2^ before t is of coiirse wholh- irrelevant, and the

vague references to cases in which p Stands for f in both Oscan

and Umbrian do not mend matters. Since original pt becomes ft

(0. scriftas), it is especially difticult to account for the opposite

change here. The only possibilit}'- wliich occurs to me^ in the line

of connecting the word with amf-, is that in the combination nas.4-

/'+COUS., the h became an affricative pf (cf. the development of

n-\-s to nts, e. g. 0. keenztnr) and then lost the f. But this is

none too plausible. [Mau Mitt. d. deutseh. archäol. Inst., röm. Abt.,

14,112, suggests the possibility that anipt Stands for ant, but very

properly concludes that this is unlikely. Aside from the question

of Syntax, such a misspelling could hardh' be parallelled. In L.

tcmptäre the w has etyniological value (cf. Bruginann Grdr. 1^, 866).]

1) It is clear that the word can have no connection with the

name of the river Sarnus. An anaptyctic vowel would be a not 2,

and moreover the gate referred to is, as the topographists agree,

that in tho direction of Herculaneum, cxactly opposite from the

Sarnus.
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eitiins au[ter tr]iibH

Ma. Käst rikii eis ini

Mr. Spiiriieis L.

puf faamat
Y. Sehsimbriis L.

Id 1. 2 an[ter (so Couway and v. Planta, while earlier

editors read an[t) is not only probable biit neeessary to fill

the Space. In 1. 4 Spiiriieis as conjeetiired by v. PI. and

confirmed by Degering- is clear. In 1. 6 imbratr and im-

brtr are impossible. The letters following br are almost cer-

tainly iis as ready by Schöne, Conway and Degering.

Conway nos. 60, 62, v. PI. 47, 50. Of these only a few

letters can be made out at present, bnt on the evidence of 61

and 63 we are safe in assumiug that in 62 anter, not ant,

is to be supplied.

As regards the general Interpretation of the eituns-in-

scriptions, the latest has, if anything added to the diflficulty,

'and Degering's article, while pointing out some serious diffi-

culties in Nissen's vievv (as, for example, the fact that the

Street near the corner of which Stands C. no. 61 leads to the

point between towers XI and XII, not between XII and the

Herculaneau gate) offers no positive results that will meet

with general acceptance. Prof. Mau is shortly to publish an

article on the topographical questions involved, which ^\e shall

await with interest^). Degering's grammatical views mark a

distinct step backward. Instead of the wholly satisfactory

explanation of puf as "uW, we are to assume an Oscan acc.

pl. in ^f instead of -.s-**, -s, and, incidentally to this, the exi-

stence of an ümbrian ^mfe "ubi' Tab. Ig. VI a 8 is done

away with by assuming that uerfale is an acc. pl. to uerfali-,

this from *uer-u-aU- belongiug to ü. uerof, 0. veru! The old

explanation of eituns as a 3rd pl. imperative, formed to the

Singular after the analogy of the subjunctive, is at least a

conceivable one^), but Degering's attempt to support this with

the deiuatuns of the Tabula Bantiua weakens the argument.

For, it being syntactically impossible to regard deiuatuns as

1) [See now Mitt. d. deutsch, archäol. Inst., vom. Abt., 14, 105 &.]

2) [Revived once more by Ehrlich, IF. 11, 299 ff.]
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an impcnitivo, lie is ohli^icd to assunie tliat tliis allcged for-

matioii in -funii even took tlic place of tlie real subjunetive.

Assuming-, in ag-reemcnt witli niost scholars, tliat ei t uns
is a noun, tlie question reniains whether it nieans simply 'way',

as Nissen, Büchelcr and v. Planta tliink. or whether it deno-

tes eertain persons or things which Ibrni the objective point

to whicli people are to bc gnided. There are eertain reasons

wliy the latter view seenis to nie inore probable. Firstly the

topographieal ditlficulty in C. no. 61 would vanish. The strcct

near which it Stands is not itself the Svay between the twelfth

towcr and the gate' (cf. above), but it niav be the most con-

vcnient way of reaching, from the corner where tlie inscrip-

tion Stands, soniething sitnated between the twelfth

tower and the gate. Secondly, in the new inscriptiou the

ablative constrnction with ampt wonld be niore intelligible.

But the Chief argunient is from the form itself. As a singular it

offers great diflSeulty. Bücheier compares L. Her, iüneris, but

without explaining how the snflfixes are to be eompared. v.

Planta 2, 61 suggests four possibilities. 1) From '-^eitonos with

change of iinaccented o to u before -n(o)s. But in Oscau a

cliange of o to u it found only in connection with labial

eonsonants. 2) Influence of a stein '''eitti-, L. ittis. But this

should give eitiuus. o) From ^eitönos. But in Latin the

suftix -öno- is an extension of -ön- and denotes persons. 4)

from *eitü-no-s like L. tribünus. A rare suftix, and oue which

would certainly involve an extension of the nieaning. On the

other band as a nom. pl. of a stem in -ön- its formation is

perfectly simple, namely cituns from '^'eitön(e)s as humuns
from '*homön(e)s. What specific meaning should be assumed

for such a derivative of the verb ""to go' is a further question,

ou which there may be various opinions. Against Conway's

"cisiarii' and "lecticarii' archaeologists seem agreed that such

private advertiseinents are out of the question. The meaning

"patrols', already suggcsted in my Vokalisnius, would seem to

fit in well with the general Interpretation of the inscriptions

given by Nissen, Mau and others. That is the soldiers are

guided to the regulär patrols or jiatrol stations, the Situation

of which is shown by the words following eituns, — in the

new inscription "abont the Public Building (and) about the

Teniple of Minerva".
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The iovilae-iuscriptions.

Conway no. 113, v. PI. no. 133.

1. 6. Between meddis and ad I regard kapv ^is bv
far the most probable readiug-, tbongh Büebeler tboiight it

iiiiposisible, and v. Planta not without diffieulty. Bücbeler's

pis id seems improbable to me, as to v. Planta (Anbang

p. 632). Directly after meddis is a bole in tbe stone, ont

()f wbicb rnns an oblique stroke wbicb migbt belong equally

well to k or d (v. PI. prefers d). The next letter is eertainly

a (v. PI. also thinks this most probable). Tben follow indi-

stinet lines oflfering varions ])Ossibilities of combination, among
others pv, while v. Planta prefers pi. The oblique stroke

wbicb V. PI. reads as thorn Starts much bigber up than in

kerssnais and iipil and is longer, in fact i seems to nie

unlikely. The traces of horizontals in what I take to be v

are so faint tbat I cannot be sure tbey are not imaginary.

1. 7. iüviass not -ais seems elear to me, contrary to

tbe opinion of previons editors. There is a distinct oblique

stroke parallel to tbe lower bar of the final s.

1. 8. ssimassta- not ssimaissta-. Bücheier remarks

on tbe narrowuess of the space for the i between a and s, and
moreover the supposed stroke is very short, not more than

half the usual length. I take it to be simply a mark on tbe

stone. I can see no punct alter the s; if anywhere it is after

the seeond s where Büebeler notes a Tleck'. Altogether, I

am convineed tbat the correct reading is iüviass messimass,
an accusative plural and object of sakrafir. The next word
is the most difficult in tbe inscription. After ta is a mark
wbicb may be intended for an i, or may be accidental. Tbe
next letter may be read as v (Sogliano) or e (Büebeler and

others), sinee the middle stroke is much finer than the other

horizontals. The last letter of the line is eertainly f. At the

beginning of 1. 9 v. Planta's reading fnd is well nigh certain

(others fuf). v. Planta makes two words staief fud, but it

is difficult to follow bis explanation of fud as a verbal form.

It is more likely that we have to do with a single word, an

ablative singular, probably dependent on messimass. But

the steni and meaning remain uncertain. We may read taief-

fud or tavffud or, assuming that of three successive s's

Indogermanische Forschungen XII 1 u. 2. 2
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(luly two werc wiittoii, staidtiKl nr staNffiid. Taking tlie

last readiui;- onc niig:lit tliink o|' a derivative of tlie root stan-

iL. in-sf(inro), and snppose tliat it iiieans soiiiething- iike 'esta-

blisliiueiit, beuiniiiiii;'. The seiitence wonld tiien read: Pün|
meddis ka])v ad

|

Inst, ii'iviass messimass (s)tavffnd

sakriss sakral'ir, avt iiltiuinam kcr ssnais: and be trans-

lated : ''Wlien tlie meddix ot Capua shall be prcsent, one

shall celebratc the Jovian fete-days which arc midniost t'roin

the beginninii', witli s^acriticcs, but tlie last witli banquets".

1. 9. sakriss not sakriiss. Between the i and s is

a defeet in the stone which the stone-cutter passed over, as

frequently.

1. 10. kra elear, and traces of f eertain, then part of

/ but not enough to determiue whether i or i. The final letter

is quite indistinet.

1. 12. Bücheier and v. Planta note tliat the thorn of

the 1 in ssnais slopes downward. The same is certainly true

in üpil of 1. 1. These arc tlie only cases in the inscription

where one is sure of i rather than i. The punct is still more

difficult to be sure of, owing to the character of the stone.

The only certain cases are üpil and ültiumam.

Conway no. 114, v. PI. no. 134.

1. .0. I can see nothing certain after süll.

1. 7. v. Piauta is almost certainly right in rejecting the

former reading üiniveresim. The first two letters are not

üi, nor the last im. For the last part v. Planta's reading

verehias or vereeias is more likely. Before the v the lines

which Bücheier read as ni may well be m with the strokes

running down from left to right, but it is very difficult to

make ini out of what precedes, so that v. Planta's in im seems

to nie very uncertain.

Conway no. 115, v. PI. no. 131.

1. 1. iühil (Bücheier, v. PI.) not iüvil (Conway).

1. 3. fratrüm mtii, with i (Büchelcr, v. Pl.j, not i

(Conway). Of the preceding u the place where the punct

would be is damaged, so that there is no choice between ii

and ü.

1. 6. mamerttiais. There is a space between e and

r but the supposed punct (Bücheier, v. PI.) is more likely a
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defect; likewise, I think, between the two t's. At eud, -ais

{Conway, v. PL), not -ar (Bücheier).

1. 7. The marks at the end are exaetly as described

by Btteheler, but raust be a mistake for n.

Conway no. llTa, v. PI. no 1351.

1. 1. ryL

1. 3. fiifet. Only the lowei pait of the second i shows,

so no evidence for i. Then follows what may be an old de-

feo.t in stone, passed over by the stoneeutter as in 1. 9 of b

(11). I could see no traces of a basta. There is, then, no

necessity of reading fi[i]et.

1. 7. avt more likely than aet. Biicbeler remarked

on the four strokes of the e and the uniqneness of the spel-

ling- ae for ai. In reading the stone it oecurred to rae that

it was an e correeted into v, and later noted that v. Planta

(Anhang 634) expresses the suspicion that avt is the correet

reading.

Conway 117 b, v. PI. 13511.

1. 1. Near the beginning idat seems most likely (Con-

way ilas, V. PI. t . . Ji), at the end vi foUowed by a verticai.

1, 2. pag is more likely than pas, though the angle is

more acute than one expects in a g. At the end, v. Planta's

medikid is well nigh certain. After k is an i or eise a line

in the stone, then certainly a d, after this no distinct traces

of letters though there is room enough.

1. 3. kapv (Conway) is impossible. The d, a and v

are clear; between a aud v is an i or defect in the stone (v.

PI. daiv, Bücheler datv).

1. 4. sakra itir is the most probable reading, The

only otber possibility is sakrattir, and one would searcely

expect a f^perfect beside the /"-perfect (sakrafir).

1. 10. kersnaiias. After n the stone is badly broken,

but the outlines of a are clear, and of the i before as. lUit

between these the bottom of a verticai is alniost certain, ma-

king kersnasias impossible without correction.

Conway no. 123, v. PI. no. 148 a.

1. 4. This is certainly to be read mamert with v, Planta.

Under the e of pumpe of 1. 3 Stands ri. This raade the

Space in 1. 4 still sraaller and the stoneeutter put the r, tur-
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lu'd Oll its sitlc, iiiuK'i' tlu" i' ot" niainc, niid to tlic )i<;lit dt'

tliis :i t.

Tlie Cii)])us Abcllanus.

1. 1. V. PI. reads Sfr as ag'ainst Sir of prcvious edi-

tcirs. 1 cdiild see iio iiidication of" a top stroke in tbc secoud

letter.

1. 4. V. PI. piefers Liivkiiüi to tlie usual Ivivkiiüi.

The bottoin of tbe tirst letter is daniag;ed but I eonld see iio

trace of an oblique stroke.

1. 11. V. Planta's [lip] is liii^'idy probable. There is just

rooni t'or tbis, eorrcsponding- to tbe [i'ini] of tbe next line.

1. öß. V. Planta's reading- pedü x is probable. Cer-

tainly tbe next to the last letter is ü not u, and I could see

no possibility of niaking the last letter r.

Tabula Bantina.

I. 1, end. ru probable.

1. 2, end. angltu? I could see notbing of a top stroke

to t, as given by Zvetaieff and usually so read. Bücbeler's

angiiu certainly answers better to wbat now appears-

1. 4, beginning-. v. Planta's osins is most attraetive,

but one cau bardly avoid reading- osii, as there is almost

certainly clear space between the secoiid vertical and the break,

precisely as represented in Zvetaieff's facsiniile. After the break

the surface is so badly worn that before the on there is in

my opinion not the slightest trace of the letters (otherwise v.

PI. who thiuks he observes traces of s and j)). I read osii[ns,

and explain siins as *siens, formed after sies etc. like L.

sient. For e in 8rd pl. cf. herrins.

1. 8, end. I reg-ard loiifir as absolutely certain. Of

the V we have the vertical and enough of the niiddle stroke

to show the beginning of the curve. It extends throug-b the

vertical to the left, just as in altrei and prumeddixud 1. 14.

This same projection of the nüddle stroke inarks the fragment

of the r in 1. 4 just before the break {pr[ut]efpan).

1. 2s, beginning. id nü. The letter after n is elearly

without borizontals, yet nei must be intended.

1. 29, beginning. Wbat Zvetaiefi indicates as traces of

m is too high to belong to the line and is nothing but a
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<lefect in the bronze. Before q we have tliree verticals as if

a luimeral III. There is just a possibility tliat tlie second was

E (v. Pl.j Ol* F (Conway). Before the verticals tliere are im-

certain traces of tips of letters. v. Planta's nei or Conway's

ifi would be possible, but not, I think, auti. I could see

nothing- of the alleg-ed traces of jj after the q. There can be

no question that Breal and v. PLanta are rig-ht in assuming

that the first line of tlie Avellino fragment belongs to 1. 30,

not to 1. 29, as generally supposed.

Conway 38, note V, v. PI. 26. Fipiveic, with de Petra,

Zvetaiefif and v. Phmta, is more likely thau Fipiveic (Conway

with Mommsen and the earlier editors). Part of the thorn is

newly broken out, but the edges sbow an old cutting which is

hardly accidental.

Conway 39, v. PI. 28. 1.7. Certainly meeilikiieis with

ligature of il. Noting Conway's objection that there are no

otber ligatures in the inscription and that the line is not

crowded, one niay conjecture that ee was cut by mistake for

ei and then corrected by pretixing the thorn to the 1.

11. 8—9. Certainly dekkvia rini (v. PI.) not dekk-

via'rim (Zvetaieff, Conway). There is no trace of a thorn

in the first i.

11. 10— 11. Certainly iu su or iü su with one s, as v.

Planta, not iii[s]su (Zvetaieff) or i«[s]su (Conway). The part

of the u which is visible Stands under the final letters of the

other lines, and there is no room for an .«?. Both here and in

1. 5 it is impossible to say if the u ever had a punct. Since

at Pompeii the abl. sing, is spelled -u d, not -i'ul as on the

Cippus Abellanus, ins has more probability than iüs.

Conway 48, v. PI. 36a. 1. 1. kli (Conway) not k'li

(v. PI.). The mark after the k is quite unlike the other puncts

and is certainly not intended for one.

Conway 49, v. PI. 33. In 1. 4 I have noted the clear

trace of r as seen by v. Planta.

Conway 59 (cf. addenda), v. PI. 62. ah v diu ni akun
CXII. There is no doubt of the Square interpunct as seen

by Dennison (Am. Journ. of Archaeology 1898, 399 b). Some

•of the coloriug, as well as the cutting, may still be seen.

Conway 134, v. PI. 156. upfals patir mi inieis (with

-V. PL). As there is no trace of the thorn iu -tir and -eis,
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wliilo it is quite (listiiiPt in iiiiiii. tlic iisii;il traiiscription patir

iiiiinieis is lianlly justificd.

Coiiway llJTc, 1). v. l'l. ll*,t. \. 1. 4. iiiaralieis nur.

Tliore is a tiny hicak hctorr flic >/iir. Itut not \vi(ler tlian llic

iisiial spaciui;', so tliat 1 a^rcc witli v. l'l. Anliani;' p. (317 tliat

tho Word is probalily coinplctc'). In tlie last linc C()n\vay"s

siilluw is far more i)robal»lo tlian v. Tlantas siilhif/, maiiily

Oll aceoiint of thc spaee.

Comvay 140, V. PI. IGG. Read lieircns frssii[s
|
upsecl

with Dcnnison Am. Jourii. of Archaeology 1898, o99 f.

Conway 168, v. PI. 194. 1. 1 The first letter is pro])ably k
(v. PI.). The vertical is completely lost in the break, but the

angle foUowing- is more suitablc to k than to g. In I. 2 I

conld make out nothing elearly after seem. 1. o ehpreivirf

(Conway). Of the last letter only the vertieal remains and

there is nothing on the stone to make k (v. PI.) more pro-

bable than d which gives us an intelligible form. I. 4 /nn-

scispad liefe.

Conway 169, v. PI. 188 (the censor-inscr. of Bovianiim).

I eannot accept v. Planta's snpposed discovery (Anhang p. 640)

that what has always been taken as the tirst line is really

the seeoud. I found the little mark over liis which he thinks-

is the thorn of an i, biit could see nothing eise at all suspi-

cious. And the fact that even from Ins own description the

traces of letters are so slight, makes it improbable that there

was a line here. For in the other lines the letters are deeply

cut and absolutely clear except at the edges, and I eannot see

that the surface at the to]i is appreciably more worn down.

Conw^ay 176, v. PI. 201. No one will question the new
reading discovered independently by Conway, Dennison and

V. Planta, but I could see nothing of a punct after dününi

as noted by Dennison.

Conw^ay 181, v. PI. 203. The old reading fiml is far

more probable than finl.

Naples, June 1899. Carl Darling Bück,

1) Note also Thurneysen's attractive exi)lanation of the word
as nom. sg. ner to the gen. pl. nerum.
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Die lateinischen Infinitive auf -ier.

Über den lateinischen Inf. Praes. Pass. auf -ier sagt

Stolz in der dritten Auflage seiner lateinischen Grammatik

(Iv. Müllers Handbuch 2, 2^ (1900) S. 190): "So ist der Ur-

sprung- dieser Form immer noch nicht klar". Indessen meine

ich, dass seine eigene Ansicht von der Zusammensetzung die-

ser Form "aus dem gewöhnlichen Infinitiv auf -i und dem
von den thematischen, nicht abgeleiteten Verben entlehnten

Infinitivsuffix -ere" (mit der Abstumpfung des -ere zu er) das

Rätsel wenigstens zur Hälfte löst. Ich möchte nur die Pro-

venienz des zweiten Bestandteiles anders erklären, als Stolz

es gethan hat.

Es lässt sich nicht leugnen, dass die Formen auf -ier

nicht auf g-leiche Stufe mit denen auf -i gestellt werden dür-

fen. Zwar — um mit den Worten von Stolz zu reden —
"ist nicht zu übersehen, dass die Infinitive auf -l an Zahl

immer überwieg-en", aber unbestreitbar haftet den Formen auf

-ier beinahe überall ein gewisser altertündicher Hauch an.

So war — nach Neue-Wagener — die Form auf -ier besonders

üblich "in der Gesetz- und Priestersprache, auch in Grab-

inschriften" (Formenlehre d. lat. Sprache^ (1897) 3, 225). Die

weitaus meisten Beispiele dieser Infinitivform stammen aus

Plautus und Terenz und den Überbleibseln der übrigen Schrift-

steller der ältesten Periode (ib. 226—235), und Brock (Quaest.

g-ramm, capita duo p. 82) hat mit gutem Recht, trotz Stolz,

die Infinitive auf -ier als Archaismen schon für die Zeit des

Li vi US Andronicus bezeichnet.

Nun erklärt man heutzutage viele Formen des lateini-

schen Verbums als Zusaramenrückung zweier ursprünglich mehr

oder weniger selbständiger Bestandteile, so z. B. Imperf. ama-

ham, legebam als Zusammenrückung von infinitivartigen Bil-

dungen ^ama-j Hege- mit den Formen von Wz. *hhu ^sein';

die Form des Inf. Fut. Akt. auf -tärum ("esse" ist dazu, wie

nachgewiesen, erst später hinzugekommen auf dem Wege der

Analogie zu amatum esse, und deswegen fehlt es so häufig

bei den Schriftstellern) als Zusammenrückung von Supinum

auf -tu (Lok.j mit dem akkusativischen Infinitiv (von Wz. es-)
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*eruni aus *<^v-o/7 'esse' (osk. ezum, imibr. erom), so dass

also (lafnnnn =- *datn-ernm ^•csctzt wird. Diese beiden Er-

kläriiiii,^on sind, so viel ich sehe, /ieinlicli allgemein an^-enoiu-

luoii 'Vgl. Stolz a. a. O. 183 und 191). Ähnlich nKichte ich

nun die Formen auf -icr entstanden sein lassen durch Zusani-

nienriickunj^' von •gewöhnlichen Jnlinitivtbrnien auf -i mit dem
Inf. Praes. des Hilt'sverbums "^ere aus '^es-e. Der Abfall des

auslautenden e dürfte nicht auffallen gegenüber den zahlreichen

volkstiunlichen Formen wie bibet', transferr, concler usw. (vgl.

Stolz a. a. 0. 190 Anm.). Es handelt sich nur um die mor-

plndogisehe Begründung der hypothetischen Form *e>'e und

um die Erklärung des syntaktischen Grundes der angeuom-

meueu Zusammenrückung.

Angesichts der Imi)erfektformen auf -bcon und der Bil-

dungen, wie absue-facio, cale-faclo, are-facio (bei Lucretius

VI, 962 sogar: facit are\ bei Cato r. r. 157, 9: ferve bene

facito) und dgl., w'o der erste Bestandteil allgemein für eine

Intinitivbiidung (die Frage nach dem Kasus lasse ich beiseite)

erklärt wird, haben wir keinen Grund dem Stamme es- die

Fälligkeit zur Verwendung in dergleichen Formationen al)zu-

sprechen. Nimmt man behufs Erklärung des Inf. Fut. Akt.

auf -iirurn auf Grund der verw^andten italischen Dialekte für

das Lateinische die Infinitivformation *erum an, so brauchen

wir nicht zurückscheuen auch eine Form zu supponieren, die

dem sonstigen Typus der lateinischen Sprache entspricht. Es

ergibt sich aus der Proportion legere : iamari) = Hege : legi,

dass wir in der lateinischen Sprache zwei Formationen des

Infinitivs vor uns haben, eine, sagen wir, vom präsentischeu,

eine andere vom aoristischen (d. h. durch -s erweiterten)

Stamm. Jede von beiden konnte wiederum für sich dop-

j)eitc Gestalt annehmen, je nachdem lokativische oder dati-

vische Funktion zum Ausdruck gelangte ^). Der Typus *lege

1) Auf das morpholog-ische Verhältnis der Formen auf -i zu

den Formen auf -e gehe ich hier nicht näher ein. Die Entschei-

dung-, welche Formen dativischen und welche lokativischen Ursprun^-s

sind, ist sehr schwer, da sowohl dixe infolo-c, zweifelloser morpho-

logischer Homogenität mit 6elEai, als auch agJ aus *ag-ai auf dati-

visehen Ursprung zurückzuführen sind. Die Doppeiheit der En-

dung- (e, i) scheint mir durch die Voraussetzung- des doppelten Ur-

sprungs der Formen am natürlichsten erklärlich zu sein, wie es
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scheint nun in den Imperfektformen auf -ham und Zusammen-

setzungen wie are-facio noch erhalten zu sein. Zu ihm würde

auch das *ere (neben esse) gehören.

Beide Formen, die auf -?' und die auf -e, wurden ursprüng-

lich aller Wahrscheinlichkeit nach ohne Unterschied in Bezug

auf das Genus verbi verwendet. Die Form legi-er{e) bedeu-

tete ursprünglich "zur Lesung sein' oder '"in Lesung sein' (je

nachdem man den ersten Bestandteil für Dativ oder Lokativ

betrachtet), daher so viel als "gelesen werden'.

Wien. Ivan Kopacz.

Griechisch dvepuuiroc.

Über die Herkunft von dvOpuuTtoc ist man noch nicht im

Eeinen. In den Zeiten, da man bei Ausnahmen von Laut-

veränderungsregeln, welche man nicht zu erklären wusste, die

Schwierigkeit mit Ausdrücken wie "sporadisclier Lautwandel'

zuzudecken liebte, folgte man gerne Härtung, der dvGpuuiroc

aus dvrip dvbpöc und ujijj zusammengesetzt sein liess und mit

"Mannsgesicht, Mannsbild' wiedergab (Griech. Partikeln 1, 52).

Den Wandel von h in 6 Hess man durch das dem b unmittel-

bar nachfolgende p hervoi-gerufen sein. S. Iknfey Griech.

Wurzellex. 1, 122, Pott Etym. Forsch. 2=^, 881, Curtius Grundz.^

522, Leo Meyer Vergl. Granun. 1 -, 467. Warum aber bewirkte

p nicht die nändiclie Verschiel)iing des b in dvbpöc dvbpi usw.

und den zahlreichen Wörtern, die von ihm abgeleitet oder mit

ihm zusammengesetzt sind"? Oder, wenn es denn hierauf keine

befriedigende Antwort gibt ^j, welches andere griechische Wort

könnte infolge begrifflicher Assoziation auf die Lautung eines

auch grösstenteils angenommen wird. Anders Solmsen (dem Stolz

heizustiraraen geneigt ist) wegen der bei den Komikern hie und da

langen Messung der Infinitive auf -ere (IF. 4, 240 fF.).

1) Leo Meyer a. a. O. f)17 bemerkt in Widerspi-uch zu S. 467,

e sei wohl unter dem erhärtenden Einfluss des im Anlaut der näch-

sten Silbe folg'enden tr entstanden. So käme man aber doch nur
zu einem dvTpuuTTOc! Auch befriedigt Meillet Mem. 7, 166 gar nicht,

•dem, so viel ich weiss, nur Gauthiot ebend. 11, 194 gefolgt ist.
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*dvbpujTTOC so (.'iu::i'\virkt li;il)(.'ii, dass (ivOpiDTToc (iaraiis wurde?

Man schaut sich nach einem solchen ^\(>lt \ei\i:-elilich um. Von
diesem sehw ieri,^en Punkte ahii'esehen, ist im ül)iii;'en diese

lj\ nu)h)i:-ii' ht'x'hst aiis|)i-echen(l. Curtius a. a. (>. S. .'57 ver-

>veist, sie /u stüt/.en, auf b()LÜi|r dvOpuuTTOC hei llesych, eine

(»ftenhar sehr altertiindiche Hihlnui;- von uviip und ujhj V), und

Pott Kt. l'oiscli. '2-, 1)24 verweist in heiirifflicher llinsiclit auf

ahd. niennisco ^Mensch', das von initiin- 'Mann' abiieleitet ist

und sieh der l^edeutuuiisentwickluni;' naeli zu diesem seinem

(iiundw (ut nahe/u ebenso verhielte w'ie äv0pujTToc zu dvi'ip

ivi;!. auch Jlcinr. Sclmiidt Synon. der i>riceh. Spr. 2, .'jS;') ff.,

Breal Essai de semantique ]). 37 S(|., Wundt Völkerpsyeh. 12,

473). Auch wäre das Verhältnis von ])reuss. smonenawins
""Mensch' .stuni/enisl-u 'menschlicir lit. zmogüs '^lenscli' zu

preuss. .smol) 'Mann' (Berneker IF. 9, o6U f.) zu verg-leichen^i.

Ist also diese am meisten verbreitete Deutung- unseres

"Wortes nicht befriedigend, so gilt dasselbe auch von allen

andern Versuchen, die Herkunft von dv6pujTroc zu ermitteln.

Es genügt wohl, wenn ich von diesen diejenigen nenne, die

verhältnismässig noch als die annehmbarsten erscheinen: Auf-

rechts Aufstellung, nach der das Wort ursprünglich 'empor-

gerichtetes Gesicht habend, aufwärts schauend' bedeutet haben

1) bp- ist aus vp- hervorgegangen und verhält sicli lautlich zu

dvöp- wie [r'poTÖc zu ä-ußpoToc. bp- : ävöp- repräsentiert ein ui'idg. Ab-
laiitsverliältnis, wobei bp- mit ai. nr- {nr-asthi- 'Menschenknochen')
•««/•-, uinbr. nerf 'proceres, principes' usw. zusammenstimmt. Im
Anschluss an bpiivp vermutet Clemin, dass TT 857 und X 363 bpoTfixa

statt (ivbpoTf|Ta zu lesen sei (unwalirsciieiulich über dieses homer.

övbpoTPiTa Wliarton Some Greek Et\ iiiol. ]>. 1^4). Vgl. Hirt Der idg.

Ablaut l(i6, Verf. Grundr. 1 2, 344.

2) Stellt aksl. clovtkh 'Mensch' (russische Form celovek, für die

zxx l)eaciiten ist, dass das Russische die Lautgruppe vi überhai;pt

zu vermeiden scheint) = urslav. ''chlovekh in einer ähnlichen Be-

zieliung zu as. heiith ahd. helid ags. hcele 'Mann, junger Mann, Käm-
pfer, Held', aisl. holdr und halr 'freier Mann', denen man vielleicht

griech. K^Xmp 'Sohn' zugesellen darf? Wenn lett. ziliveks = *kilwekas

aus dem Siavischen entlehnt ist — die Entlehnung müsste wegen
des anlautenden k sehr alt sein — , so Hesse sich der Schlussteil

von clovekh mit lit. raikas 'Knabe, Sohn', Plur. raikal 'die Kinder'

identifizieren. So käme man etwa auf 'Menschenkind' als Grund-
bedeutung und cölo- wäre sclum für sich aileiii zur Bcdeutung-

'Menscii' }ielan<:t.
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soll, dvd + Suffix -Gpo- (li + ujvjj (KZ. 3, 240. 5, 365, vgl. Jiisti

Über die Zusammensetzung der Xoni. 124, Corssen Krit. Beitr.

zur lat. Formenl. 245), und Bezzenbergeis Anknüpfung an

|iev6r)pr| * qppovTic (bei Hesyeb), ahd. muntar 'friscb, lebhaft,,

eifrig, wach', aksl, madn 'weise' (HB. 5, 168, vgl. Fick ebend.

18, 138, Prellwitz Et. Wtb. d. griech. Spr. 25).

Versuchen wir es noch einmal mit dvrip, an das wohl

jedermann, namentlich im Hinblick anf das mit dvBpuuTTOC gleich-

bedeutende bpujv|j, am liebsten, wenn irgend möglich, anknüpfen

möchte. Auf dvbp- ist dvBp- in dem Fall lautgesetzlich zu-

rückführbar, dass der Schlussteil des Wortes ein mit Spiritus

asper anlautendes Wort gewesen ist. Einerseits kommen hier-

für als Analoga in Betracht Te0pmTTOv 'Viergespann' aus rexpa-

+ iTTTTOC, OpivaH 'Dreizack' vermutlich aus xpi- -\- iva5 (zu ai.

.^tnä- 'Wurfgeschoss, Wurfspiess' pra-sita- 'dahinsehiessend'

[von Vögeln], prä-siti- 'Anlauf, Andrang; Schuss, Wurf, Ge-

schoss') ^) und cppoupd aus *TTpo-hopä, qppoüboc aus *Trpo-hoboc

:

in diesen Fällen hat man nach dem durch /«erfolgten Stimm-

tonverlust des p noch weiter antizipierend aus der Tennis eine

Tennis aspirata gemacht. Anderseits ist zu bedenken, dass

schon vorhistorisch auch die stimmhafte Media b durch nach-

folgendes h zur Tenuis aspirata geworden ist, nachdem sie

zunächst ihren Stimmton eingebüsst hatte, z. B. att. ouBeic.

iLiriöeic (= oübe eic, ^ribe eic) neben oube-|uia )LiTiöe-|Liia, böot.

oüGev, kret. luriGev usw. (der älteste Beleg scheint Ö6' 'Ep^fic

= öbe 'Epiufic CIA. 1, 022 aus dem 6. Jahrh. v. Chr. zu sein),

ein Lautwandel, der uns aller Wahrscheinlichkeit nach in der

schriftlichen Darstellung der Sprache sehr viel häufiger vor

Augen gebracht wäre, hätte nicht beim Schreiben die etymo-

logische Rücksicht gewaltet. S. Verfasser Griech. Gramm. *

§ 139, e S. 146 und die dort angeführte Litteratur (seitdem

ist hinzugekommen SchwyzerNeue Jahrbb. 3 [1900], 255, Meister-

hans-Schwyzer Gramm, der att. Inschr. ^ 104 f.). So ist denn

zu erwarten, dass bp, wie tp, vor h su 9p geworden ist. Ein

bereits anerkannter Beleg für solches 6p = bp steht mir frei-

1) Vielleicht gab es einst ein *Tpi-ivaE und ein *Tp[a]-ivaE neben-

einander (vgl. TpiTie^av Triv TpdirtZav. Boiojtoi Hesych und att. usw.

Tpd-TTela), und beide flössen in GpivüS zusammen. Vgl. meinen Auf-

satz über epivafc IF. 3, 259 ff., der allerdings in mehreren! der Be-

richtiffuns" bedarf.
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lifli uiclit /.ii (Jt'l)()t. AIxT man (liirllc sidi wnlil \ fi-i;('l)licli

nach i'incni l)('\vc'isUi;iltii;en (ü'^enzciiiiiiis nnisi-licn 'j,

llii'rnat'li kann der /.weite Teil von dvSpuurroc /-war mit

UJ4», LieT-LUTTov. Y^auK-uJTTic usw. nicht zusannnen<;el)racht wer-

<lcn. \\eil (leren Spiritus lenis ja durch lat. oc/ilns, lit. aJxi.".

aksl. oko usw. als uralt vcrl)(iri;'t ist. Aber nKig'lichcrwcise ist

im Schlussteil ein Wort enthalten, <his mit ft'ot. aailvan '"sehen'

Sinns "Gesicht, Erscheinung, Aussehen, Gestalt' (urgerm. *6'e[j]«-

ni-z)''^), lat. sigmim aus ^seq^-no-m, aksl. soJci 'Anzeiger, An-

kläger' soclfi 'indicare, zeigen', nbulg. po-.sol-a 'Wunderzeichen'

verwandt ist.

Dass die Wurzel dieser Wörter auch im Griechischen

vertreten ist, hat Wicdemann IF. 1, 257 f. erkannt. Denn er

hat gesehen, dass es dieselbe ist, welche vorliegt in ev-eiTuü

""ich erwähne, teile mit, gebe Anweisung etwas zu thun' (Aor.

€vi-C7T0i), ecTTexe aus *ev-CTTeTe 'verkündet, thut kund', lat. in-

sequis 'narras, refers' inseque insece 'sag an', und)r. prnsi-

kurent 'declaraverint, pronuntiaverint' su ka tu Imperativ Me-

clarato, pronuntiato' 'vgl. v. Planta Gramm, der osk.-umbr.

Dial. 1. :J38 f. 2, 270. 334 f., Verfasser IF. 3, 303), ir. in-sce

'Rede', scel 'Erzählung, Geschichte, Nachricht' = kynir. chiüeddl

'tabula, rumor', akymr. hepp 'inquit', ags. secjan as. seggian

aisl. seggia ahd. sagen 'sagen' (das u des urgerm. jw ist in

'^saju-la- vor dem suffixalen i lautgesetzlich geschwunden, s.

Zupitza Germ. Gutt. 72, Verf. Grundr, 1 -, 614), lit. sekme

'Erzählung, Fabel' uz-saJcas 'Aufgebot' sakyti 'sagen'. Wie
ich im Grundr. 1 -, 601, so hat auch Zupitza a. a. 0. S. 68

diesen etymologischen Zusammenhang anerkannt, letzterer un-

ter Hinweis auf die doppelte Bedeutung von ai. caks-. Da
ihn dagegen Uhlenbeck Kurzgef. etym. Wtb. d. got. Spr. 120

als 'ganz unsicher' bezeichnet hat, vermutlich doch nur, weil

er die Bedeutungen 'sehen' und 'sagen' nicht zusanunenzurei-

meu weiss, so mag angeführt sein, was für die Zusannnenge-

hörigkeit spricht und was sie wenigstens für mich über den

Zweifel hinaushebt.

1) Ein solclies ist ctYp-u-rrvoc (Wackernagel Venu. Beitr. S. 1 f.)

selbstverständlich niclit.

2) Ob albaii. soh 'ich sehe' mit saihcan zu verbinden ist, bleibt

zweifelhaft, soh inüsste auf ein *seqU-skö oder auf einen Aorist-

stamm *.seqVs- zurückg'eführt werden. S. Pedersen KZ. 36, 283.
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Ein Übergang- von "sehen' zu 'sagen' ist zunächst ganz

khar belegt durch unser bemerken. Dies seit dem Mhd. auf-

tretende Kompositum (zu alid. mhd. merJ^en '"Acht haben auf^

wahrnehmen, verstehen') hatte zuerst nur den Sinn ^vohl wahr-

nehmen, beachten' : man sagt noch z. B. sein au.shieihen in

der gesellscJiaft imirde sehr bemerkt. In diesen Begriffsinhalt

wurde nun die Nebenvorstellung des mündlichen oder schrift-

lichen Hinweisens auf etwas aufgenommen: z. B. sagt Goethe

öö, 33 ferner füqen wir bemerkend hinzu. Indem dann die

Bedeutung des Hinweisens zurücktrat, ist bemerken für jede

Art mündlicher oder schriftlicher Erwähnung, Äusserung ge-

läufig geworden. Besonders gilt dies von dem Nomen actionis

die bemerkung, dessen ältere Bedeutung 'Wahrnehmung' noch

z. B, bei Lessing Dram. 13 erscheint; es ist eine bemerkung
an sterbenden, dass sie mit den fingern . . . zu zupfe7i an-

fangen^). Die Wahrnehmung eines Gegenstands ist immer
insofern zugleich eine Geberde, als der Blick auf den wahr-

genommenen Gegenstand gerichtet wird. Damit verbindet sich

oft noch eine pantomimische Geberde, indem entweder zugleich

der Kopf in dieselbe Richtung bewegt oder mit der Hand auf

den Gegenstand hingewiesen wird. So assoziiert sieh mit der

Vorstellung des Wahrnehmens um so leichter die des Hinwei-

sens. Und begleiten das Hinweisen noch Worte des Wahr-

nehmenden, die den Gegenstand betreffen, so ergibt sich ein

Vorstellungskomplex, aus dem schliesslich das 'sich äussern

mit Worten' als dominierendes Element hervortreten kann, so

dass es den Gebrauch des Wortes wesentlich bestimmt. Dass

Wörter, die den Begriff einer hinweisenden oder erklärenden

Geberde haben, die Vorstellung des Sprechens in sich aufneh-

men, ist ja ein häufiger Vorgang: vgl. noch z. fe. nhd. bedeuten

{er bedeutet mir und mich), anweisen, lat. monstare, signiß-

care. Und für das Zurücktreten des Begriffs des Weisens hinter

den des Sprechens ist lat. dicere, das mit griech. beiKVö|ui

'ich zeige', ahd. zeigön 'zeigen', ai. dis- 'zeigen' zusammen-

gehört, ein bekanntes Beispiel; vgl. auch got. ga-teihan 'an-

zeigen, verkündigen, sagen', as. af-tihan ags. of-teon 'versa-

gen' von derselben Wurzel deik--). Der Ausgangs- und der

1) Vgl. M. Heyne Deutsch. Wtb. imter bemerken.

2) Vgi. Heinr. Schmidt Synon. d. griech. Sprache 1, 60 f.
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I",iul|)iinkt ilci" Miitwicklun^' crsclicincii, wie in iiiiscnii fx'tiicr-

len, auch noch in /woi ai. Wiirtern vereinigt: 1) in dem bereite

erwähnten rn/i.j-, welches in älterer Zeit 'seilen, nach etwas

schauen' ((la/ti caksas- Xeutr. 'Schein, Helle; (Jesieht, Blick,

Aug:e'), in jiin,i;ercr Zeit aber, mit verschiedenen l'räpositionen

7.usaninieni;-eset/,t, /ugleich 'verkündigen, ansagen, berichten'

u. dgl. bedeutet, und das mit Ixästhü- 'Ziel, Rennl)alm', grieeh.

TCKiaap 'Zeichen, Merkmal' aus *T€KC-|uap und aksl. Ixazati '/ei-

gen' zusammenzustellen ist (Wurzel q'-<'(j-)\ und 2) in l-hi/n-. bei

dem die Hedeutung des Kundthuns mit Worten ebenfalls in

der Überlieferung die jüngere ist, für das aber sichere Ent-

sprechungen in andern idg. S])raclien noch nicht nachgewiesen

sind 1).

lliei'uacli nun sprechen zu gunsten unserer etymologischen

Verknüpfung von got. saihan 'sehen' mit lat. insequis 'narras,

refers' zunächst die Bedeutungen, welche das lat. Substantiv

Signum und die aksl. Wörter sol-7j sociti aufweisen. Ferner

scheint im (Triechischen der Sippe von evi-crre nicht nur die

Bedeutung des .Sagens, sondern auch die des Zeigens geeignet

'ZU haben. Der ursprüngliche Sinn der Komposita Gccttic, 0e'c-

TTioc, BecTiecioc = *6ec-CTric, *9ec-CTTioc, ^-Gec-CTrecioc, neben denen

Oec-cpaTOC 'von der Oottheit geotifenbart, kundgegeben' (zu cpaivuu,

qpriMi) "»i<l öe'c-KtXoc 'von der Gottheit in Bewegung gesetzt,

angeregt, eingegeben' i zu Kc'Xoiuai, KcXeuuu) im Gebrauch waren,

ist zwar schon zur Zeit des ältesten P2pos stark verblasst ge-

wesen, aber es geht, wie ich schon Ber. der sächs. Ges. d.

Wiss. 1889 S. 49 f. bemerkt habe, kaum an, für die zweiten

Glieder dieser Zusammensetzungen von dem Sinne 'sprechen,

sagen' auszugehen. Vielmehr ist es einzig natürlich, die Be-

deutung 'zeigen, aufweisen' oder dgl. zu gründe zu legen;

-CTTi- könnte etwa 'Zeichen, Merkmal' bedeutet haben. Deut-

licher noch ist die Vorstufe zu dem Sinn der Kundgebung oder

Hinweisung mit Worten im Keltischen erhalten. Neben air.

in-sce 'Rede' stehen nemlich incho-.sig 'signiticat' und co-sc

Mas Zurechtweisen' = kynn-. co.s}} 'poena, punitio, supplicium'.

1) Vielleicht u'ehört liriet'li. cy\\xa "Zeichen' dazu, s. Verf.

Griech. (iinuini.^ S 98 f. 570. Lat. inquam und inquio, die mau
oft zu khyä- uezo.ücn hat, werden besser mit in-sequis, griech. Ivi-

cire verbunden.
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Für den Sinn des letzten Wortes ist nicht nur an aksl. kazcifi,

das ausser "zeigen' auch "zureclitweisen, strafen' bedeutet (russ.

na-hdz 'Anweisung-, Verhaltungsbefehl' und "Rüge, Strafe, Be-

strafung') und, wie wir sahen, mit ai. caks- "scliauen' und "verkün-

den' zusammenhängt, an hit. notäre "tadeln, rügen', animad-

vertere "rügen, ahnden, strafen' u. dgl. zu erinnern, sondern

auch an as. witan ahd. itn^an "tadelnd vorwerfen', as. witi

ahd. w~t;^i "Strafe', got. fra-iceifan "rächen' (ahd. ßr-wl^an

"tadelnd vorwerfen, verweisen'), da diese Wörter, woran kein

Zweifel sein kann, mit got. icitan "beobachten, auf etwas acht

geben' (Wurzel ueid- in lat. eidere, griech. ibeiv usw.i zu ver-

binden sind. Auch sind hier zu nennen griech. öttic "Ahndung,

Strafe, Rache' (ömc 9eüjv), i'i|jao "du hast znrechtgew^iesen, ge-

straft, bestraft'^) und ev-mri "tadelnde, rügende Anrede' und

"Ahndung, zurechtweisende thätliche Behandlung einer Person'-),

eviTTTUü evtccuu "ich tadle, rüge' und "ahnde, Aveise einen thät-

lich zurecht' ^) (Aor. rivirraTTOv und eveviTTOv); denn sie sind

augenscheinlich mit ÖTT-uuira övjJ0|uai "sehen' und öir-TTrTeiiuj öu-l-

TTeuuu "ich schaue mich nach etwas um, begaffe' (TrapGev-om-

TTric), ai. iks- {ihsa-te) "wahrnehmen, berücksichtigen' zusam-

menzubringen (uridg. ^g-'- war eine reduplizierte 'Stammform

aus i-dq-'-Y).

Demnach schliessen sieh die genannten Wörter, die eine

Wurzel seq^- voraussetzen und die über die sämtlichen europäi-

schen Sprachen, mit Ausnahme vielleicht des Albanesischen

(vgl. S. 28 Fussn. 2), hinwegreichen, so, wie sie ihrer Lautung

nach ohne weiteres als zusammengehörig erscheinen, auch

nach ihren Bedeutungen so ungezwungen an einander an, dass

man ihre etymologische Identität zu bezweifeln keinen berech-

tigten Anlass hat^).

Von dieser Wurzel seq^'- leite ich nun auch den zweiten

1) luefa 6' iipao Xaöv 'Axaiujv A 454 vom Apoll, TT 237 vom Zeus
gesagt, TÖx« 6' l'it^eTai uiac 'AxaiOüv B 193 vom Agamemnon.

2) e 446 TToXuWicTov hi c' iKctviu
|
qpeu'fjuv en ttövtoio TTocei6duuvoc

evmdc.

3) uu 161 dW eireciv xe kokoTciv eviccouev r\hk ßoXrjciv, wo man
mit Unrecht ein Zeugma annimmt.

4) Die bisherigen Deutungen von tvpao und evlTirj sind unhalt-

bar. Eine Kritilv derselben glaube ich mir hier ersparen zu dürfen.

5) [Vgl. auch Wood Publ. of the Mod. Lang. Assoc. of Am.
14, 321 ff. — Korrekturn.]
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Hcstaiidtoil noii dvGpLUTTOC licr. Lautete das Wort iutto- ivi>-l.

cojpöc u.a. Huck A. .1. of Ph. 17, 459 ff.), so war *avbp-liuuTro-c

die (Jrundtorin ' i. Doch kann ebenso i;-nt otto- = aksl. .vo/iZi ange-

setzt werdi'u. In diesem Fall erklärt sieh das uu von avBpiu-

TTOC ans der sog. Kompositionsdehnung, wie sie in dv-r|vucToc

(zu att. dvuuu aus *cavu-), dYXi^.uaXoc (zu ö)LiaXö-c aus *co|uaXo-)

u. a. vorliegt (vgl. Waekernagel Das Dehnungsges. der grieeh.

Compp. 54)2). £)jg Grundbedeutung von dvBpuuTToc wäre nach

dem, was oben ausgeführt worden ist, von der Grundbedeutung

von bpuuq; nicht wesentlich verschieden gewesen. Man mag
'.^lannsgesicht habend' oder 'JManneserscheinung, Mannesaus-

selien habend' übersetzen (vgl. got. stuns, das zugleich ^Ge-

sicht' und ^Erscheinung, Aussehen' bedeutet).

Die Frage, ob unter den zahlreichen andern Nominal-

zusammensetzungen, deren zweites Glied auf Wz. oq-- 'sehen'

bezogen zu werden pflegt, das eine oder andere, wie etwa

Xap-OTTÖ-c, vielmehr eine Formation von unserer Wurzel seq^--

enthalteu hat, wage ich weder zu bejahen noch zu verneinen.

Hat av9puuTT0c unter ihnen keinen Genossen, so teilt es das

Los, eine Zusammensetzung von dvrip und einem begrifflich

verdunkelten und anderwärts in dem uns zugänglichen Grie-

chisch schon verschollenen Wort zu sein, mit dem Adjektiv

dvbpoueoc 'menschlich' (ö|uiXov dvbpö)aeov 'Menschengedränge'

A 538, dvbpö)uea Kpea 'Menschenfleisch' i 297): der Schlussteil

dieses Wortes war nemlich das ai. -mai/a- 'Stoff, Material', das

frühzeitig den Charakter eines Suffixes annahm, z. B. in mrn-

mdya- 'aus Erde, Lehm, Thon bestehend' (Pott Et. Forsch.

22, 880 f., Max Müller Die Wissenschaft der Spr. 1, 363 f.,

Bartholomae ZDMG. 46, 294 Fussn. 1 und 50, 713 Fussn. 1).

Leipzig. Karl Brngmann.

1) Jedenfalls nicht *dv6pö-luuTTOC, da hieraus *dv9püJTT0c lierAor-

gegangen wäre.

2) Das T von gortyn. üvxpuuTTov painphyl. d(v)TpujTTOici ist jeden-

falls erst aus 6 hervorgegangen, gleichwie das t von got. TväriJüv

:= att. 6vriTüüv, s. Kretschmer Vaseuinschr. 161, Verfasser Grieeh.

GraTnm.3 106. Uniirsprünglich muss auch das t in altkret. (Oaxos)

iv ävTpriiuj := ^v dvöpriiiu (vgl. J. Baunack Berl. phil. Woch. 1887, .Sp. 59,

Skias TTepi Tf|c Kpr|T. öiaX. 84 f.) sein, doch ist dieser Wandel von öp

in xp gewiss nicht lautgesetzlich gewesen; hat Einwirkung von uv-

TpuuTroc = ävOpajTToc (vgl. dvOpuuTrriioc) oder von ävxpov stattgefunden?
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Kiiiistliehe Sprachen.

I. Teil.

Übersicht.
Einleitung. Streit zwischen Beete tind cpücic. Prüfung" der "künst-

lichen Sprachen" durch alle Stufen auf die Frage hin: wie Aveit

ist überhaupt Spracherfindung- möglich?
I. Störung der natürlichen Sprachentwickelung* S. 37.

1) durch Bewahrung des sonst Aljgestossenen.
a) bei Einzelnen.

a) Worte, ß) gelehrt-archaisierende Sprache S. 38.

b) bei Gruppen S. 42.

a) Kindersprache S. 42. ß) Faniiliensprache S. 42.

t) Gelegenheitssprache S. 44. b) Sondersprachen S. 4r>.

aa) auf Eine Metapher gebaut S. 45.

ßß) auf melirere Metaphern S. 46.

2) durch Abstossimg des sonst Bewahrten S. 50.

a) lexikologisch S. 50. b) allgemeine Berufssprachen S. 51.

c) normalisierte Sprachen S. 53.

a) Ceremonialsprachen S. 53. ß) Sportsprache S. 54.

Y) üichtersprache S. 55. b) Schriftsprache S. 56.

3) durch Abstossung und Bewahrung S. 57.

IL Veränderung des gegebenen Sprachstoffes S. 59.

1) aus euphonischen Rücksichten S. 59.

2) aus Rücksichten der Unterscheidung S. 62.

3) aus Rücksichten der Zweckmässigkeit: Geheimsprachen S. 63.

a) Kindersprache S. 63. b) langue javanaise S. 64.

c) Argot S. 65. d) Kosenamen S. 66.

III. Übersetzung des gegebenen Sprachstoffes S. 67.

1) innerhalb einer Sprache S. 67.

a) Ammensprache S. 68. b) Berufssprachen S. 69.

c) Rotwelsch S. 70. d) Rätselsprache S. 73.

e) Skaldensprache S. 74.

2) zwischen zwei Sprachen S. 75.

a) Lehnworte S. 76. b) Fremdworte S. 76.

c) Redensarten S. 76. d) Purismus S. 78.

e) Mischsprachen S. 78. f) Tier- u. Menschensprache S. 79.

IV. Kombination und Kontamination von Einzelsprachen S. 80.

Allgemeines zur Beurteilung der Idee einer Weltsprache S. 80.

1) Volapük S. 86. 2) Pasilingua S. 89.
• 3) Volk und Fuchs S. 89. 4) Idealromanisch S. 90.

5) Hilbes Zahlensprache S. 90. 6) Blaue Sprache S. 91.

7) Kleinere Versuche S. 91.

Das Problem der Entstehung- der Sprache ist vielleicht

das älteste wissenschaftliche Problem überhaupt; denn die

beiden andern Hauptfragen jeder Mythologie, die nach der

Schöpfung der Welt und die nach dem Ursprung des Übels, sind

auch heute noch mit religiöser Metaphysik zu eng verknüpft,

um einer rein wissenschaftlichen Behandlung fähig 7A\ sein,

Iiulotreiiiianisclif Forscliuiitreii XII 1 ii. 2. ,3
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Für (lio ältesten Phasen der "'Glottogonic" gilt das freilich

aneli; aber viel früher als andere g-rosse Welträtsel hat dies

sich methodischer Erörteruni;- hingegeben. Die Legenden und

Mythen \o\\ Adams Sprachertindung und dem liabelturm, von

zungenlösenden Göttern und Heroen haben eine sachliche Be-

handlung des Problems vom Ursprung der Sprache nirgends

dauernd aufgehalten. Geistreich und tiefdring-end haben von

Platou bis zu Herder, Steinthal, Renan zahllose Denker über

jene Frage gehandelt, die sich ja fast schon dem Kinde mit

Notwendigkeit aufdrängt; mein ältester Sohn war noch nicht

sechs Jahre alt, als er schon fragte, warum der Teller eigent-

lich "Teller" heisse. Im Grund ist das die Kardinalfrage für

unser Problem überhaupt. Dass der Mensch ""'spricht", dass

er durch verständliche Äusserungen von (vorzugsw^eise) dem

Gehörsinn zugänglicher Art eigene Beobachtuug-en mitteilt, ist

wunderbar genug; aber dies Wunder teilt die menschliche Rede

mit der Sprache zahlloser Tierklassen bis herab zu sehr niedrig

organisierten Wesen. Das spezifische Wunder der mensch-

lichen Rede fängt erst mit der Benennung, mit der Xamen-
g-ebung an. Der unartikulierte Ausdruck für Gefühle und

Stimmungen unterscheidet sieh bei dem Menschen gar nicht

prinzipiell von dem, den etwa manche Vögel und Haustiere

ausstossen; nimmt man selbst (was meines Wissens noch nicht

geschehen ist) an, dass die Hunde und Katzen hierin von den

Menschen gelernt haben, so besitzen sie doch immer die Fähig-

keit, derartiges "Sprechen" zu lernen. Aber völlig dem Men-

schen eigen ist die Verknüpfung bestimmter Benennungen mit

bestimmten einzelnen Geg-enständen; denn wenn etwa ein Pa-

])agei den Zucker oder das Brot mit nachgeplapperten Lauten

benennt, bleibt das eine Ausnahme ohne Tragkraft. Nicht im

Sprechen überhaupt, sondern im Benennen der Dinge liegt die

Zauberkraft der menschlichen Rede; das fühlte schon der alte

))iblische Bericht, der den Urvater der Menschen den Tieren

und Pflanzen, die der Schöpfer ihm zeigte, Namen beilegen

liess. Mit fast abergläubischer Andacht umgibt die volkstüm-

liche Anschauung überall die Ceremonie der Namengebung;

wir feieiii noch heut beim Stapellauf eines Schiffes die Na-

mensverlcihuug so ernst und würdevoll, wie die alten Römer

oder Germauen die des neugeborenen Kindes. Über Namen-

zauber gibt es umfangreiche Abhandlungen. (Nyrop Navnets
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uiag-t in Miudre afhandlingar udg-. af det phil. hist. samf. 1887

S. 118 f., nach Kahle Anz,. f. d. A. 24, 272). Denn die naive

Vovstelhing- kann sich nicht an den Gedanken gewöhnen, dass

der Teller auch anders heissen könnte; ein geheimnisvolles

Band verbindet für sie den Namen mit seinem Träger. Be-

sonders deutlich ist diese Anschauung in dem Eunenzauber

der alten Germanen ausgedrückt (vgl. meine Altgermauische

Poesie S. 493 f.). Dem unbefangenen Glauben kann die geist-

reiche und in gewissem Sinn erschöpfende Formel Ernest ße-

naus nicht genügen: "La liaison du sens et du mot n'est Ja-

mals uecessaire, jamais arbitraire; toujours eile est mo-
tivee" (De l'origine du laugage S. 149).

Aber diese Formel wird auch von der andern Seite an-

gefochten. Wenn das Volk dazu neigt, jenen Zusammenhang
von Wort und Begriff dennoch für "notwendig" zu halten, so

treiben umgekehrt einzelne Forscher den Gegensatz £u dieser

Meinung so weit, dass sie jene Verbindung für durchaus "will-

kürlich", für keineswegs "motiviert" erklären. Am entschie-

densten hat Whitney (Leben und Wachstum der Sprache übs.

von Leskieu) diese Anschauung formuliert: "Jedes Wort jeder

menschlichen Sprache ist im eigentlichsten Sinne ein willkür-

liches und konventionelles Zeichen: willkürlich, weil von den

Tausenden gangbarer Worte und den Zehntausenden, die er-

funden werden könnten, jedes beliebige ebenso gut gelernt

und für diesen bestimmten Zweck verwendet werden könnte;

konventionell, weil der Grund der Bevorzugung des einen vor

dem andern für diesen Zweck nur in der Thatsache liegt, dass

es in der Gemeinschaft von Menschen, zu welcher der Spre-

chende gehört, schon so gebraucht wird" (a. a. 0. S. 19), Mit

allem Nachdruck spricht der amerikanische Sprachforscher es

aus, jedes Wort sei so entstanden, wie etwa die Benennung

"Magenta" für ein neues Anilinrot oder "Gas" für den neu-

entdeckten Aggregatzustand (S. 17). Womit dann freilich die

Willensfreiheit in einem Umfang, der überhaupt alles Forschen

nach den Sprachaufängen verbieten würde, als Dogma für die

Entstehung der menschlichen Rede aufgestellt wird.

Jedenfalls sehen wir: nach zwei Jahrtausenden ist dies

Rätsel,

Das qualvoll uralte Rätsel,

Worüber schon manche Häupter gegrübelt.
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Häupter in lIicroylyi)lK'nnuitzeii,

Häupter in Turban und schwarzem Barett,

Perrüokenliäupter und tausend andere

Arme schwitzende ^lensehenliäupter —
noch innner der beiden entg-egeugesetzteu Lösungen fähig. Noch

immer gedeihen die beiden alten Schuhni : für die eine existiert

das "Wort Be'cei. d. i. durch willkürliche Setzung, für die an-

dere cpücei d. i. «wie ich es übersetzen muss) durch organische

Entwickelung (vgl. z. B. a. a. 0. S. 20 und besonders die geist-

reiche Auseinandersetzung bei Th. Gomperz Griechische Denker

1, 317 f.). Herrschend dürfte freilich die vermittelnde Richtung

sein, die — trotz aller Meinungsverschiedenheiten — sowohl

Renan als Steinthal innehalten und die in massgebender Weise

vor allem Paul mit seinen "Prinzipien der Sprachgeschichte"

vertritt. Paul glaubt an eine fortdauernde Schöpfung neuen

Spraehstotts, aber er hält auch für diese Neuschöpfung daran

fest, dass ein Kausalzusammenhang zwischen dem neubenann-

ten Objekte und seiner Benennung besteht (a. a. 0. S. 142

der 2. Auflage). Er bedauert, dass eigentliche Experimente

zur Feststellung des Hergangs bei sprachlicher Neuschöpfung

nicht möglich seien-, denn auf die bekannten Fabeln von freier-

fundenen Kindersprachen, die bei Herodot beginnen und bei

dem Missionar Robert ^loflfat (a. a. 0. 141) noch keineswegs

enden, will er mit Recht kein Gewicht legen. Mir scheint

dennoch ein solches Experiment möglich. Es gibt ja Sprachen

und Halbsprachen genug, die sich als "erfundene, künstliche.

Avillkürliche" Sprachen geben; prüfen wir ihre Art auf die

Frage hin: welchen Spielraum hat thatsächlich die

freie S p r a c h e r f i n d u n g ?

AVir können natürlich nicht sämtliche "künstliche Spra-

chen" durcliprüfen. Aber da ich seit 1886 für dies Thema

gesammelt habe, darf ich das in nun vierzehn Jahren zusam-

mengebrachte Material für ausreichend halten, um von dem

überhaupt vorhandenen eine genügende Vorstellung zu geben.

Bei der Prüfung des vorhandenen Stoffes lasse ich vorerst alle

theoretischen Voraussetzungen bei Seite und erörtere so ol)-

jektiv wie möglich das Mass von cpucic und Gecic in den neu-

gebildeten Worten und Sprachen. Ich ordne dabei so, dass

ich mit "Sprachen" beginne, in denen die Erfindung den aller-

kleinsten Raum einnimmt und stufenweise zu denjenigen auf-
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steige, die gauz und g-ar "erfunden" lieissen können, '^vünst-

licbe Sprachen" sind genau genommen überhaupt nur die letz-

ten, weil nur bei ihnen der ganze Sprachkörper künstlich ist,

während die früheren Stufen nur den Wortschatz und allen-

falls noch die Syntax durch künstliche Gebilde ganz oder

teilweise herstellen. Aber es ist zum Verständnis jener kom-

pliziertesten Schöpfungen unentbehrlich, dass wir mit den ein-

fachsten Gebilden beginnen.

I. In einer Reihe von Fällen entstehen künst-
liche Sprachen durch unwillkürliche oder absicht-

liclie Störung der natürlichen Entwickelung.

Diese Störung kann beruhen

1) in Bewahrung des allgemein Abgestossenen

2) in Abstossung des allgemein Bewahrten.

Alle hierher gehörigen Fälle von scheinbarer Umwandlung
sind thatsächlich in einer dieser beiden Kategorien mit ein-

geschlossen.

Das sprachliche Leben beruht auf einer fortwährenden

Erneuerung des Sprachstoffs, ühaufhörlich werden Laute,

Wortformen, Satzbildungen, die bisher gebräuchlich waren,

in engere Kreise zurückgedrängt und schliesslich aufgegeben.

ünaufh()i'lich wird aber auch — wie besonders Paul betont

hat — neues Material hinzugebracht und der Prüfung im

Kampf ums Dasein ausgesetzt. Jede persönliche Lautgebung,

jede individuelle Wortwahl ist ein Versuch, auf die Sprache

zu wirken — ein Versuch, der unter Umständen weitgehende

Veränderungen veranlassen oder wenigstens fördern kann. Jeder

Mensch, der etwa zu einer bestimmten Zeit statt des noch all-

gemein herrschenden flexivischen Genetivs den umschriebenen

Genetiv bildete, half unmittelbar die Verdrängung des echten

Kasus und half mittelbar die unausbleiblich näherrückende

Ersetzung der Flexion durch asyntaktische Hilfsmittel durch-

setzen.

Soweit nun der allgemein verbreitete Prozess der Ab-

stossung oder Neubildung von breiteren Kreisen durchgeführt

wird, kann er künstliche Sprachen nicht eigentlich zeitigen.

Eine Anzahl von zusammenwohnenden Personen geben einen

Laut — etwa das w vor r — auf; Andere bewahren ihn noch.

Das hilft Dialekte und sogar ganze Sprachen und Sprachperio-
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den ;il)i;r('n/en; nlxM" Niomaiul wiid lii(M-in eine iiulividnellc

AhweicluHiii- von der aIli;eiiK'iiieii Spracdiontwickeliinji- sehen.

Pvtwas Anderes aber ist es, wenn eine ganz kleine (Iruppe

für fiic'li allein, abseits von dem allgemeinen Spraeldcben, solche

Veriindernngen vorninnnt. Und besonders auffällig wird der

""künstliche" Charakter der so entstehenden Gruppen -Idiome,

•wenn die Zusanunengehürigen keine lokal geschlossene Ge-

meinschaft bilden, andern durch ein mehr geistiges Band zu-

sanmiengchalten werden. Dann ist in der Tliat bereits der

Anfang der eigentlichen Kunstsprachen da.

1 ) B ew a h r u n g des a 1 1 g e m ein a b g e s t o s s e n e n

Sprachst off es.

a) Jede einzelne Person hat ihre individuellen

Sprachgewohnheiten. Schon die Kinder bilden naturgemäss

neue Worte, d. h. sie wiederholen den sprachschöpferischen

Versuch bestimmter Ableitungen von gegebenen Wurzeln, der

jeder "rezipierten" Wortbildung einmal vorausgegangen sein

muss. Sie sagen "die Gehe" für "der Weg" (Preyer Seele

des Kindes S. 327), was an sich gerade so berechtigt ist wie

"der Gang"; oder "der Wurster" (Lindner Naturgarteu der

Kindersprache S. 88 vgl. 86. 92. 101. 104. 105), wie der "Flei-

scher" sehr gut lieissen könnte. Oder sie greifen sogar uu-

bewusst in den etymologischen Urgrund der Worte zurück,

wie wenn ein Knabe den "Gaumen" als "Zahnhimmel" be-

zeichnet (Preyer a. a. 0. j. Sie schaffen sieh eine eigene Sprache

(Rzesznitzek Entwickeluug der Kindersprache S. 18 f. nach Haie

und Hun) und belialten sie lange bei.

Aber auch jeder Erwachsene hat schliesslich seine Sprache

für sich. Wir schreiben Dissertationen über den Sprachgebrauch

von Livius und Cynewulf; wir könnten sie auch über die

Sprechweise unseres Arztes und unserer Köchin schreiben.

Der eine stösst mit der Zunge an, der Andere rollt das

r; dieser sucht den "Leutnantston" zu erhaschen, jener durch

einen breiten feierlichen Vortrag zu wirken. Im Allgemeinen

bringt das aber doch nur Nuancen der in der Umgebung des

Betreffenden verbreiteten Sprache zu Wege. Anch findet die

Eigenart der Spreclnveise, selbst wenn sie bewusst gepflegt

wird, ihre Grenze an dem Bedürfnis, allgemein verstanden

zu werden. Der Einzelne für sich allein wird es sich selber

gestatten können, allzu "originelle" Sprachformen Uinter wel-
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chem Ausdruck wir allgemein Lautliches, Flexivisches, Syn-

taktisches, Lexikologisches beg-reifeu wollen) beizubehalten,

die aus seiner ganzen SprechAveise heraus ihm zufällig entstan-

den sind. Ernst Eckstein hat in seiner Humoreske '"Der Besuch

im Carcer" einen Schuldirektor vorgeführt, der sich durch

absonderliche Sprache auszeichnet; er spricht durch die Nase

(Univ.-Bibl. 2340 S. 40) und l)ringt dadurch einen eigentüm-

lichen Vokalismus von "spezifisch Heinzerlingscher Klangfarbe"

(ebd. S. 12) zu Stande. Und diese Art der Auss])rache wirkt

nun unzweifelhaft auch auf seine Wortwahl-, es werden Worte

bevorzugt, in deneit seine "berechtigte Eigentümlichkeit" sich

nachdrücklich entfalten kann. Aber er ist eben Direktor;

Kollegen und Schüler müssen ihn verstehen, auch wenn er

sich die Bewahrung einer Sprache, wie sie andere Menschen

nur im Schnupfen brauchen, dauernd erlaubt. Oder man nehme

die bekannte iVnekdote: Ludwig XIV habe versehentlich "la

carrosse" gesagt statt "le carrosse", und durch die Nachahmung

der Höflinge sei das allgemein rezipiert worden. Die Kich-

tigkeit der ganzen Erzählung vorausgesetzt, niuss man doch

wohl annehmen, der König habe sich an den Sprachfehler

gewöhnt, auf den ihn Niemand aufmerksam zu machen wagte;

ein einmaliger lapsus hatte doch w^ohl selbst in Versailles nicht

so gewirkt. Ein solcher bewahrter Fehler ist ein Stückchen

künstliche Sprache: ein anderer verspricht sich auch, verbes-

sert sich dann aber — rex non potest errare, er muss nun

immer weiter das Wort weiblich brauchen. Aber der König

bleibt eben nicht isoliert: die "Sprachertindung" des Einzelnen

wird Eigentum der Gruppe und schliesslich der Nation.

Wäre die Gemeinschaft nicht so nachgiebig gewesen, so

wäre die "Spracherfindung" eben ein Sprachfehler geblieben

Avie in jenem hübschen Fall, den Axel Kock (Om spräkets

förändning S. 105) nach Max Müller erzählt. Kaiser Sigis-

muud schloss 1415 auf dem Konzil zu Konstanz eine Thron-

rede gegen die Hussiten mit den Praehtworten : "Videte pa-

tres ut erudicetis schismam Husitarum". Ein Mönch, in tief-

ster grammatischer Seele gekränkt, rief ihm zu: "Gnädigster

König, Schisma est genus neutrum!" "Woher Aveisst du das?"

"Alexander Gallus sagt es!" "Wer ist das?" "Ein Mönch."

"Aber ich bin Römischer Kaiser, mein Wort wird w(»hl noch

so viel selten wie das eines Mönchs!" Aber es half ihm
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nichts — Caesar iioii fst siijjra ^^raiiiiiiaticos — '".scbisiua"

blieb Nein nun wie ''lex" Feniiiiiiniin blieb, trotzdcin der Abg.

V. Eyuern im Preussisebeii Abgeoidiieteiibause 'Mas lex Fran-

kenstcin" sagte. Die Ivcdiier werden aiieli selbst nicht daran

festgehalten haben.

Innncrliin kommt es vor, dass die Bereichermig zufälliger

oder veralteter Sprachgcbildc oder sonst abgestossenen Sprach-

gntes wirklich auf Einen Sprecher beschränkt bleibt. 80 bei

Eigennamen. Wir Norddeutschen lassen das auslautende ic in

Namen wie Bidow, Gutzkow, Virchow .verstunnncn. Süd-

deutsche, die nach Berlin kommen richten sich natürlich zu-

erst nach der Schreibung. So reimt Herwegh (Neue Gedichte

S. 135) Virchow auf Kirchhof. Manchmal halten sie aber ihre

Aussprache sei es aus Unachtsandvcit sei es aus Eigensinn

später noch fest. Umgekehrt neigen >vir dazu, Namen mit

auslautendem II auf der Schlusssilbe zu betonen: Keudell, Roe-

pell; die Wedel haben dies verführerische Anhängsel jetzt auch

in der Schrift aufgegeben. Hört der an den richtigen Klang-

Gewöhnte eine Reihe von Namen so aussprechen, so wirkt es

leicht, als habe der Fremde da allerlei unbekannte Töne mit-

gebracht: was ist denn Gutzkoft*'? was ist denn Wedell? Oder

es hält Einer krampfhaft daran fest, in Jean Paul auch den

zweiten Naniensteil französisch auszusprechen. Ein bekannter

Littcrarhistoriker macht sich ein Vergnügen daraus, immer

"Harry Heine" zu sagen, weil der Dichter sich in seiner Ju-

gend so nannte; und ein anderer fühlt sich vielleicht bemüs-

sigt, E. Th. A. Hoffmann statt mit diesen usurpierten Anfangs-

buchstaben mit denen seines Taufscheins aufzurufen. Herman

Grimm erklärt, er spreche den Namen ''Burke" so aus, wie

er sich schreil)t, und beharrt bei der Schreibung seines eige-

nen Vornamens mit einem n, wie Moriz Haupt das t im Vor-

namen verwarf.

Doch beschränkt sich ein solches Bewahren aufgegebener

Öprachformen nicht ganz auf Namen. W. v. Kügclgen erzählt

etwa ("Jugenderinnerungen eines alten Mannes" S. 30) von

einem begeisterten "Altdeutschen", der es nicht ertrug, dass

die Sonne das Weib und der Mond der Mann sein solle und

deshalb hartnäckig "der sunno" sagte. Diese bewusste Auf-

nahme veralteten Spraehgutes ist direkt schon ein Baustein zu
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einer künstlieheu Sprache; geht der Mann weiter, so kommt

er in die liewusst archaisierende Sprache hinein.

Und dies ist nun die wichtigste Form, in der individu-

eller Sprachgebrauch durch Bewahrung allgemein aufgegebener

Worte und Fügungen zu künstlicher Sprache führt: die ge-

lehrt-archaistische Sprache. Sie gehört keiner

Gruppe an, denn jeder Autor bildet sie neu, und niemand

braucht sie im Verkehr mit ihm; aber immerhin ist z. B. aus

den archaisierenden Roman-Idiomen so einflussreicher Schrift-

steller wie Scheifel und Freytag mit der Zeit eine Art G e-

m e i n s p ]• a c h e des historischen Romans geworden.

Es ist eine durchaus künstliche, konventionelle Sprache; der

Einzelne hat sie sich nach einem vorschwebenden Ideal unter

Benutzung gegebenen Materials selbst gebildet. "Es ist ein Stil",

sagt W. Wundt (Völkerpsychologie 1, 420), "der freilich so,

wie ihn der Dichter ertindet, sicherlich nirgendwo und nirgend-

wann vorgekommen ist, der aber doch durch die Art der

grammatischen Konstruktion und namentlich durch die Ein-

fügung gewisser regelmässig wiederkehrender Redeformen, die

an den homerischen Stil erinnern, den Eindruck gediegener

und schwerfälliger Langsamkeit hervorbringt." Wie die Kin-

dersprache ist es eine Kompromissprache, wie viele andere

Arten künstlicher Sprache eine Mischsprache. Von Erfindung

im eigentlichen Sinne kann aber doch selbst hier nicht die

Rede sein. Analogiebildungen mögen vorkommen, falsche Misch-

formen; aber auch dann wird nur eine für richtig gehaltene

Form, die der besser unterrichtete aufgeben würde, konser-

viert. Barnum, der berühmte amerikanische "showman", lud

zur Besichtigung seines berüchtigten "weissen Elefanten" (er

hatte einen weissen Fleck auf dem Rücken) alle "Elephan-

thropen" ein. Der Autodidakt hatte ein Gegenstück zu "Phi-

lanthropen" bilden wollen : "Elefantenfreunde" nach dem Muster

von "Menschenfreunden"; er hatte nnr das Unglück, für

'"Freund" den falschen Bestandteil zu erwischen. Genau so

geht es zuweilen bei den sonderbaren Wortbrauereieu altdeut-

scher Romaue. Es wird dann eben nur ein individueller Sprach-

fehler festgehalten.

Seit das interessante Büchlein von Mayer und ^leringer

über "Versprechen und Verlesen" erschienen ist, hat man die

Bedeutung erst voll erkannt, die Sprachfehler als Wegweiser
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der JSpr.u'lu'iiTwickliiiii;' liaboii. \\'(» sich erst ein Vcrsprcclieu

einstellt, da liegt oftbHl)ar für die redende (leneration eine

Schwierigkeit vor, die im Lanf der Zeit überwunden werden

wird; nnd die Art des Versprechens deutet auf die Lesung bin.

Dass man "Adjudant" aussprach, war Sprachfehler, bis die

notwendige Dissimilation in "Adjutant" alig-emein durchgeführt

war. Nun begeht der den Sprachfehler, der der Schreibung

g-emäss noch heut zwei t ausspricht — mindestens im Gebiet

der mir geläutigcn Aussprache. Er hat das Wort aber nicht

absichtlich "geändert". Und wenn Felix Dahn seitenlang- in

einem künstlichen Dekorationsdeutsch reden lässt, ist diese

gewiss nicht "natürlielie" Sprache nur die konsequente AVciter-

fiihrung solcher Einzelheiten.

b) Die Gruppe erst schafft durch Bewahrung sonst

abg'eschhissenen Sprachgutes Sprachen, die als eigentlich künst-

liche schon empfunden werden.

a) Der lehrreichste Fall, obwohl der einfachste, ist die

K i n (1 e r s p r a ch e. Das Unvermögen des Kindes, vorge-

sprocliene Worte genau nachzuahmen, aber auch der tastende

Versuch eig:ener Sprachbildung schafft allerlei "Woi-te", die

für gewöhnlich spurlos im Lauf der Entwicklung- verloren gehn.

(Eine liebevolle Charakteristik dieser Kinderworte und ihrer

"volksetymolog-ischen" Hintergründe gibt A. Keber Zur Philo-

sophie der Kindersprache Leipzig- 1890 S. 8f. ; wenig bei

P. v. Schönthan Kindermund Univ.-P>ibl. N. 2188). Das Kind ist

eben nicht stark genug, um das zu erreichen, was Könige oder

Schulmeister können : seine Idiotismen zu allgemeiner Aner-

kennung- zu bringen. Es muss sich schon gewöhnen, statt

"Hottehüh!" "Pferd" und statt "Konta" "Konrad" zu lernen.

Aber zuweilen kommt die Familie ihm entgegen. Sie nimmt

die kleinen netten Missbildnngen zärtlich auf. Wilhelm Grimms

Kinder bilden "in naivem und primitivem Dissimilierungstriebe

neben dem kosenden 'Papa' für Vater Wilhelm für den Onkel

Jakob das neuerfundene Wort 'der Apapa'. und Papa und Apapa

klangen nun durcheinander von den noch lallenden Lippen der

Kinder, die dann jene Worte auch beibehalten haben fürs

Leben" (Zarncke Kleine Schriften 2, 223 .

Vereinzelt werden solche Kinderworte fast in jeder

Familie fortgeführt; ich kenne z. B. ein Haus, wo der

Vater von den längst erwachsenen Kindern n<K'h heut "Bäp",,
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die Mutter "Mimm" genannt wird. Sehr hänfig- werden l)e-

sonders wieder kindliche Namensverstüinmelungen konserviert;

in demselben Haus heisst eine "Anna" fortgesetzt "Aennes",

ein "^Rudolf": "Ruddel". Aber auch aus späteren Stadien

des Familienlebens werden Neckuamen, die einer augenblick-

liche Inspiration ihren Ursprung verdanken, und ebenso auch

eigentümliche Benennungen für Dinge und Handlungen von

den Verwandten wie Ausdrücke einer Geheimsprache be-

wahrt und erhalten oft räumlich weitgetrennten Mitgliedern

eine spezifische Sprachgemeinschaft. Der Fremde, der in die-

sen Familienjargon hineinschneit, fühlt sich verraten und ver-

kauft wie unter einer Verschwörerbande. Höchst wirksam

schildert Helene Böhlau in ihrer Erzählung "Verspielte Leute"

(bes. S. 12 f.) solche Familiensprache, wenn sie sie auch

höchst einseitig erklärt. "So sagte man bei Schnaasens im

teilnahmsvollsten fragenden Ton Xeberwttrschtchen?', wenn man
sich nach dem Befinden erkundigen wollte. Niemand wusste,

woher dies stammte, und weshalb man das that; und ^kran-

kes Schalmeichen!' sagten sie sonderbarerweise — wenn sie

einem Familienmitglied Mitleid ausdrücken wollten. In zärt-

lichen Augenblicken sagte Söphchen zu ihrem Vater ^Scblap-

perdons, Papelons, Papelorum' — Erfindung von Schnaase dem
Alteren." Mau kann sich dann nicht wundern, dass solche

Laute dem Fremden wie ^Mysterien klingen, bei denen ihm der

Verstand still steht, während sich die Eingeweihten ausserordent-

lich amüsieren. In der That, hier scheint zunächst, wie auch

Helene Böhlau selbst meint, "Erfindung" vorzuliegen; und sogar

so, wie Whitney (a. a. 0. S. 17) es fordert: dass aus einem

bestimmten Zeitpunkt heraus eine neue Benennung erwächst.

Sieht man genauer zu, so ist die "Erfindung" auch hier nur

Bewahrung. Die Stimmung eines Moments macht sich Luft,

schafft sich Ausdruck sei es in rein lautsymbolischer Weise

— "Schlapperdons, Papelons, Papelorum" — sei es in inhalt-

lich symbolischer, andeutender Art — "Leberwürschtchen".

Dergleichen kommt fortwährend vor und hat im Zusammen-

hang mit den motivierenden Umständen auch gar nichts Auf-

fallendes. Nun hat es aber einmal sehr gefallen und wird

deshalb zu weiterer Benutzung von der Familie Schnaase auf-

bewahrt, während andere solche Improvisationen verschwinden

lassen. Maximilian Klineer, der Dichter, entdeckte einmal als
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russiscilor (icncral, dass ciiic Seliildwaclie mitten auf einem

Rasciitieck aiitg-estellt wai-. Es stellte sich heraus, dass die

Kaiserin Katharina (h»rt einmal eine aufhlühende Rose gesehen

und zu ihrer JnMvaehuni;' den l\)sten hingestellt hatte. Die

Rose war seit Jahrzehnten verhliiht, zerfallen, in Staub auf-

gegangen — die Öehildwache wurde immer noch erneut. So

ist es mit solchen Familiengeheimnissen. Willkürliche Erfin-

dung scheinen sie, weil sie ganz von der ursprünglichen Ge-

legenheit abgelöst sind; einst hatten sie ihren guten Grund.

•f) Den gleichen Charakter einer fortgeführten Gelegen-
heitssprache tragen nun auch die konventionellen Sprachen

freierer Gruppen.

Helene IJöhlau erzählt (a. a. 0. S. 15) weiter, wie H.

Schnaases Gattin ihren Gemahl jeden Tag mit einem neuen

hypokoristischen Thiernameu weckt. '"''Heute ein Karpfen, mor-

gen ein Esel, ein Pferd, ein Hahn, und als was er geweckt

wuirde, als das musste die zukünftige Excellenz sich behandeln

lassen. Erwachte er als Karpfen, so wurde er auf das lieb-

reichste gefragt, ob er in seinem Schlämmchen gut geschlafen,

ob er seine Tasse voll guter kleiner Würmer schnappen wolle,

ob er Reissen in den Flossen habe und so fort. Sie fiel selten

aus der Rolle: als Pferd bekam er Hafer, striegelte sich, wurde

gesattelt und gezäumt. Sie l)rachte ihm statt der Stiefel Hufe,

statt der Halsbinde einen Zaum, statt der Brille — Scheuleder".

Das ist noch Familienspiel: der momentane Einfall wird

unter Eingeweihten durchgeführt. Ebenso erzählt aber auch

G. Keller (Leute von Seldwyla 2, 122), wie "Einer von Paris

den Witz heimgebracht hatte, den hohen runden ]\[anneshut

Hornlnichse zu nennen, welchen Ausdruck sie mit Jubel auf-

griffen. Seither sagten sie statt Deckel, Angströhre, Ofenrohr,

Schlosser, Lausepfanne, Grützmass . . . und dergleichen für

jede Art Hut nur Hornbüchse und sie benannten Viggis Kopf-

bedeckung dcmgemäss ein artiges Horubüchschen und meinten

jene Hörnchen müssten iu)ch ganz jung, zart und klein sein,

ansonst er eine festere Büchse brauchte". Also ganz dasselbe

Spiel wie '"'"bei Schnaases": es wird eine bestimmte metapho-

rische Ausdrucksweise zu Grunde gelegt und ausgebeutet. Der

Hutmachcr heisst dann gewiss auch Büchsenmacher, das Haken-

holz, an dem die Kopfbedeckungen aufgehängt werden, Büch-

senstand usw. Für den Uneingeweihten entsteht so eine Käu-
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bersprache; wie deun auch bei G. Keller Vig-gi den harmlos

gemeinten Ausdruck falsch versteht.

Immer bleibt hier doch noch der Zusammenhang mit

dem sprachschöpfenden Moment fühlbar: die ganze Gruppe

bleibt unter der Nachwirkung des Augenblicks, in dem die

neue Benennung "Hornbüchse" sie begeisterte. Gehen Avir zu

einer Verlängerung des iVbstandes zwischen "Gelegenheit" und

"Weiterführung" über, so erhalten wir konventionelle Gruppen-

sprachen, die äusserlich der Familiensprache Helene Böhhius,

dem Kneipenjargon G. Kellers völlig gleichen, sich aber durch

stärkere Absichtlichkeit des Sondergebrauehs von ihnen unter-

scheiden.

Die Familie, die Kneipgesellschaft hält an dem zufällig

aufkommenden Ausdruck fest, gibt ihn aber nicht weiter.

Geschieht dies dagegen, Avird der unterscheidende Sprach-

gebrauch der Gruppe durch Tradition festgehalten und über-

liefert, so entstehen eigentliche Sondersprachen.
Über die Sondersprachen hat die Zeitschrift "Am Ur-

quell" seit 1894 eine Umfrage eröffnet, die mancherlei Mate-

rial zu Tage gefördert hat, der systematischen Bearbeitung

aber Alles zu thun übrig lässt. Sie finden sich bei gänzlich

unkultivieixten Völkern so häutig wie inmitten der Uberkultur;

sie finden sich überall, avo ein Bedürfnis zu engerem Zusam-

mensehluss auftaucht, vor allem aber da, wo die Vereinigung

(wie bei den Geheimbünden Afrikas — oder bei unsern Stu-

denten) sich in bcAvusstem Gegensatz zur Mehrheit fühlt. (Reiche

Litteraturangaben in dem unheindich fieissigen Buch von L.

Günther Recht und Sprache Berlin 1898 Anm. 24).

Ich gebe ein paar charakteristische Proben von solchen

durch Festhalten augenblicklichen Sprachstoffs entstandenen

Sondersprachen.

aa) Eine Mctap bersprache genau vom Zuschnitt der

Morgenunterredungen zAvischen Herrn und Frau Schnaase ist die

der italienischen Carbonari, über die Moritz Busch (Wunderliche

Heilige S. 232) berichtet. Das zu gründe liegende Thema ist die

Vergleichung der Bundesglieder mit Kohlenbrennern. Dies aus

irgend Avelcher gelegentlichen Inspiration entstandene Bild Avird

nun zur (Grundidee einer Geheimsprache gemacht. "Das Feuer

z. B. ist die heilige Flamme der Freiheit, der Meiler das Bild

der gemeinschaftlichen Arbeit der Brüder am Werke der Be-
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iVciiiii^' Italiens, die Kohle eiilhält verborgnes Licht und latente

Wärme, der Wald stellt das italienische Vaterland vor, die

'Wildniss' Dantes, '"erfüllt von l\aid)tieren', den fremden Unter-

<lriiekeru," Es ist ja klar, wie diese Verschwörersprache zu-

stande kommt. Man denke etwa an die Erzählung-, die Kai-

serin von Byzanz liabe dem Eunuchen Narses im Spott sagen

lassen, er solle sich ans Spinnrad setzen, wie eine Magd, und

er habe wütend ausgerufen: Icli werde dir ein Netz spinnen,

aus dem du nicht wieder herauskommst. Was wäre natür-

licher, als dass die Verschwörer nun Termini aus der Arbeit

des Spinnens angewandt hätten? Oder die holländischen

"Geusen" nennen den Unterdrücker den "Bettelvogt". So hat

sich etwa einmal ein italienischer Patriot als Kohlenbrenner

verkleidet; bei einer Visitation hat es ihn vielleicht — ein

psychologisch sehr wahrscheinlicher Vorgang — gereizt, mit

zweideutigen Worten Lüge und Wahrheit zu verbinden wie

Grillparzers Leon (in "Weh dem der lügt"); und was sonst als

Augenblickseingebung verschAvunden wäre, bleibt gewahrt. Ähn-

lich steht es mit andern symbolischen Berufssprachen, z. B.

der Freimaurer; aber auch mit Karuevalsreden u. dgl.

Auch die Kindersprache kann, unabsichtlich freilich, zur

Metaphernspraehe Averden. Behaghel (Zs. f. deutsche Wortfor-

schung 1, 80; berichtet: "Im Anschluss ankerzengrad bildet

mein vierjähriger Junge die Wörter kerzensatt, kerzenvoll,

kerzeuvergnügt". Freilich ist das nicht metaphorisch gemeint,

sondern rein lautliche Analogie. Aber wenn etwa in den hol-

ländischen Kolonien die Kinder alle höheren Beamten "\'ater",

"hoher Vater" u. dgl. nennen — wer will da bestimmen, wo
die Metapher aufhört und die rein sprachliche Analogie an-

fängt? — Ebenso schuf Lindners Sohn ("Naturgarten der Kin-

dersprache" S. lOö) nach "mausetot" die prächtige Analogie-

bildung, ein Apfel sei "mausetrocken" und sogar nach "eiskalt"

"eisheiss!" Hier ist die Metapher ganz in Präfixbildung aufge-

gangen, gerade wie wenn wir sagen: "er ist schrecklich sanft".

{\^\. zu der ganzen Erscheinung Breal Essai de semantique

S. 182, wo auch weitere nhd. Beispiele.)

ßßj nicht auf EincM- Meta])her. sondern auf einer Vereini-

gung verschiedener Metaphern bauen sich andere Berufsspra-

chen auf. So vor allem die so lehrreiche Studentensprache,

üi)er die Kluge (Deutsche Studentensprache 1895) und Erich
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Schmidt (Zs, d. Ver. f. Volkskunde Y 1895 S. 225 f. 334 f.)

so g-elehrt und belehrend g-ehandelt haben; dazu noch die

speziellen Untersuchung-en zur Hallischen Studentensprache von

K. Burdach (Studentensprache und Studentenlied in Halle vor

lUO Jahren) und John Meier i Hallische Studentensprache; vgl.

auch Zs. f. d. Wortforschung 1, 254 f.). Die Studentensprache

ist der Hauptsache nach eine kombinierte Metaphern-
sprache, allerdings unter Beimischung fremdsprachlichen und

archaischen Materials. Aber charakteristisch ist an ihr doch

vor allem das Festhalten und Fortführen bestimmter IMetaphern.

Soweit die Studentensprache Mischsprache ist, haben wir sie

später anzuziehen; aber im Gebrauch griechischer, lateinischer,

latinisierender oder auch hybrider Ausdrücke unterscheidet sie

sich doch nicht prinzipiell von der gelehrten oder akademi-

schen Spi'ache überhaupt. Der Student bildet ein gräcisierendes

"burschikos" (Kluge S. 47 f. J. Meier S. 26; wie der hochge-

stellte Richter ein "Austrägalinstanz". Speziell studentisch

sind dagegen die Metaphernkreise

1) der Deposition, vgl. Schade im Weimar. Jb. 6, 315 f.

:

auf der Fiktion, dass der neu Aufzunehmende "ein stinkender

Bock" od. dgl. sei, beruht wie das ganze Ceremoniell so auch

die einheitlich durchgeführte Ausdrucksweise. Entsprechend

bei den Gesellenweihen »^vgl. Schade ebd. 4, 258 f.), z. B. beim

"Schleifen" der Büttner: der "Ziegenschuz" erhält vom "Schleif-

pfatfen" seinen "Schleifnamen"; oder bei den Tischlern wird

der Lehrling "auf die Bank gestreckt, behackt, behobelt" (ebd.

S. 293). Die bei der symbolischen Weihehandlung motivierten

Ausdrücke werden nun aber fortgeführt auch ausserhalb der

Zeremonie: der "Fuchs" hat seine "Fuchsmappe" (Kluge

S. 91) usw.

. 2) des Studierens: das versetzte Buch "lernt hebräisch".

3) des Trinkens: "Im Mittelpunkt der Studentensprache

steht die Nomenklatur des Zechens" fKluge S. 21). Aber das

Trinken holt sich nicht nur Metaphern aus allen Gebieten,

sondern gibt sie auch her.

4) der Kleidung: z.B. "Schnalle" (Vollmann Burschikoses

Wörterbuch S. 416).

5) des Musizierens; z. B. "Flöte" (Kluge S. 90).

6) der Jagd: z. B. Hase, Hasenfutter usw. (Vollmann

S. 213).
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7i des tägliclieii Lebens: ''IJeson" u. dgl. in.

8) der Tliierwelt; vgl. Kluge a. a. 0.

Die Stiulenteuspraclie hält sich vorzugsweise in einem

beschränkten Kreis von Anschauungen, ganz in einem begrenz-

ten Gedankenkreis; daher ein Vokabular, das für eine geringe

Auswahl von Begrifl'en (Kneipen, Schuldenmachcn, Liebeshän-

del) aus einer nicht grossen Zahl vim Metapherkreisen (Stu-

dieren, Kleidung. ]\[usizieren, Jagd) Worte enthält, die nur

den Eingeweihten verständlich sind, von ihnen aber treulich

bewahrt und überliefert werden.

Eine Steigerung der Studentensprache ist die oftizielle

Rede des Bierkoni m ents (vgl. z. B. Universalbibliothek

N. 4070): gewisserniassen eine Vereinigung von Ceremonial-

und Gruppensprache. — Über die psychologische Grundlage

der Studentensprache Nietzsche Werke o, o2L

Die gleichen Eigenheiten kennzeichnen die von P. Hörn

(Die deutsche Soldatensprache 1899, vgl. die inhaltsreiche Re-

zension von J. Meier Zs. f. d. PhiJ. :y2, 115 f.) analysirte Son-

dersprache der Soldaten. Inhaltlich bezieht sich das

Lexikon auf Dienst, Uniform, Mahlzeiten, Vergnügungen, Stra-

fen: und die Ausdrücke hierfür sind wieder vorzugsweise dem

täglichen Gebranch entlehnt: die Tressen heissen Gurkenscha-

len, Kartoffelschalen (ebd. S. 70), die Kanone heisst Pfeifer,

Singerin, Brüllaffe (ebd. S. 46). Es ist nur natürlich, dass bei

den überall gleichen Vorbedingungen eine "vergleichende Sol-

datensprache" (P. Horu Beil. zur M. Allg. Ztg. 16. Mai 1899

N. 111) vielfältige Übereinstimmungen ergibt: das Seitenge-

wehr heisst bei dem deutschen Avie bei dem französischen Sol-

daten "Krautmesser"; die Ulanen sind hier "reitende Laternen-

anzünder", dort "allumeurs de gaz". Ähnliches gilt übrigens-

auch für die Terminologie der Tafel (vgl. u. 2, c, ß); oder von

der Druckersprache, die H. Klenz (Strassburg 1900) analysiert

hat; man denke nur an Ausdrücke wie "Brille" (a. a.O. S. 23)

oder "Fahne" (S. 38).

Aus dem modernen Zeitungsstil hat F. Kürnberger (Lite-

rarische Herzenssachen Wien 1877 S. 1 f.) mehrere Grundmeta-

phern herausgehoben. Wir haben einerseits (S. 3 f.) den "ritter-

lichen Zeitungsstil": da wird das Banner hochgehalten und die

Lanze eingelegt, man kämpft mit offenem Visir und verdient

seine S])orcn. Andererseits uS. () f. / den pöbelhaften Zeitungs-
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Stil: da wird "in den Koth ^ezerrt", "mit ät/ender Lauge

übergössen", "begeifert". Diese beiden Extreme der Metaphern-

spraclie finden sich friedlich zusammen und werden oft noch

weiter durch eine kaufmännische oder landwirtschaftliche Ter-

minologie verstärkt! — Aus der Gemütssphäre heraus niuunt

dagegen G. Freytag (Briefwechsel m. H. v. Treitschke S. 117)

die scherzhaften Termini der "Wühlergprache": da arbeitet

die Agitation mit "gemütvoller Ermahnung", "tugendhafter

Entrüstung", "verächtlicher Behandlung" und gelangt schliess-

lich zum "Brüller"!

Diese k om b i n i e r t e n M e t a p h e r n s p r a c h e n verleugnen

immer noch nicht den Gelegenheitscharakter. Der Ulan sieht

nicht immer wie ein "reitender Laternenanzünder" aus, sondern

nur wenn er die Lanze schräg in die Höhe hält; der Ausdruck

wird aber dann verallgemeinert. Schon beim ersten Auftau-

chen der "Draisine" nannte Achim v. Arnim (Werke 2, 347) das

Fahrrad ein "wild gewordenes Spinnrad", wie mau heut Velo-

zipedisten "tollgewordene Scheerenschleifer" tituliert; die Me-

tapher hat nur Sinn, wenn man den Radler in toller Eile hin-

rasen sieht, wird dann aber ohne Rücksicht auf die Fahr-

geschwindigkeit angewandt.

Es sind also immer noch starr gewordene Gelegenheits-

sprachen, Die nächste Stufe ist die, dass man nicht auf eine

Gelegenheit wartet, sondern von vornherein mit der Absicht,

sich neue Ausdrücke zu schaffen, au den Sprachstoff heran-

tritt. So entstehen verabredete Gruppensprachen, die

einen küustlichen Ersatz der gew<)hnlichen Rede zum Zweck

haben: Geheimsprachen, vor allem jVerbrechersprachen. Diese

schliessen an Metaphersprachen von der Art der Studenten- und

Soldatensprache dicht an, sind aber im Prinzip von ihnen den-

noch in zwei Punkten wesentlich verschieden:

1) die Hauptsache ist bei ihnen nicht die Prägung neuer

Worte, die gewissermassen in die Vereinskasse fallen und als

Gemeinbesitz Vergnügen machen — sondern vielmehr die Ver-

meidung der gewöhnlichen gemeinverständlichen Ausdrücke.

Die negative Wortwahl ist für sie bezeichnend: Worte wie

"Einbruch", "Polizei" u. dgl. müssen ersetzt werden. That-

sächlich ist die Wirkung ja fast dieselbe, wie wenn der Bursch

die Philisterworte für "Mädchen", "Geld", "trinken" verab-

Indogermanische Forschungen XII 1 u. 2. 4
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sclioiit; (loiiiiocli ist i>ei einer systematiscben Übersicht der

Unterschied wohl zu beachten.

2i sie venhudcen ihren [Jr.sprung- schliesslich wohl auch

der (TelciA'enheit, einem Anstoss iri;end welcher Art; aber dieser

ist nicht /ut'ällii;- bewahrt und weiter ausgenutzt, sondern es

wird mit voller Absicht eine Differenzierung- der Sprache an-

gestrebt. Deshalb fallen diese Sprachen aus dem Bereicii

derjenigen heraus, die nur durch Störung des gewöhnlichen

Sj)rachlebeus entstanden sind; sie sind um ein beträchtliches

"künstlicher" als die bisher aufgezählten.

Aber wie sie sich mit den letztbesprochenen durch den

starken Gebrauch der Metapher als sprachschöpfenden Mittels

berühren, so erinnern sie auch durch ihre negative Wortwahl

an die zweite Klasse der zur ersten Kategorie gehörigen Kunst-

sprachen, diejenigen die entstehen durch

2) Abstossung des allgemein bewahrten Sprach-
stoffs.

a) der einfachste Fall ist der, dass von verschiedenen

gleichberechtigten Ausdrücken nur eine Minderheit bewahrt,

die Mehrheit aber und damit gerade die am meisten üblichen

Ausdrücke vermieden werden. Es entsteht so eine lexiko-

logisch normalisierte Sprache und zwar meist von ar-

chaisierendem Gepräge.

Der Fall ist grundverschieden von dem oben besproche-

nen der gelehrt - archaistischen Rede etwa bei G. Freytag.

Wenn Ludwig Uhland sagt "vierfarbig Kleid zur Wat", so ist

die Anwendung dieses veralteten Ausdrucks das Auffällige.

Wenn aber der Jäger von den Synonymen "Blut" und "Seh weiss"

oder "krank" und "verwundet" nur den seltenern Ausdruck

gebrauchen darf, so ist die Vermeidung des üblichen Wortes

das Charakteristische. Das tritt gerade bei den Jägern höchst

bezeichnend in ihrem "Jägerrecht" hervor: wer den falschen

Ausdruck gebraucht, d. h. wer die gewöhnlichen Termini an-

wendet, der wird durchgeprügelt (vgl. z. B. Schade Weim. Jb.

6, 296). Und das ursprünglich mit gutem Grund: denn er

gefährdete den Erfolg der Jagd. Von dem alten abergläubi-

schen Namentabu bei Fischfang, Jagd u. dgl., über den (nach

dem Zitat bei Kahle Anz. f. d. A. 24, 272) Xyrop gehandelt

hat. sind Spuren noch jetzt auf den Shetlandinseln lebendig.

Wir hal)en hier eine negative Gruppensprache: "dabei ist
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zu bemerken, dass häufig- eine Anzahl Ausdrücke nur auf dieser

Insel im Gebrauch ist, ja zuweilen nur innerhalb einer Familie,

einer Bootsmannschaft" (Kahle a. a. 0.)- Die shetländischen

Tabuworte zerfallen in zwei Klassen: entweder sind es poe-

tische Umschreibuug-en, Heiti oder Kenning-ar — wie in der

Gaunersprache (deren poetische Wortfindung- J. Grimm Kl. Sehr.

4, 165 bewunderte), oder aber, wie in unserer Jägersprache,

alte, sonst nicht mehr gebrauchte Ausdrücke. Der mythische

Grund des Brauchs ist also Zeuge dafür, dass hier nicht die

Bewahrung- alter Worte wie altisl. djüp 'Schweiss' in der Be-

deutung- "Blut' das Wesentliche ist, sondern eben die Vermei-

dung- der üblichen Worte. (Allgemein vgl. Lembke Studien zur

deutschen Waidmannssprache Dresden 1898 und dazu Kluge

Lit.-Bl. f. germ. u. rom. Phil. 1900 S. 89 f.)

Ich denke mir, so ist auch das Rätsel der griechischen

und germanischen Göttersprache sowie der indischen Dämonen-

sprache (Grimm Mythologie 1, 275 und 3, 101) zu erklären:

es handelt sich um ältere Ausdrücke, die mit Vermeidung der

alltäglichen ursprünglich in der Ansprache an Götter uud Dä-

monen verwandt werden mussten. Diese kultusmässige Ver-

wendung Hess sie dann für den gewöhnlichen Gebrauch abster-

ben — wie der "eigenthche Name" Gottes bei den Juden nur

Einmal im Jahr an feierlicher Stelle von Einem Berufenen aus-

gesprochen werden durfte — und man fasste dann diese für

den Verkehr mit mit den Göttern bestimmten Worte als Idio-

tismen der Götter selbst auf.

b) konsequente Durchführung- des Prinzips, dass allgemein

übliche Ausdrücke zu vermeiden sind, ergibt t e r m i n o 1 o-

g i s c h e oder Berufssprachen. Es ist z. B. nicht auf-

fallend, dass die Rechtssprache Ausdrücke wie "Vertrag",

"Frist", "Schenkung" verwendet — alle Welt verwendet sie.

Das Charakteristische ist vielmehr, dass für sie eben nur diese

Ausdrücke existieren und alle im gewöhnlichen Sprachgebrauch

vorhandenen gleichbedeutenden Worte abgestossen werden. Ich

kann zu einem Freund sagen.- wir wollen das so abmachen,

oder so ausmachen, oder wie sonst; vor dem Notar muss ich

sagen: ich will einen Vertrag- abschliessen. Ich mag münd-

lich erklären: ''ich hinterlasse mein gesamtes Vermögen dem

und dem"; beim Testament soll ich nur sagen: "ich setze zum

Universalerben ein". Die bewusste Vermeidung aller Ausdrücke
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mit AusiKilime des Einen, den das Gesetzbuch sanktioniert,

niaclit die Recbtsspraehe schon rein lexikologisch vai einer

künstlichen Sprache. Sie i2:ehört freilicli auch hinsiciitiich der

Worttii^un^' /n den normalisierten Sprachen.

G. Roethe (Die Reimvorreden des Sachsenspiegels S. 88 f.)

hat neulich y-länzend in erschöpfender Darstellunii' die Entste-

luini;- einer individuellen Rechtssprache, derjenigen Eikes von
Repkow, vorgeführt. Wir finden auch hier den feierlichen

Gebrauch altertümlicher Worte (S. 89), auch hier die Sanktion

eines einzelnen Synonyms für bestimmte Rechtsformeln ("mit

erven gelove", während Eike sonst in der Regel "urloub" sagt

S. 90). Dennoch ist diese Sprache künstlich, wie gerade

Roethe zeigt, nicht etwa in dem Sinn, dass sie zu der natür-

lichen Rede des Volks sich in bewussteu Gegensatz stellte;

nein sie wurzelt in ihr. Sie stösst nur einen Teil des üblichen

Sprachstoffs als minder geeignet oder minder w^ürdig ab. Die

allgemeine Entwickelung hat sich (a. a. 0. S. 88) zum Teil

wieder hergestellt: die verbreiteteren Worte sind wieder ein-

gedrungen. Aber den Charakter einer teilweise normalisierten

Sprache konnten sie nicht mehr verdrängen. — Über die neuere

Rechtssprache handelt mit ungeheurem Material L. Günther

Recht und Sprache; zur Literatur Anm. 39, 56 u. ö.

]\[ein Kollege Hr. E. Berneker hat mir freundlichst Nach-

richten über die russische Schneidersprache gegeben.

Über diese haben gehandelt N. L. Usov Die Sprache der

Schneider an der Ugra (einem Nebenfluss der Oka) in den

Nachrichten der Abteilung für russ. Spr. u. Lit. in der Kais.

Akad. der Wiss. (russisch) 3, 247—50 und V. J. Cernysev

W(3rterverzeichnis der Schneidersprache ebd. S. 251—262. Hier

scheint aber ein eigentliches Rotwelsch vorzuliegen : "Zum über-

wiegenden Teil sind die Wörter etymologisch unklar, aus frem-

den Sprachen stammen wenige, z. B. ans dem Griechischen

und Deutschen. Die Suffixe sind russisch. — Hafer wird durch

Tferdebrot' übersetzt; Diakon durch 'kleiner Pope' . . . Die

VerbalHexion ist russisch". Bisweilen sind die "künstlichen

Weiterbildungen" nur Weiterbildungen der russischen mit an-

gefügten Suffixen. Selten ist die Bildung aus dem Russischen

durchsichtig; so bei "heiraten" (von der Frau): eigentlich "sich

mit einem jungen Mann versehen". "Bisweilen verstümmelte

russische Worte, aber selten."
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All dies stimmt g-eiian zu dem Habitus der Gaunersprache

(vgl. u. III c). Hier wäre also die Berufssprache über den

Kreis des Terminologischen heraus zu eigentlichen Geheim-

sprache erwachsen. Das muss wohl spezifische Ursachen haben.

c) Schreitet der Prozess der normalisierenden Auslese

noch weiter fort, so erhalten wir Sprachen, die nicht nur in

der Wortwahl, sondern auch in der Syntax, im g-anzen Habitus

eine Abwehr verl)reiteter Elemente aufweisen. Sie wirken

immer archaistisch — ganz natürlich, da sie ja das neu zu-

fliessende sprachliche Material kalt abstossen, wie der Fels die

Brandung. Aber ihrem Ursprung nach archaisieren sie durch-

aus nicht: im Gegenteil: sie wollten seiner Zeit das eben gerade

ganz ^Moderne, Zeitgemässe g'cben. Der Moment ist nur wie-

der erstarrt und die Abwehr der Neuerung tritt gegenüber der

Bewahrung des Alten immer stärker in den Vordergrund.

a) Dem Proskribieren einzelner Worte zu Gunsten anderer

steht die feierliche Ceremonialrede am nächsten. Hierher

gehören schon alle Titel: die Wahl der Anredeformen ist ein-

geschränkt, insofern ich ''Exzellenz" sagen muss und weder

""'Herr Generalleutnant" noch "Herr So und So" sagen darf.

Noch fester verschränkt ist der Kurialstil, der neben den An-

reden auch für Einleitung und Schluss, ja fast für den ganzen

Inhalt bestimmte ein für allemal geheiligte Formeln mit Aus-

schluss jeder natürlichen Ausdrucksweise vorschreibt (vgl. z. B.

Behaghel Deutsche Sprache S. 89). Wie die Kurialsprache

wird auch die Ceremonialsprache z. B. der Handwerker nur

bei feierlichen Gelegenheiten verwandt ; wie z. B. bei der Los-

sprechung der Lehrling auf feststehende Ansprachen des Alt-

gesellen feststehende Antworten zu geben hat; es heisst dann

immer "Ich sage mit Gunst" "Gunst genug" u. dgl. (Schade

a. a. 0. 4, 259 f.). — Hierher gehört dann auch der Bier-

komment vgl. 0. 1) t) ßß) Über die sozialen Grundlagen der

HüfUchkeitssprache vgl. K, 0. Erdmann Alltägliches und Neues

S. 91 f.

Das ewige Muster einer ernst feierlichen Sprache bietet

die Bibel dar. Nicht bloss der Stil ist übereinstimmend in

Abwehr gewöhnlicher Rede gehalten (natürlich nicht ohne Aus-

nahme) — auch die Bilderwahl entspricht der Wortwahl. Ein

altmodisches aber in seiner Art vortreifliches Werk, der ''Bib-

lische Physikus" von Job. Jakob Schmidt (Leipzig, 2. Aufl.
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1748) stellt die aus dorn geiiaiiiitcM» Natiivbercicli gcnoininenen

Gleichnisse mit den nicht allegorischen Nennnngen von Tie-

ren, PHanzen usw. zusammen. Da erkennen wir die Wurzel

der mittelalterlichen 'Thysiolog-i": schon den biblischen Au-

toren selbst ist es natürlich, alles Erschaffene "zur Erkenntnis

und Preis des Schöpfers, und zum rechten Verstand der h.

Si-hrit't" auszudeuten. Sieht man etwa (S. 250) Zweige, so

werden sie sofort zu dem Verhältnis zwischen Vater und Kind

in moralisierende Beziehung gebracht. Alle Betrachtung der

Natur in rein ästhetischem Sinn fehlt so vollständig wie etwa

eine solche in wissenschaftlicher Absieht. Und grade dies nega-

tive Moment gibt der biblischen Bildersprache ihre Eigenart.

Allgemeiner noch wird die Vermeidung der nächstliegen-

den Ausdrücke angestrebt

ß) in der Sportsprache, für die Behaghel (a.a.O. mit

Recht "die Sucht sich aristokratisch von der grossen Masse

abzuschliessen" verantwortlich macht. Doch liegt immerhin

ein systematisches Differenzieren, wie bei den Geheimsprachen,

hier noch nicht vor; es wird nur die Freude an der esoteri-

schen Terminologie kultiviert, wie bei den Studenten, aber

diesmal nach der negativen Seite. Es erinnert an das Jäger-

latein, wenn es als unfein gilt, ein Pferd zum Ziel zu "lenken":

man muss es "steuern". Ganz ebenso würde aber der Bankier

über den lächeln, der die eigentümlichen Ausdrücke der Bör-

sen spräche (humoristisch angewandt in Trojans Scherzge-

dichten S. 95) durch andere ersetzen würde; die negative Wort-

wahl wird zum Schiboleth gemacht. — Übrigens verbreitet sich

die Sportsprache doch immer nur über einen verhältnismässig

engen Kreis von Ausdrücken; so konsequent wie etwa in

Ibsens "Komödie der Liebe" oder Th. Storms "John Eiew" oder

gar in gewissen niederen Possen und Romanen spricht kein

Mensch in Sportworten. — Wandt (Völkerpsychologie 1, 568 f.)

wirft die Sportsprachen mit den Berufssprachen völlig zu-

sammen.

Die einfachste und verbreitetste Sportsprache ist die

"Terminologie der Tafel", von der R. Kleinpaul (Gastrono-

mische Märchen, Leipzig o. J.) zahlreiche amüsante Beispiele

gibt. Es handelt sich hier, wie wenn ein Pferd zum Ziel

"gesteuert" oder ein neuer Rock "gebaut" wird, um "populäre

Metaphern" (a. a. 0. S. IX) und jede Stadt ist auf die spezi-
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fische Benennung der lokalen Gerichte und Gebäcke stolz,

Freiberg- auf die "Bauerhasen" (S. 123), Leipzig auf die "Po-

lizeifinger" (S. 133). Die sonderbaren Termini geben sogar

Anlass zu ätiologischen Mythen, zur Erfindung von Eponymis

(a. a. 0. S. 23b) und zu plastischer Verwirklichung (S. IX).

Gerade das Spiel mit den Worten, das Hänseln der Uneinge-

weihten, die Vermeidung banaler Benennungen bildet den eigent-

lichen Reiz dieser Sprache. Wie das Rotwelsch ist sie aber

ihrer volkstümlichen Grundlage wegen frischer, gesunder als

die blasse Metaphernsprache des Rennstalls und der Regatta.

Y) Eine Stufe weiter kommen wir zu Berufssprachen
höherer Art, wie der Kauzelrede und besonders der Dich-

tersprache. Sie unterscheiden sich von einfacheren Berufs-

sprachen sowohl durch die Höhe des Gesichtspunktes als durch

die Strenge der Durchführung. Keine zufällige Metapher, kein

aus praktischen Gründen gewählter Terminus sondern das Ge-

fühl für die Würde des Orts hält ganze Kategorien von Wor-

ten oder Wortfügungen fern. Was irgend "vulgär" scheint,

wird bewusst vermieden. Daher haben es z. B. die "Decadents"

und "Symbolisten" in Frankreich durch stete Vermeidung der

üblichen Ausdrücke nötig gemacht, dass für ihre Schriften ein

eigenes Wörterbuch abgefasst wurde (J. Plowert Petit glos-

saire pour servir ä l'intelligence des auteurs decadents et sym-

bolistes) "Devenir cave" ist "bourgeois"; man sagt dafür ''se

caver" (a. a. 0. S. 20), gerade wie die Romantiker "Jeman-

den tänzeln" sagen (Petrich Drei Kapitel vom Romantischeu Stil

S. 86). (Genauer sucht der schwedische Aesthetiker Haus

Larsson in der Schrift Poesiens Logik Lund 1899 S. 89 f. die

allgemeinen Prinzipien der Dichtersprache festzustellen, ohne

viel Neues zu bringen; vgl. auch meine Altgerm. Poesie S. 483 f.

und die hübschen Ausführungen von K. 0. Erdmann Bedeu-

tung des Worts S. 78 f.) Man weiss, dass diese zunächst rein

negative Sprachkunst bis zur Herstellung ganz und gar verküii-

stelter Rede führen kann; in Holland hat die orthodoxe Geist-

lichkeit die "spraak van Kanaan" (ie Winkel in Pauls Grund-

riss 1, 716) zu einer biblisch - niederländischen Mischsprache,

im Norden die Skaldenpoesie ihre technische Rede zu einem

fast unverständlichen Netz gesuchter Ausdrücke herausgebildet

(vgl. u. III 1, e). Aber zunächst sind Kanzel- oder Dichter-

sprache doch nur Ausschnitte aus der allgemein üblichen Sprache^
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(luri-li Ausstossen nuissciiliaft sonst iihliclieii Sprachstotts charak-

terisiert. Freilieli fehlt von Anfang' au auch hier das Andere

nicht: die HeAvahruiii;- poetischer oder patlietiseher Ausdrücke,

wie denn fast niru-ends eine der beiden St("»runj^-st'ornien der na-

türlichen Öprachentwickclun^- völliii: isolirt auftritt. Aber weit

über\viei;end ist doch das ncg-ative Moment, wie man schon

an der häutigen Abwehr neu /udrini;endcn Materials durch

poetische Zionswächter erkennt: Vau^elas und die Pretiosen

li'Ci^en die natürlichere Sprache etwa Molieres; Gottsched und

sein Schönaich nnit dem ""Ncolog-ischcn Wörterbuch"; gegen

Klopstock und die Schweizer; die akademische Kritik im 19.

Jahrh. gegen ^^ictor Hugo usw. (vgl. Darmesteter De la creation

actuelledemotsnouveauxdansla languet'raucaiseS. 18 f. 31 f. u.ö.).

Weiterhin ist aber auch jede Schriftsprache als

solche in diesem Sinn eine künstliche Sprache. Ihr AVesen

beruht in der Abwehr bestimmter, den Dialekten und der täg-

lichen Rede ang-ehörigen Sprachformen. Schriftsprachen kön-

nen deshalb auch von Einzelnen in bewusster Differenzierung:

gegen die Dialekte '^geschaffen" werden. Ich erinnere z. B.

an die Verdienste Kl. Groths und K. Müllenhoffs um die nie-

derdeutsche Schriftsprache. Der negative Charakter der Aus-

lese tritt dabei jederzeit deutlich hervor. So sagt G. Paris

(Penseurs et poetes S. 11 Ij von der neuen ''langue des feli-

bres": "Je n'ai parle jusqu'ici de la langue de Mistral quen

la considerant comme un parier populaire; mais il a voulu en

faire un langagc litteraire, et pour y arriver il la dune part

epuree et de l'autre fixee. L'epuratiou a consiste sourtout a

eliminer autant que possible les niots frangais qui avaient rem-

place, dans l'usage meme du peuple, leurs correspondants pro-

vengaux ... La tixation de la langue s'est produite sous

ra])parence modeste d'une fixation de Torthographie". Also

durch Ausscheidung von Worten und Formen, die zu dem pro-

venzaliseheu Habitus nach Mistrals Auffassung nicht passten, hat

er die neue künstliche Schrifts])raclie zu Wege gebracht. —
Noch schroffer hebt Ibsen das Negative solcher Bestrebungen

hervor, wenn er in "Peer Gynt" (ttbs. von L. Passarge S. 108j

die norwegischen ''Sprachstreber" auf die Orangutangs ver-

wies, die von langen Zeiten her eine kräftige ürwaldsprache

bewahrt haben (vgl. H. Jaeger H. Ibsen übs. v. H. Zschalig

S. 164) Und doch treibt eine Schriftsprache nur das Prinzip,
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auf dem sie überhaupt beruht, auf den Gipfel, wenn sie äus-

serste "Reinheit" anstrebt, wie die deutsche Sprache es in ver-

schiedenen Epochen mit geringem Erfolg-, das Schwedische

und vor allem das Holländische es mit grossem Erfolg gethan

haben: die Abwehr aller nicht zum Grundton stimmenden

Worte, vor allem der entlehnten, ist nur die äusserste Konse-

quenz jenes Ausstossens zahlloser "Parias der Sprache", ohne

das eine Schriftsprache schlechterdings nicht denkbar ist.

Besonders deutlieh tritt dieser künstliche Charakter der

Schriftsprache in einem merkwürdigen Spezialfall hervor: in

jener konventionellen Vulgärsprache der Bühne, die be-

.

sonders Tieck (Kritische Schritten 3, 137 f.) vortrefflich cha-

rakterisiert hat. Sie will den Dialekt von Paris oder Berlin

geben, nähert ihn aber doch dem Schriftsprachlichen an, um
gemeinverständlich zu bleiben. Deshalb werden sowohl zu

stark dialektische als andererseits zu entschieden ''gebildete"

Ausdrücke vermieden. Eine eigentliche Mischsprache entsteht

nicht; wohl aber eine auf eigener Dialektgrundlage Iteruhende,

durch negative Wortwahl gekennzeichnete Schriftsprache.

3) Bewahrung des sonst abgestossenen Sprach-

stoffs mit Abstossung des allgemein bewaiirten ver-

eint.

Wir erwähnten schon, dass eine gewisse Vermischung

beider Störungsformen ganz unvermeidlich ist; aber in allen

bisher besprochenen Fällen ist doch das positive oder das

negative Prinzip entschieden ausschlaggebend. Beide durch-

dringen sich dagegen vollkonnnen, wenn tote Sprachen als

lebendig behandelt werden. Solche Fälle sind nicht selten:

ich erinnere an die Kawi-Sprache, an das Sanskrit, das

Hebräische, vor allem das Latein. Diese Sprachen werden

nicht nur in schriftlicher, sondern auch in mündlicher Anwen-

dung fortgeführt, obwohl sie eigentlich längst erstorben sind.

Man hat sogar versucht, sie Kindern als ihre Vatersprache

einzuimpfen; so machte es der berühmte Lehrer TrotzendorfF

in Goldberg, so Montaignes Vater (andere Beispiele theilt Diels

in der Deutschen Rundschau März 1898 S. 405 mit). Nun ist

das eigentlich der stärkste Fall von Störung der natürlichen

Sprachentwickelung, der überhaupt denkbar ist. Eine Sprache,

die so zu sagen gar nicht mehr existiert, wird künstlich be-

wahrt; mitten unter Schiesiern oder Franzosen vermeiden ein
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|>;inr T.outc dou ganzen Gebrauch der rings um sie gesproclie-

non S))raclie! Also ein künstliclies Fortleben der toten, ein

wiiikiirliciies Ahtliun der lel)endigTn Sprache, und dennoch

kann man selbst bei diesem (ilipfel der Kilnstlichkeit nicht

eigentlich von einer künstlichen Sprache reden. Nicht nur

sind die angewandten Idiome nicht erfunden, sondern histo

risch gegeben und ihre Anwendung beruht thatsächlich nur

auf eben den Momenten, die so viel leichtere Fälle, wie die

Familien- oder die Soldatensprache, zu Wege bringen. Der

Lehrer setzt sich ja doch nicht plötzlich hin und beginnt, eine

Sprache zu reden, deren Klang ihm bisher fremd war. Son-

dern er hat sie schon früher bei bestinnnten Gelegenheiten

angewandt: beim Beten, beim Unterrichten, beim Verkehr mit

Amtsgenossen von fremder Herkunft. Nun wird diese gele-

gentliche Verwendung der toten Sprache von der Gelegenheit

losgelöst, wie jene Carbonari-Metaphern; nun wird, was man
sonst ausserhalb des Betpults oder der Lehrkanzel von sich

warf, auch an den Mittagstisch und auf den Spaziergang mit-

genommen und schliesslich selbst an einsamen Meditationen

als gegebenes Medium benutzt. Also selbst hier liegt zwar

gewiss ein künstliches Verhältnis vor — aber es ist doch nur

Übertreibung eines alltäglichen Vorkommens. Vereinzelte Stück-

chen der toten Sprachen gebrauchen wir ja Alle, der Arzt am
Krankenlager, der Botaniker beim Demonstrieren der Pflanze,

der Geistliche, der Lehrer — nach diesem Muster bildet nun

der Vater des grossen französischen Essayisten seine Diener-

schaft zu einer griechischen Sprachinsel um und die vor Jahr-

hunderten verstummte, auf diesem Boden überhaupt nie ge-

hörten Klänge der Rede Plutarchs wachen wie nach einem

Winterschlaf auf, schallen in die AVclt hinaus wie die einge-

frorenen Klänge von Münchhauscns Postillon!

Wir haben also in allen bisher gemusterten Fällen kei-

nerlei Spracherfiudung vorgefunden, sondern lediglich Auslese,

lediglich anormale Störung der natürlichen Sprachentwicklung.

Bildungen, die sonst verschwinden, werden aufgehoben; Bil-

dungen, die sonst herrschen, werden abgewiesen. Aber diese

Mittel, zumal in ihrer Vereinigung, genügen, um allerlei her-

vorzubringen, was allerdings wie eine "künstliche Sprache" wirkt

Ein Grannnatiker noch aus Adelungs Zeit hätte auch keinen

Augenblick bezweifelt, dass die Schriftsprache durch vernünf-
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t\ge Regelung der erfahrenen Sprachmeister "gesetzt" wurde

— was für extreme Fälle wie den Mistrals ja in gewissem

Sinn beinah zutrifft: er hätte die Berufssprachen lediglich als

das Produkt willkürlicher Festsetzung durch Meister und Alt-

gesellen angesehen. Dergleichen sollte uns schon gegen den

Begriff der willkürlichen Gecic raisstrauisch machen. Aber frei-

lich sind wir erst im Vorhof. Einen Schritt weiter — und

wir werden eine gewisse Willkür in der Behandlung des Sprach-

stoffs allerdings zugeben müssen.

IL In einer weiteren Reihe von Fällen entste-

hen künstliche Sprachen durch unwillkürliche oder

absichtliche Veränderungen des Sprachstoffs.

Scheinbar gehören hierher schon Fälle wie der zuerst

besprochene der persönlichen Redeform: S. Ileinzerlings Vo-

kalismus oder "la carrosse" des Roi Soleil. Doch halten sich

solche Änderungen immer in der Nähe der normalen Aussprache,

weil ja eben das Bedürfnis einer gewissen Übereinstimmung

mit der üblichen Ausdrucksweise normalisierend wirkt; man

will verstanden werden. Aber gerade auch wieder der Wunsch,

verstanden zu werden, ruft die einfachsten Fälle wirklicher

Sprachdifferenz hervor.

1) Mayer und Meringer haben in ihrem lehrreichen Büch-

lein gezeigt, wie das Versprechen unendlich oft nichts anders

ist, als ein unwillkürlicher Versuch, Sprachschwierigkeiten zu

beseitigen. Es sagt einer "sozialistische Zekten" statt "Sek-

ten" (a. a. 0. S. 49), weil es bequemer ist, den Zischlaut zu

wiederholen, als nach s, z, seh wieder ein s zu artikulieren.

Was hier vereinzelt geschieht, findet in bestimmten Fällen mas-

senhaft —- bewusst oder unbewusst statt: es ist die eupho-

nische Differenzierung.

Ein hübsches Beispiel aus dem Leben! Erich Schmidt

will Julius Rodenberg, den Herausgeber der "Deutschen Rund-

schau" besuchen, der Portier tritt ihm gleich entgegen: "der

Herr Dr. ist nicht zu Haus — er ist kondolieren gegangen —
der Herr Tabüramü ist gestorben". Tabüramü! klingt es nicht

nach Chamisso Otaheiti oder Pierre Lotis Hawaii? Gemeint aber

war — du Bois Reymond! Nun ist es klar: der Pförtner kann

niemals "Tabüramii" gehört haben: er hatte ein Lautbild im

Gedächtnis, dass ihm nicht recht einging, und das er wie ein



m U. M. Mcyc-r,

ontfenitos K<*li<» wiedoriial), ii;ieli<leni er es sieh so spreclibar

wie iiKiii'lieli g-einaelit hatte; Assonanz und Ueiiu haben den

traiiz()sischen Namen in einen tahitisehen ^-ewandelt.

(ianz dieselbe Methode wenden aber alle VCdker der

>\'elt an. nni sieh fremde Namen oder Worte anzueignen. So

sind die Stannnes- und Personennamen der Indianer l)ei Cooper

stilisiert, so hat Fr. Küekert das Landmädehen ^laric Lies

\\ underliiibseh zur '"Amaryllis" präzisiert oder Haeckel in sei-

nen ^^Indisehen Rcisebriefen" sehwierii;-c Namen mundgerecht

gemacht. Ganz so aber wandeln mit der Zeit die Sprachen

selbst schwierige Lautkomplexe in leichtere um ; die Entwicke-

lung vom Sanskrit zum Prakrit entspricht völlig der von "du

IJois Reymond" zu "Taburamu". Ebenso hat das Griechische

die Schwierigkeit der verschiedenen Vokalfärbungen durch

seinen Itazismus radikal beseitigt. In gewissem Sinn sind

solche Sprachen also künstliche, durch euphonische Rücksichten

iierausge bildete Idiome!

So machen sich überall die Kinder schwere Worte sprech-

bar (französische Beispiele bei Rzesznitzek Entwickelung der

Kindersprache S. 12). Am stärksten kommt die euphonische

Vei-änderung überall bei Eigennamen vor. In den verschiede-

nen Lebensaltern wirkt die gleiche Tendenz charakteristisch

verschieden; denn natürlich ist "wohlklingend", ist sogar "leicht

sprechbar" ein i-elativer Begriff. "Wie zeugungskräftig ist das

Kind im Erfinden und Verändern von Worten; mit welchem

Wohllaut sind die Namen ausgestattet, welche Kinder den Per-

sonen und Dingen aus ihrem ästhetischen Verstände heraus

verleihen", sagt Bogumil Goltz (Drei Vorlesungen S. 107). "Elvire

wird in Awia, Ottilie in Tileto, Laura in Lola, Julius in Aulu,

Louis in Lulu, Wilhelm in Willu usw. verwandelt". Wenig Aveiss

dagegen eine moderne — ach sehr moderne! — Schriftstellerin

die Naiiienveränderungen der Backtische zu rühmen: "Da ist

Alles Issy Cissy Missy, eine Mischung von Kätzchenmiauen

und Babygelalle, als ob ihnen ein ordentlicher honetter christ-

liciier \'orname unmöglich wäre" (Hans v. Kahlenberg Das Nix-

chen S. 21). Immerhin ist auch hier, wie bei den zurecht

gemachten Namen der Kinderstube, ein Prinzip erkennbar

:

eine Art Vokalharmonie, die wohl auch bis zur Durchführung

Eines Vokals, des hellen i, gesteigert wird — was wieder an

den neuiiriechischen Itazismus erinnert. Solches Behagen an
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Einem Vokalklang" tritt früh anf; meinem ältesten Jungen, der

auffallend richtig- sprach, machte es Vergnügen, zu sagen "gali

mar dan Schlassal"; und noch später üben Schüler in den

Zwischenstunden das Spiel, etwa bei dem Verschen "Es ist

kein Dörfchen noch so klein, ein Hammerschmied muss drinne

sein" der Reihe nach jeden Vokal durchzuführen. Und ebenso

hat das Altindische das a, das Neuhochdeutsche das schwache

e fast systematisch auf Kosten anderer kräftigerer Vokale

durchgeführt. Wenn es skr. asvas gegenüber idg. ^ehvos

heisst, ist das im letzten Grund von dem Kinderspiel "Scldassal"

für ''Schlüssel" kaum wesentlich verschieden!

Aber uralt ist auch die Abtönung der Vokale, wie wenn

in jenem "Tileto" für "Ottilie" das Nebeneinander von o und

i vermieden wird. Wie stark solche euphonische Rücksichten

in der Sprachentwickelung mitspielen, beweist die ungeheure

Ausdehnung- des Umlauts und verwandter Erscheinungen. Wir

linden auch hier, was wdr immer und überall linden : dass

selbst die schein})ar willkürlichsten "Erfindungen" sieh auf den

grossen Bahnen der allgemeinen Sprachentwdckelung- halten.

Dieselbe musikalische Freude an dem Glockenspiel des Ablauts,

die die ganze Wortbildung des Idg. und zumal der gerra.

Sprachen durchdringt, hörte J. Grinnu mit herzlicher Freude

in dem pififpaffpuff, dem bimbambum der lautnachahmenden

Kinderspiele wiederklingen. (Vgl. über die kindlichen Laut-

substitutionen Wundt Völkerpsychologie 1, 298, der jedoch 1,

296 Anm. betont, die allgemeine Entwickelung der Sprache

laufe der der Kindersprache nicht parallel.)

Vieles gehört auch hierher, was man mit zu starker Be-

tonung des inhaltlichen Moments ganz der Volksetymolo-
gie zurechnet. Wenn z.B. ''Milano" "Mailand" wird, ist die

befremdliche Umtaufung einer Stadt in "-laud" gewiss erst

Sekunda)-. Man machte aus "Milan" zunächst aus lautlichen

Rücksichten "Milant", gerade wie aus "wilen" "weiland" ward;

das lauge i wurde diphthongiert und die inhaltliche Umdeu-

tung in "]\Iailand" ging aus der euphonischen Umgestaltung

erst nachträglich hervor (anders Kluge ZsfdPhil. 31,499 gegen

Wrede ZsfdAlt. 41, 295). Ebenso ist "Canterbury" schwerlich

gleich als "Kantelburg" umgedeutet worden: man suchte sich

den schwebenden Laut des zweiten Teils zu adaptieren, sprach

etwa "Kanterbörrich" aus und ''börrch" und dann auf "bürg"
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/iinickintiM-protiiM't. Und so .i;\'\viss in vielen Fällen; bei "Nau-

i:-;ii(l" liir "Nowgorod" /. B.

Besonders eliarakleristis(di für diesen J'rozess — erst

euplionisclies lieijuennnnclien, dann Volksetymologie — ist ein

lustii>:es Beispiel, das K. llildebrand (Aufsätze und Vorträge

8. 1;")2) erzählt. Ein Scliiiler hat in einem Aufsatz die be-

rühmte Brüeke über das (Jöltsehthal vorgebraeht — die nun

inzwisehen in TrUnuuern gegangen ist —
;
geschrieben aber hat

er — "die (Jeldstahlbrüeke". "Tlial" bedarf von vornherein

keiner etymologischen Deutung; aber der Schüler führt zu-

nächst eine Silbentrennung ein, die ihm die Aussprache er-

leichtert: "Gölt-schthalbrüeke", und nun konnnt beim Rück-

übersetzen ins Hochdeutsche die "Geldstahlbrücke" heraus.

"Stahl" ist nun einmal ein unglücklicher Wortteil : "Diebstahl"

ist eine Tautologie (vgl. Kluge Etymol. Wb. ^ S. 4) und "gol-

dene Stahlfeder" ist ein Paradebeispiel für contradictio in ad-

iecto. — Ein hübsches Beispiel, wie euphonische Umgestal-

tung und Volksetymologie sich in die Hände arbeiten, bietet

Lindner (Naturgarten der Kindersprache S. 95) aus Kinder-

mund.

2) Die Veränderung von Namen und Worten aus rein

lautlichen Ursachen oder, mit andern Worten, aus Gründen

der bequemeren Aussprache, ist über die ganze Welt verbreitet.

Aber daneben treten kaum minder häutig andere Motive der

Veränderung ein. Zunächst das der Vermehrung und Un-
terscheidung. Zwei Menschen, die sieh oft gleichzeitig ge-

nannt finden, haben denselben Namen; man muss sie unter-

scheiden können. Sehr früh tritt deshalb die Verwendung von

Beinamen auf (J. Grimm Kl. Sehr, o, 354 f.). Aber man be-

nutzt auch kleine Verschiedenheiten in der Aussprache des

Namens selbst; gerade Avie wir schon bei W, (4rimms Kindern

''Papa" und "Apapa" für zwei "Väter" ausgemünzt fanden.

Doch auch bewusste Umgestaltungen müssen die Namen sich

gefallen lassen, um z. B. Pseudonyme herzugeben (Sintenis Die

Pseudonyme der neueren deutschen Litteratur 1899): "Bettel-

heim" wird "Teilheim", "Zitelmann" wird "Telmann" (ebd.

S. 16) — beinahe schon wäre ein Lautgesetz zu formulieren,

wonach Eigennamen mit "tei" in der zweiten Silbe die erste

abstossen! Die hebräischen Kabbalisten hatten eigene sehr

komplizierte Mechanismen zur Umgestaltung und Vermehrung
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der Namen (vg-1. Siegfried in der Deutseheu Litteraturzeitung

16. Okt. 1897 S. 1603).— Die Übersetzungen spielen eine eigene

Rolle; sie sind nicht hier zu behandeln.

Offenbar liegt hier im Prinzip der gleiche Vorgang- vor

wie bei den "Doppehvörteru". "Knabe'' und ''Knappe'', "Rabe"

und "Rappe", "Ritter" und "Reiter" sind ursprünglich iden-

tisch; die Doppelformen werden in der Bedeutung differenziert

wie wenn der gleiche Name bald als "Jean", bald als "Hans"

oder '"John" (wie etwa in der elsässischen Posse "D'r ney Jean"

von Ferd. Bastian) verschiedene Personen bezeichnen muss.

Ebenso werden aber auch, wenngleich seltener, Appella-

tiva willkürlich differenziert. Wir unterscheiden in Berlin

"das Schloss" und ""'das Palais": das Palais bewohnte Kaiser

Wilhelm L, das Schloss bewohnt der jetzige Kaiser. Das ist

eine gemachte, künstliche Unterscheidung, die ein unterschei-

dendes Beiwort (wie "altes" und "neues Schloss") oder eine

andere Bestimmung ("das Palais des ersten Kaisers") erspart.

Es ist aber auch hier doch nur Sprachgebrauch normalisiert,

willkürlich fixiert; gerade so wie wenn die Hauptstadt allein

die allen Städten zukommende Bezeichnung ttöXic (Stambul),

acTu (Athen), urbs (Rom) erhält.

3) Viel wichtiger sind solche Umgestaltungen des um-

laufenden Sprachstoffs, die zu ganz bestimmten indivi-

duellen Zwecken vorgenommen werden. Und erst hier,

nach vielleicht zwanzig andern Fällen künstlicher Sprachbehaud-

lung, kommen wir zu solchen, die allgemein als "künstliche

Sprachen" angesehen werden. Wir werden sehn, wie wenig

sie sich von den besprochenen Vorstufen unterscheiden. —
Auch über die "Geheimsprachen" bringt die Umfrage "'Im Ur-

quell" allerlei Material.

, a) W^ir beginnen auch hier mit den Kindern. Geheim-

sprachen der Kinderstube sind sehr beliebt. Behaghel

(Deutsche Sprache S. 86) erwähnt die ^-Sprache: "in jede

Silbe des ursprünglichen Wortes wird die Silbe p mit einem

Vokal eingeschaltet, z. B. "wipir wopollepen foport gepehn"

= "wir wollen fort gehn". Schlimmer ist noch die "Erbsen-

sprache", die hinter jeden Anfangskonsonanten das ganze Wort

"Erbse" einschiebt: ''duerbse woerbse illerbse sterbse nerbse

ichterbse" = "du willst nicht" V (So wenigstens würde ich

nach meiner Schulerinnerung in die Erbsensprache übersetzen

;



• ;4 1{. M. .M.'v.M-,

i's niaii' iiiclit i;aiiz korrekt sein (Iraimiiatik oder Wörter-

biicli sind mir nicht /ur Hand!) Niemand wird behaupten,

dass diese scdireekiiche \Criinstaltuni;- der Spraeiie dem Wort-

klani;- oder der iJequendiehkeit dient; man niüsste denn die

bekannte Busse, dass Jemand mit Erbsen im Schuh eine Wall-

fahrt macht, als Erleichterung- der Pilgertahi-t auffassen. Die

Absicht ist hier eben gerade, das Gesprochene unkenntlich zu

machen, nämlich für jeden Uneingeweihten. Der Kenner ver-

mag selbst bei schneller Aussjjraelie die Erbsen wegzuwischen;

für Andere rollen sie betäubend über die Lautbilder weg.

b) Die gleiche primitive Art del- Sprachverschleierung

tiudet sich aber auch ausserhalb der Kinderstube. Die Brüder

Goneourt beschreiben in ihrem ''Journal" (1, 339) die "langue

javanaise", die Geheimsprache der Pariser "impures", die übri-

g'cns auch in der Mädchenpension erfunden sein soll. Nach

jedei- Silbe wird der gleiche Vokal erst mit d, dann mit q
wiederholt: "Je de que vais dal qai bien den qen" = "je vais

bien". Die Goneourt haben diese Dirnensprache in ihrem Ro-

man "Charles Demailly" zur Anwendung gebracht. Sie er-

wähnen selbst ein einfacheres "Javanais", dass nur nach jeder

Silbe ein "va" einschaltet. Die "lingua papanesca" (aus "ja-

yanesca""?) bildet übrigens auch eine Form der ital. Gauner-

sprache (K. Sachs Lit.-Bl. f. germ. u. rom. Phil. 1899 S. 416

nach Niceforo II Gergo; Torino 1897). Bald werden die Kon-

sonanten umgestellt: siui wird nisi, pani wird nipa; bald wird

f oder icasse eingeschoben oder statt a aven, für e ender, für

i inis, für o omber und für u ufurt gesprochen. Russische

Analogien weist mir E. Berneker nach P. V. Sejn Nachrichten

der Abteilung für russ. Spr. u. Lit. in d. Kais. Akad. d. Wiss.

4, 277—300 nach. Da werden bestimmte Silben wie ku- vor-

geschoben; oder bestimmte Silben werden systematisch durch

andere ersetzt; Laute wie seh oder Silben wie lesch werden

eingeschoben; Buchstaben umgestellt usw.

Solche Künste kommen ganz entsprechend auch in Geheim-

schriften vor. In der bescheidenen Verstecksprache der Mönche

(MSD VII) wird z. B. für jeden Vokal der folgende Konsonant

gesetzt: "nvx fbtxb" = "nux fatua". Doch haben wir auf

Verunstaltungen der Schrift hier nur nebenbei eiuzugehn.

Dies Einschalten von ganzen Silben nun wie in den an-

geführten Geheimsprachen scheint doch gewiss etwas absolut
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Künstliches, Willkürliches, wirklich Gecic im Sinne Whitneys.

Aber dennoch — selbst hier könnte normalisierter Zufall vor-

liegen! Mayer und Meringer weisen (S. 86 f.) auf den bedeu-

tenden Umfang- des Lautstotterns hin. Das Schulkind, auf

irgend einer Sünde ertappt, stottert vielleicht im ersten Schreck

— und gerade weil der Lehrer es nicht versteht, entgeht es

der Strafe; und das macht man sich dann in p- und va-Spra-

chen zu Nutze? Jedenfalls ist das Stottern bei Kindern sehr

häufig (Preyer Die Seele des Kindes, 2. Aufl. S. 295, Rzeszni-

zek Entwicklung der Kindersprachei und kann also zu solchen

Sprachbildungen so leicht führen wie die beliebte "Echosprache

von Endsilben und sogar Endlauten" (Lindner Naturgarten der

Kindersprache S. .50) mit ihrem maken-ken-ken für "Marken".

Analoge Erscheinungen im allgemeinen Sprachleben sind

schwerlich nachzuweisen; denn die Allitteration l)eruht nur etwa

auf verwandtem Behagen an der Wiederkehr gleicher Laute,

die Reduplikation aber ist etwas völlig Anderes. Sehr merk-

würdig aber ist es, dass bei Geisteskranken "die hie und da

beobachtete eigentümliche Verdopi)elung oder Anhängung ton-

loser Silben" (Kraepelin Psychiatrie S. 502) als Kennzeichen

der dementia ])aralytica angegeben wird — ebenso wie das

"Silbenstolpern" (vgl. dazu Wundt Völkerpsychologie 1, .'>69;

374) im Sinn einer blinden Nachgiebigkeit gegen bequemeres

Aussprechen schwieriger Lautkomplexe: "dritte reitende Ar-

tilleriebrigade" wird "drittende reitere Artilleriebrade". Der

Geisteskranke in seiner Schwäche, der "Sprachertinder" in

seiner Anstrengung treiben eben beide nur Neigungen zum

Extrem, die in viel geringerem Grade allgemein vorhanden sind.

c) Auch das "argot", der .Targon der "bohemiens" be-

ruht auf künstlicher Entstellung der herkömmlichen Worte,

wie wenigstens Marcel Schwol) in seiner "Etüde sur l'argot

fran^ais" behauptet. Ich kenne diese Untersuchungen nur aus

dem Zitat bei W. G. Byvanck Un Hollandais k Paris en 1891.

Dort heisst es: "bath" ou "bäte", qui en argot signifie beau et

bon, est forme artiticiellement, suivant l'opinion de Marcel

Schweb. On a garde seulement la terminaison -ate-, assez fre-

quente en argot. Ainsi "moche" dans le Jargon des voleurs

ne serait autre que "mal" = "m-oche" (a. a. 0. S. 23 Anm.).

Das wäre also das gleiche "Anhängen tonloser Silben", wie

bei den Paralytikern; das wäre dasselbe Verfahren wie bei

Indogermanische Forschungen XII i u. 2. 5
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der studentischen oo-.Sprache (v*;!. zu doiselben Kluge 8tudeii-

teusprache S. 62: ''schl-oo" für "schlecdit" würde dem ''mochc"

V()lli,ü' entsprochen).

Wenn 8ch\vob allgemein behauptet, ''que les termes de

Jargon sont des mots deformes du ianga^ic ordinaire, et non

des metaphores, comme on croyait juscpi'ici" la. a. O.i, so ist

der 8atz in dieser ünbedingtheit /.weit'ellos unrichtig. Wir

haben bereits gesehen, und werden es noch weiter lieobachteu,

dass die Metaphern in der That in den künstlichen Sprachen

eine ungemeine Rolle spielen. Aber wir haben hier allerdings

ein völlig anderes Prinzip : ein rein lautliches statt des inhalt-

lichen. Das ständig wiederkehrende -eo oder -ate oder -oche

entspricht gewissermassen als Endreim dem Stabreim der p-

oder va-Sprache. Eine behagliche Lust am sinnlosen Klang

als solchem ist bezeichnend für diese Erscheinungen: und eben

dadurch erinnern sie an uralte Phänomene wie den sog. ''sinn-

losen Refrain", das tralala, heirassassa u. dgl., über dessen

vermutlich prähistoiische Grundlage ich schon vor langen Jah-

ren [Zu. f. vgl. Lit.- Gesch. 1, 32 f.) Vermutungen geäussert

habe, die Büchers schöne Studien über Arbeit und Rhythmus

nun vielfach bestätigen.

d) In allen drei P^'ällen haben wir kuustmässige Umge-

staltung des gegebenen Sprachstoffs vor uns — durch Ein-

schieben, durch Streichen und Anhängen wird das Wort so

entstellt, dass es nur noch dem verständlich ist, der den

Schlüssel davon besitzt. Ganz allgemein herrscht dies Verfah-

ren bei den Kosenamen. (Wir verstehen darunter die offi-

ziell gewordenen, allgemein anerkannten Namensumformnngen,

die mit jenen ''Tileto" und "Cissy" der Kinderstube und des

Backhschzimmers nicht zu verwechseln sind). Bei den alt-

deutschen Namen wnrd gern aus einem zusammengesetzten ein

Kurzname gebildet, in dem ein Namensteil — in der Regel

der zweite — durch einen einzelnen Laut gleichsam symbo-

lisch vertreten wird. Dietrich wird Diez, Heinrich wird Heinz:

das 2 ist liyi)okoristisclies Symbol für den Nameusteil -rieh.

Das erinnert an die Art, wie in "schleo" oder "bath" das

eigentliche Wort nur durch seinen Anlaut vertreten wird: wie

denn auch gerade dies I)ei Kosenamen begegnet.

Dass "Hinz" und "Kunz" die grossen Kaisernamen "Hein-

rich" und ''Kourad" vertreten, ist für den naiven Hörer min-
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<iestens so unwahrscheinlich wie dass "Kreo'' einen "Krätzer"

bedeutet. So bilden aber die Namensabkürzungen und -Um-

formungen in ihrer Gesammtheit eine konventionelle Sprache,

die sich aus lauter scheinbar willkürlichen und dennoch nach

bestimmten Gesetzen veränderten Sprachstücken zusammensetzt.

Die Namengebung ist überhaupt immer derjenige Teil der

Sprache, an dem die sog. "Sprachertindung" sich am liebsten

und fast auch am freiesten bethätigt. Aber wirkliche Erfin-

dung fehlt selbst hier noch. Die -eo, die -va usw. mögen will-

kürliche Improvisationen sein (was wir zwar bezweifeln) —
der andere Teil des Wortes wahrt immer noch den Zusammen-

hang mit dem umlaufenden Sprachstoff".

III. In einer weiteren Reihe von Fällen ent-

stehen künstliche Sprachen durch Übersetzung aus

dem gewöhnlichen Sprachstoff.

1) Übersetzung ist auch eine Differenzierung. Aber die

Freiheit der Veränderung ist hier durch das Muster der andern

Sprache eingeschränkt.

Im Grund ist jede Übersetzung- ein Stück Mischsprache:

etwas von der inneren Form des Originals und seiner Sprache

wird auch bei dem untadeligsten Dolmetsch in die neue Sprach-

bekleidung herüberdringen. Wir fühlen das bei den vollkom-

mensten Übersetzungen z. B. des "Faust": Bayard Taylor,

der unvergleichliche, Pradez, Sabatier — Jeder nimmt ein

Stückchen deutsche Seele in die fremde Form, dcis uns dort

nicht ganz behaglich eingeschnürt scheint. Thomasin von

Zirklaere beherrscht das erlernte Deutsch; aber ein Kenner

wie Schönbach (Anfänge des Minnesangs S. 75) bemerkt doch,

dass er oft "bei der Übertragung lateinischer Worte ins Deutsche

den Begriff mit einspielen lässt, den der Ausdruck im Italie-

nischen hatte". Wenn der Chor im Nachspiel zu Molieres

"Malade imaginaire" singt:

Dignus, dignus est intrare

In nostro docto corpore,

so kommt der Soloecismus dadurch zu Stande, dass die Rauni-

anschauung der französischen Sprache in die lateinische über-

tragen wird: "dans notre corps savant" empfindet man auch

in Verbindung mit "entrer" als Lokativ und nicht als Akku-

sativ. Wir sind stolz darauf, die herrlichsten Meisterwerke
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(Um- Weltlitteratur in klassischen Naclifonnun^en zu besitzen;

aber sehen wir selbst v(»n den sonderbaren Donnerschen Grie-

chen und Brausewettersehen Nordleuten ab, bei denen der

Gypsabi;-uss den Marmor so vöilij;- \erläu^net, halten wir uns

nur an die Übersetzer, die selbst Wilamowitz' gestrenges, über-

ücstrenges Urteil (vor seinen ""Griechischen Tragödien"; aner-

kennt — man wird es doch selbst bei Schlegel, bei Gilde-

meister oder lieyse durchfühlen, dass dieser Inhalt nicht in

dieser Form gedacht war. Die Sprache des Vossischen Homer
aber hat A. VV. Schlegel (Werke 10, 15Uj geradezu als "ein selbst-

erfundenes Rotwelsch" bezeichnet. Die Sprache jeder Über-

setzung ist im letzten Grund eine Kom})romis spräche, die

auf mittlerem Gebiet zwischen zwei Idiomen, bald dem altern

näher bald dem neueren, sich schwankend bewegt.

Damit ist die Grundeigenschaft aller künstlichen Über-

setzungssprachen angegeben. Nicht naive Ausw^ahl, nicht kecke

Änderung ist für sie bezeichnend, sondern eine mehr oder min-

der berechnete Vermittelung zwischen der Alltagssprache, aus

der man übersetzt, und dem vorschwebenden Ideal einer Son-

dersprache.

a) Auch dies Verfahren hat in der Kinderstube seine

Anfänge. Wie wir uns der Redeweise der Kleinen lautlich

anpassen und "Baba" und "babbä" sagen, so übersetzen wir

auch in ihr Fassungsvermögen. Das Kind weiss noch nicht,

was ein Zahn ist; wir w'ollen ihm keinen neuen Begriff zu-

muthen und sagen deshalb "Beisserchen", denn was ^'beissen"

ist, weiss es schon. Statt "Augen" sagt man in Süddeutsch-

land gern "Guckerchen" und eine ganze Säuglingsanatomie

Hesse sich in derartigen Anpassungsworten geben.

b) Diese Ammensprache beschränkt sich aber doch

auf ein enges Vokabular. Die nächste Stufe bieten wieder B e-

r u f s s p r a c h e n. Sehr lehrreich ist wieder jene shetländische

Fischersprache. Wir sahen, dass ihr Tabu-Charakter die üb-

lichen Ausdrücke perhorresziert; nun kommt sie aber doch

mit seltenen alten nicht aus und muss nachhelfen. Ihre Neu-

bildungen aber sind nichts anders als Übersetzungen ins ein-

fachste Fassungsvermögen. Das Pferd wird "der Geher", der

Hund "der Knochenbeisser", die Kuh "die ßrüllerin" (Kahle

a. a. 0. S. 272) — höchst naive nomina ageutis wie aus der

ältesten Epoche der Sprachschöpfung, reine Übersetzungen ans
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dem Abstrakten ins Konkreten. Was ist ein "Pferd"? ein

Beg-riff! was ist ein "Geher"? eine anschauliche Charakteristik

— wie "Beisserchen" in der Kinderstube, wie "der Zerreisser"

als Name des Wolfs in der idg-. Urzeit. — Vg-1. über Standes

-

sprachen allgemein v. d. Gabelentz Sprachwissenschaft S. 45.

194. 281—83. Günther Sprache und Recht S. 19 Anm. 24;

über ihren Einfluss Breal Semantique S. 316 f.

c) Diese Manier wird systematisch ausg-ebildet in den

Verbrechersprachen. Das Rotwelsch hat seine eigene g-rosse

Litteratur; schon Conrad Gessner in seinem "Mithridatcs" von

1558 achtet (nach R. v. Raumers Gesch. d. deutschen Philolog:ie

S. 228) auf die künstliche Gaunersprache und neben Sprachfor-

schern wie J. Grimm und Hoffmann v. Fallersleben haben Krimi-

nalisten wie Ave-Lallemant und Hans Gross (Handbuch für Unter-

suchungsrichter) diese in der That höchst merkwürdig-e Er-

scheinung- untersucht und analysiert. Eine sehr ausgedehnte

Bibliog-raphie g-ibt wieder L. Günther (Ann. 2U, für das ita-

lienische Rotwelsch vg-1. K. Sachs Litbl. f. germ. u. rom. Phil.

1899 S. 415). Für das Russische verweist mich E. Berneker

auf N. A. Smirnow Wörter und Ausdrücke der Diebessprache,

gesammelt aus Krestovskys Roman "Petersburger Spelunken"

(Nachrichten der Abteilung- für russ. Spr. u. Lit. in d. Kaiserl.

Akad. der Wissensch. 4, 1065— 87; russisch). — Von F. Kluge

ist in nächster Zeit ein Werk über das Rotwelsch zu erwarten;

auch J. Meier bereitet ein solches vor (Lit.-Bl. f. germ. u

rom. Phil. 1899 S. 358).

Das Rotwelsch ist schon rein äusserlich wichtiger als

die verbreitetste aller künstlichen Sprachen; und es hat fast

auf jede andere abg-efärbt: stark auf die Studentensprache

(vg-1. Klug-e a. a. 0.), auf die Handwerkersprache (eine Probe

bei W. V. Polenz Der Büttnerl)auer S. 229); manche Aus-

drücke sind in die Sprache des täg-lichen Lebens eing-e-

drung-en. So gut wie die Soldatensprache beruht das Rot-

welsch auf so einfachen Prinzipien, dass wir uns nicht wun-

dern dürfen, überall verwandte Bildungen zu treffen. Leichte

Entstellungen und Übersetzungen ins Konkrete bilden überall

neben hebräischen Lehnworten das Hauptkontingent. Wie

man einen Polizisten in Deutschland "Polyp" nennt, tauft man
ihn in Italien "polimma" (Niceforo e Sighele La mala vita a

Roma S. 168) und wie das Gold wegen seiner rötlich glän-
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zoiuU'ii Farbe hei (leutselieu (Jauiicni 'Tuchs" hcisst (Hoffiuanu

V. Fallerslebeii Weim. .11). 1, ^»-H), so lieisst es jenseits der

Alpen ""üialletto" (Niceforo 8. 170). Hicss docli ebenso bei

unsern Urvätern das Silber "das blanke Metall"; bei den ita-

lienischen Räubern lieisst es "bianchetto"! Auf wirklicher Be-

obaehtunii- beruhen all die neuen Benennuni;en: Bimbam die

Schelle '.Weiui. Jb. a. a. 0.) und Sumsum die Bassg-eige (G.

Freytag- Werke 15, 158), Kleebeisser das Schaf (Weini. Jb.)

und cacafuoeo Gewehr (Niceforo S. 170; eine besonders cha-

rakteristische Neubildung). Eben deshalb spielt unter den Neo-

logismen des Rotwelsch die Metapher eine so geringe Rolle.

Die gelehrte Studentensprache vertauscht die Anschaungen

und benennt nach abgezogenen Qualitäten: "Kameel", "Fink",

"Besen"; die naive Gaunersprache taucht überall von neuem

in die Anschauung ein und benennt nach ziemlich wahrnehm-

baren Thätigkeiten oder Eigenschaften: Plapperling der Pan-

toffel, Grünspecht der Jäger. Ebenso anschaulich nennt das

Pariser Argot etwa den Coiffeur 'gratte-poux' (Rossignol Dic-

tionnaire d'Argot S. 56) oder das Transportschiff 'sabot', 'Holz-

schuir (ebd. S. 97). Ebenso im Russischen: das Rotwelsch

heisst "Musik" und enthält neben polnischen und kleinrussischeu

auch romanische, deutsche, häufiger aber tatarische, finnische,

zigeunerische Lehnworte. Aber es zeigt selbst dabei Meta-

phern anschaulichster Art wie "Schelm" für "Mantel". — Über

die künstlichen Sprachen im Russischen allgemein P. V. Sejn

Zur Frage der künstlichen Sprachen a. a. 0. 4, 277—300:

die Räder und die Kartoffeln heissen "Roller", der Stiefel

"Schnarrer" oder "Schlürfer" usw.

Diese ausserordentliche Kraft der Anschauung hob schoft

J. Grimm in seiner inhaltsreichen Besprechung von Grolmanns

Spitzbubensprache (Kl. Sehr. 4, 164 f.) hervor: "Die meisten

dieser Ausdrücke tragen das Gepräge der einfachen Natur

und sind aus lebendiger Beobachtung der Tiere, Felder und

N'ölker hervorgegangen". Deshalb grade hat diese Sprache

in ihren Neubildungen ein so uraltertümliches Gepräge; des-

halb besitzt sie auch, wie ältere Sprachperioden, so viel mehr-

deutige Worte: "Blankert" heisst '"weisser Wein" oder "Schnee"

(a. a. 0. S. 66j, "Hitzert" so gut "Sonne" wie "Ofen". In der

Regel freilieh ist die Bezeichnung so sicher gewählt, dass der

Rätseleharakter fast verloren geht: "Schwarzreutery der Floh"
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(G. Freytag a. a. 0. S. 158), "Regenwurm eine Wurst" (J.

Grimm S. 165, Hoffmann v. Fallersleben S. 332), ' fungo (Pilz)"

für "Hut" (Niceforo S. 171). Es ist nur natürlich, dass dies

kräftige Vokabular von Sebastian Brant (Weim. Jb. 1, 233)

bis zu Hoffmann v. Fallersleben (ebd. S. 341) zahlreiche Dichter

angeregt hat, es poetisch zu verarbeiten: Pamphilius Gengen-

bach, Wenzel Scherffer, Job. Michael Moscherosch sind im

Weim. Jb. durch solche Proben vertreten. Neuerdings hat

besonders H. Ostwald mit seinem Roman "Vagabunden" sich

in diese Tradition gestellt (vgl. A. L. Jellinek in der "Nation"

27. Oktoker 1900 S. 64); daneben R. Bredenbrücker mit sei-

nem "Dörcherpack" (z. B. S. 129: "Radling" Karren, "Bieb-

rich" Kälte usw.). Ich will wenigstens zwei Beispiele geben,

damit man den fremdartigen Klang dieser Kunstsprache beur-

teilen kann:

Wenzel Scherffer (1652):

Lasset das Briefen im Schocherbett bleiben,

Wollet der Derrlinge Jonen nicht treiben,

Leget den Blankert aus mühsamer Hand,

Trefft mit Beschöchern heut einen Anstand!

(Weimb. Jb. 1, 339: "Briefen" mit Kartenspielen. "Schocher-

brett" Wirtshaus. "Derrling" Würfel. "Jonen" spielen. "Blan-

kert" Kanne aus Zinn "Beschöchern" spielen).

Hoffmann v. Fallersleben (1854):

Funkert her! hier lasst uns hocken,

Hol der Ganhart das Geschwenz!

Auf dem Terick ists ja trocken.

Wie am Glatthart in der Schrenz.

(ebd. 341 : "Funkert" Feuer, "hocken" liegen. "Ganhart" Teu-

fel. "Geschwenz" Umherlaufen. "Terid" Erdboden. "Glatthart"

Tisch. "Schrenz" Stube).

Das Rotwelsch ist das Muster einer Mischsprache,

Für das Italienische zeigt das schlagend K. Sachs' schon er-

wähntes Referat über Niceforos "Gergo" : Metaphern neben Ar-

chaismen, langue juvanaise neben einfachem Argot. Gemisch-

ter Herkunft sind schon die neuen Worte: hebräische Lehn-

worte (J. Grimm a. a. 0. S. 165) und veraltete Ausdrücke un-

serer eigenen Sprache (S. 168) neben jenen Umschreibungen,

die freilich besonders charakteristisch sind; vereinzelt begeg-

nen auch hier Metaphern wie "Spitznase" für "Gerste" (ebd.
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S. U)5). "Mit diesen poetischen Wörtern (es sind tust nur

Nomina, selten Verbai und den jtidisclien (hier sind au(di

manche Vcrba, seihst Tartikehi im Oan^-) verbinden nun die

(Jauner die gewühnliehen deutsciien Auxiliaria, Partikeln und

Flexionen, kurz alles worauf kein Nachdruck liegt, drücken

sie in der Jedernmnn ^erständlichen Sprache ans. Eig-entüm-

liche Flexionen benutzen sie nicht" (ebd. S. 166). W(»hl aber

haben sie eine eigene Wortbildung, über die wieder der Alt-

meister am besten gehandelt hat: "Es gibt gewisse (doch we-

nige) an sich bedeutungslose oder bedeutungslos gewordene

Ableitungssilben, namentlich -ling, -hart (später abgeschlift'en und

tonlos -ert), -mann, -bans und -rieh, durch deren sonst unge-

wohnte Verbindung mit an sich deutlichen Wurzeln diese für

Nichtwissende verdunkelt werden. Beispiele : "Schreiling"

(Kind), ''Rauschart" 'Floh), "Feldmann" (Ptlug), ''Sauerhans''

(Zwiebel), ''Härtrich" (Messen (a. a. 0. S. 166). Das ist im Prin-

zip nichts anders als das -ikosund -aten der Studentensprache,

das -at und -oche des französischen Argol. Dennoch verläuguet

eich selbst hier nicht die realistische Eigenart des Rotwelsch.

Gewählt werden fast nur solche Suffixe, die als zweite Namens-

teile beliebt sind: -hart (wie in Richard), mann und -bans wie

in Kosenamen: Karlmann, oder Necknamen: Schmalhans, -rieh

wie in Dietrich; nur das allerdings besonders häufige -ling

macht eine Ausnahme, die sich jedenfalls aus Münznameu wie

Silberling erklärt. Was bedeutet aber diese Sufüxwahl? offen-

bar eine Neigung zur Personifikation, zur Vermenschlichung.

Das Ei heisst "Dickmann" und wird also einem kleinen rund-

lichen Mann verglichen, wie es auch im Volksrätsel als unbe-

hilfliches Männchen vorkommt (Wossidlo Mecklenburgische

Volksüberlieferungen 1, 18 N. 20). Die Bohne heisst Lang-

haus als wäre sie ein guter Freund, wie wieder ein Volks-

rätsel "Frau Bohne" (die ja schon bei Walther v. d. Vogel-

weide Lachm. 17, 25 vorkommt) nach Brandenburg, von Bran-

denburg nach Mühlenburg, von Mühlenburg nach Kanne reisen

lässt i^Wossidlo S. 24 N. oO vgl. R. Petsch Neue Beiträge zur

Kenntnis d. Volksrätsels S. 70).

Eine aus lebendiger Anschauung geschöpfte ümnennung

der für die Spitzbul)en wichtigsten Dinge legt sieh also auf

den Knochenbau und die Muskulatur der Sprache; und die

künstliche Rede ist doch auch in ihren neuen Teilen von der
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gewöhnlichen abhängig. Grade dadurch hat das Rotwelsch

typische Bedeutung, J. Grimm spricht es aus, was wir für

die künstlichen Sprachen überhaupt als leitenden Grundgedan-

ken zu erhärten suchen: "der notwendige Zusammenhang
aller Sprachen mit Überlieferung zeigt sich auch
hier, kaum ein Wort dieser Gaunermundart scheint

leer erfunden, und Menschen eines Gelichters, das

sich sonst kein Gewissen aus Lügen macht, beschä-
men manchen S p r a c h p h i 1 o s o p h e n , der von Erdich-
tung einer allgemeinen Sprache geträumt hat" (a.a.O.

S. 165). Auch für die noch unerklärten Worte lehnt Grimm
(S. 167) die Annahme, dass die "ersonnen" sein könnten, ab.

d) Wiederholt nahmen wir oben schon auf die Rätsel-

sprache Bezug, über die R. Petsch (a. a. 0.) überaus beleh-

rend, wenn auch etwas unül)ersichtlich, gehandelt hat (S. 66 f.).

Was er (S. 73) "Klangworte" und "Klangnamen" nennt sind

fast durchweg Verstecknamen von der anschaulich kräftigen

Art der rotwelschen Appellativa. "Wiga Waga" für die Wiege,

"Fickfack" für die Egge (S. 77) erinnern an "Bimbam" Schelle,

"Gigges gagges" albernes Zeug (Hoffmann v. Fallersleben S. 331 ),

"Sumsum" die Bassgeige; "Trupptrapp" die Maus mahnt an

"Trappert" das Pferd (ebd. S. 332). "Hitzgeber" (Petsch S. 51)

heisst der Ofen wie rotwelsch "Hitzert". Daneben die Haiti

der Kinderstube: "Stöters" (Hörner), "Smeeker" (Mund), "Rü-

ker" (Nase ebd.) wie "Beisserchen".

Stärker als in der Gaunersprache tritt aber in der Rätsel-

sprache die Metapher auf: "Krauskopp" für 'Baum', "Kahlkop])"

für 'Nuss' (Petsch S. 80). Es ist ja auch vielmehr gelehrter

Pfeffer beim Gericht.

Die Rätselsprache (vgl. über sie üseuers Rezension von

Wossidlos Buch DLZ. 21. Dez. 1900 S. 3365) ist sozusagen

ein unschuldiges Rotwelsch, auf momentanes Verstecken an-

gelegt. Vereinzelt begegnen Verstecknamen ja von der Urzeit

her; ich erinnere nur an das uralte, auch in der Odysseussage

verwandte Spiel mit den Seheinnamen "Niemand" oder dgl.;

an die über die ganze Welt verbreiteten Märchen von dem
Gnomen mit dem nicht zu erratenden Namen (reiche Belege

in der Zs. d. Ver. f. Volksk. lU, 254 f.; vgl. u. zur Namens-

ertindung); an die zum Teil uralten "Weisheitsproben" und

"Halslösungsrätser (Petsch a. a. 0. 13 f.); an Vexirnamen bei
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den Minnesingvni: "der solioeiK' glair/,"' hei Hezbolt von Weis-

sensee, "Plildegunde'' bei Walther (a. a. 0. 74, 19). Eigen-

namen werden aneh lient noch g-ern verrätselt, ])ahl diircli

Linstelhmg und Entstellung (Hintenis a. a.O. S. 18j, bald durch

metaphorische Ersetzung (ebd. S. 201'.), am liebsten aber durch

i'bersetzung (ebd.i: Goldschmidt wird "Aurifaber", Eiben nennt

sieh "l'axus", Volkmann ''Leander". So bilden die Pseudo-

nyme in ihrer Gesamtheit eine Rätselsprache mit vielen Ent-

lehnungen ("Ossip Schubin" von einer Figur bei Turgenjew

Sintenis S. 22), manchen Metaphern, zahlreichen Übersetzungen

und willkürlichen Entstellungen.

e) Nehmen bei Übersetzung innerhalb ein und derselben

Sprache die Metaphern einen noch weiteren Raum ein, so

erhalten wir eine künstliche Sprache vom Charakter der Skal-

densprache. Diese verglich schon J. Grimm (a. a. 0. S. 165)

mit dem Rotwelsch, und zwar im lobenden Sinn; aber er lobt

sie damit zu sehr. Die Skalden mögen bessere Menschen ge-

wesen sein als die Gauner es zumeist sind; bessere Sprach-

crtinder waren sie nicht. Zunächst schadet ihnen schon das,

dass sie nicht, wie die Ertinder des Rotwelsch, von der Um-
gangssprache ausgehn, sondern von der Dichtersprache, die

an sich eine normalisierte Sprache ist (vgl. oben I 2 c y)»

Deren Eigenheit, landläuHge Worte zu meiden, trieben sie nun

auf die Spitze; Heinzel (Anz. f. d. A. 14, 44) bemerkte sehr richtig,

wie gerade die nächstliegenden Metaphern vermieden werden.

Statt dessen verstricken sie sich in das kunstvolle Netz ihrer

''Kenningar" (über diejenigen in der Edda vgl. meine Altgerma-

nische Poesie S. 156 f.), die an sich auch wieder nur eine allge-

mein verbreitete Erscheinung sind, bei ihnen aber zu einem

notwendigen, unentbehrlichen Kennzeichen der poetischen Rede
werden (vgl. a. a. 0. S. 158). Immer künstlicher bauen die

Skalden ihren poetischen Jargon aus; für Synonym wird Syn-

onym gesetzt und gerade die Entfernung von der natürlichen

Rede macht zuletzt den Stolz dieser Dichter aus. — Ahnlich

wie den Skalden ging es den Poeten anderer Epochen, wenn

sie sich zu gesucht von der Alltagsrede entfernten; den Hoff-

mannswaldau oder Lohenstein etwa (vgl. Ettlinger Hofmanns-

waldau S. 67 f.) oder selbst ihrem Gegner Zesen, der den Um-
schreibungen der Spitzbubensprache ganz nahe kam (meine

Altgerm. Poesie S. 163). In bescheidenem Masse wird dies
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metaphorische Übersetzen von der gewöhnlichen Sprache weg;

auch in andern normalisierten Sprachen mit wesentlich nega-

tiver Wortwahl g-eiibt; in der Sportsprache etwa (vgl. o. I

2 c ß), wenn die Termini des Rudersports auf den Reitsport

tibertragen werden: das Pferd wird ''gesteuert", und umge-

kehrt : das Boot "geht als Erster durch das Ziel". Oder in

der Ceremonial Sprache (vgl. o. I 2 c a) etwa der feier-

lichen Kunstkenner, die ])ei Kritik einer Symphonie nur von

Wärme des Kolorits, Verteilung des Lichtes, von dem tiefen

Schlagschatten der Bässe, vom durchsichtigen Helldunkel der

Mittelpartien, von gewagten Konturen des Schlusssatzes spre-

chen und wieder ein historisches Gemälde wegen der logischen

Anordnung, der schneidenden Sprache, der polemischen Tech-

nik bei einem dennoch harmonischen Ausklingeu der Skepsis

loben so dass, wie G.Keller (Der grüne Heinrich 3, 197) diese

])arodistischen Zitate beschliesst, "'jede Zunft im Habitus der

andern einherziehen zu wollen scheint."

2) Übersetzung aus einer Sprache in die andere.

In den besprochenen Fällen von Sprachmischung war immer

eine Sprache entweder ganz allein oder doch ganz überwie-

gend herrschend. Freilich nähern sich die Studenten- und

die Gaunersprache mit ihrem schweren fremdsprachlichen Bal-

last schon dem Begriff eigentlicher ^fischspraehen; aber

das Fremdwort wurde dann doch immer der heimischen Art

angepasst, wie etwa im Rotwelsch das hebr. böser nach Ana-

logie der vielen Neologismen auf -hart zu "boshart" (Fleisch)

umgestaltet wird (J. Grimm a. a. 0. S. 166). Den Charakter

wirklicher Sprachmischung erhält ein Idiom erst, wenn die

fremden Teile so zahlreich und so unverarbeitet vorliegen,

dass die Verständlichkeit beeinträchtigt wird. Die Metapher-

und Kenningsprachen übersetzen nur aus der deutschen All-

tagsrede in volkstümlichere oder gesuchtere Sprechweise und

haben freilich durchweg schon die Neigung, ihre Eigenart

durch Aufnahme wirklich fremdsprachiger Bestandteile zu ver-

stärken. Dahin gehört schon in der einfaeheren Dichtersprache

die Anwendung mythologischer Namen wie Apollo, Luna, Amor;

in der Sportsprache die fremder Termini wie skitf, pacemaker,

Start; selbst in der Schriftsprache allgemein die bei uns viel

getadelte Neigung zu entbehrlichen "gebildet" klingenden Fremd-

worten.
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Im (irmid tiiidct Sprachmiscliunt>- statt, "sol)akl sich iiber-

liaupt zwei liulividuen mit einaiulor unterlialteii" (Paul Priii-

/ipiou S. ."JoT). U'li konn/eiehno die Phasen der Eutwickeluiig

zur voMaus g-ebildeten Mischsprache nur j;anz kurz, weil diese

Art "künstlicher Sprachen" unsere Hauptfrage, nach den Gren-

zen der Siiracherlindung, am allerlockersten berührt.

a) Für noch nicht klar ausgebildete Begriffe werden

Frenulw(»rter übernommen, so dass gewissermasseu weniger

t'ine Vermischung als eine Erg:änzung stattfindet. So also etwa

bei den ersten Berührungen zwischen Germauen und antiker

Bildung und Sprache (vg-1. Kluge in Pauls Grundriss 1, 305 f.

sowie in der Vorrede zum Etymol. \Vb.), zwischen Germanen

und Slaven (Kluge bei Paul 1, 320) oder Finnen (Thomsen

Finfluss des Germanischen auf die finnischen Sprachen): Sta-

dium der Aufnahme von Lehn Worten. Durch die massen-

hafte Aufnahme fremder Suffixe und Stämme werden die ro-

iiiauischcn Sprachen von vornherein zu Mischsprachen; vgl.

Caroline Michaelis Studien zur romanischen ^^''ortschöpfung-

S. 97 f. A. Darmesteter De la creation de mots nouveaux

dans la laugue francaise S. 169 f.

b) Neben den vorhandenen Ausdrücken werden fremd-

ländische eingeführt. Stadium der Fremd

w

örterei. So also

in Deutschland zu allen Zeiten, besonders aber im 17. Jh.,

Typus der berühmte ärztliche Ausspruch: ''wenn die dolores

erst ccssieren, werden auch die Schmerzen aufhören", oder

Fritz Renters humoristische Erklärung-: "die grosse Armut

iu der Stadt kommt von der grossen Poverteh her!" (Littera-

tnr bei (TÜnther Anm. 34 S. 301 f.).

c) Die Lehnwörter werden ganz verdaut und dem Sprach-

charakter des aufnehmenden Volkes angepasst; die Fremd-

wörter bleiben unverdaut, wirken aber auf die Art der über-

nehmenden Sprache nur ausnahmsweise (wie in den Infinitiven

auf -iren J. Grimm Kl. Sehr. 1, 350 f. oder den Substantiven

auf -ereii massgebend ein. Tiefer greift das scheinltar weni-

ger gefälirliche Übersetzen fremder AVort Verbindungen

ein. Es ist uralt und oft ist schwer zu unterscheiden, ob etwa

"Gefahr laufen" und "encourir danger'' stammverwandt d. h.

der gleichen Metapher entsprungen sind oder im Verhältnis

von Original und Entlehnung stehn (Heinzel Stil der altgerm.

Poesie S. 1 f.). Sehr bald fügt dies Entlehnen von Re-



Künstliciic Sprachen. 77

densarteu der Sprache ernstlichen Schaden zu. Man be-

ginnt mit scherzliaften Barbarismen, wie wenn Felix Mendels-

sohn-Bartholdy in England gefragt wird: "Haben Sie einen

Kalten gefangen" ("have you caught a eold'?"); Freiligrath

und Rodenberg haben längere Zeit mit einander scherzhaft in

diesem Jargon korrespondiert für den sonst besonders die deut-

schen Ansiedler in Amerika berüchtigt sind. Allmählich führt

dies Nachmachen von Verbindungen, die die deutsche Sprache

eigentlich nicht zulässt, zu einer völligen Entfremdung vom

Sprachgefühl, wohin das unschöne Häufen der Fremdwörter

noch nicht zu führen braucht.

Lustige Beispiele der Sprachmischung, die aus solcher

w^örtlicher Wiedergabe einzelner Worte und Redensarten ent-

steht, gibt das Buch von Schaible Englische Sprachschnitzer

im Deutschen (Strassburg -^ 1886; der Verf. nennt sich im Stil

seines Buches mit einem schottisch klingenden Anagramm

O'Carus Hiebslac). "Fürst der Unterwelt" wird "King of the

Netherlands" i S. 35). "I like soft boiled eyes" wird übersetzt

statt "eggs", und umgekehrt: "die Eier" — S. 103; ein hüb-

scher Beleg Vossische Zeitung 7. Dez. 1900 Abendblatt —
"die Eier dieses Mädchens sind träumerisch" (S. 69). Andere

Wendungen: "Ich kaufte mir einen Trunk (a trunk) beim Satt-

ler" (S. 56). "Das Baby ist sehr streng für sein Alter "very

strong" (S. 55). Beispiele solcher internationalen Missverständ-

uisse auch bei Wundt Völkerpsychologie l,387Anm.; aus der

modernen Zeitungssprache bei C. Abel Nation 17. Nov. 1900

Abendblatt aus McKinleys Botschaft; vgl. auch Dunger Gegen

die Engländerei S. 14 f. — Ebenso wie eine englisch-deutsche

gibt es eine französisch- deutsche Mischsprache, nämlich im

Elsass; reiche Belege gibt Schuchardt (Romanisches und Kel-

tisches, Strassburg 1886 S. 259 f.). Da heisst der Storch "chtork",

die Schnake "chnoque" (S. 273). Oder der elsässische Deutsch-

franzose fragt "Est ce que cela vous goüte?" "Schmeckt Ihnen

das? und ruft "Pas si beaucoup!" "Nicht so viel!"

Aber in der Zeit, da die Morgenröte unserer klassischen

Dichtung aufging, schrieb ein Poet wie Lenz noch ganz ernst-

haft: "Hüten Sie sich, sich so einen Lächerlichen zu geben"

("se donner un ridicule", Lenz Werke 1, 236 j. Und jeder Zeit

hat eine Sprachmischung zwischen der Sprache der Gebildeten

und der des Volks existiert ein "Missingsch", dem besonders



7H K. M. Meyer.

die l'iiMiulwörtcr als Spiclhall (licucii müssen (v^'l. dazu Wuiidt

VölUcrpsyclioloj^ie l,o77). liier also liegt wirklich eine Miscli-

spraclio v()i\ in joiier koiiventioiudlcn Vulpirsprachc des Thea-

ters IS. o. l 2 y) nur scheinhar.

d) Aber dem natürlichen Sprachgefühl ist auch die prin-

zipielle Rückdeutsehnng ,:;ofährlich. Der Purismus besei-

tigt leicht Fremd- und Lehnwr)rtcr, die in den Organismus

der 8i)raehe eingewachsen sind und schädigt durch nmssenlial'te

Überset/.ung einzelner Worte so gut wie der Auswanderer am
j\lississippi duich vereinzelte Aufnahme fremder AVendungen.

J. Grimm selbst hat geklagt, wie die Pedanten, statt den Om-

nibus durch einen "'Allen" zu ersetzen, mit einem "Allheits-

wagen'' angetahren kommen; aber wenn mit pedantisch ge-

nauer Wiedergabe etwa (um moderner Sünden zu geschweigen)

''distrait" mit ''zerstreut" übersetzt wurde, so mochte Lessing

mit gutem Grund einwerfen: "Ich glaube schwerlich, dass un-

sere Grossväter das Wort verstanden hätten"; noch Schlegel

übersetzte "distrait" durch "Träumer" (Kluge Etymol. Wh.
8. 416), 'Träumer" gibt den Sinn wieder, "zerstreut" die fran-

zösische Anschauung. Wir haben uns nun an "zerstreut" ge-

wöhnt und sind weitergegangen; zu dem Partizip haben wir

das ganze Verb gebildet: "Ich will mich zerstreuen". Wer
kann das ohne Entsetzen hören, wenn man es anschaulich auf-

nimmt? Aber uns hat das übersetzte Fremdwort eben ein Stück

Anschauung zerstört. Wie viel besser hätte man da noch den

fremden Klang beibehalten und mit gutdeutscher Meisterschaft

(Wackernagel Die Umdeutschung fremder Wörter Kl. Sehr, o,

2Ö2 f.) allmählich dem Sprachganzen einverleibt I

e) Durch Zerstörung der inneren Sprachform mittels

solcher Übertragungen (vgl. Paul a. a. O. S. 339) und des

Kolorits der Sprache durch zu viel unverarbeitete Fremdwörter

wird schliesslich der Organismus der Sprache aufgelöst und

nun, indem sich die aufgelöste Sprache nüt einer zweiten gleich

gelockerten zusanuuentindet, entsteht die wirkliche Misch-

sprache; wofür ich nochmals auf Paul (S. 337 f., mit Littera-

turj sowie auf Windisch Zur Theorie der Mischsprachen und

Lehnwcirter i Sachs. Gesellsch. d. Wissensch. phil.-hist. Kl. 97

II j und Wundt Völkerpsychologie 1, 382 f., und auf den populä-

ren Vortrag von M. Grünbaum Mischsprachen und Sprachmischun-

gen (Virchow-Holtzeudorös Vorträge 1886) verweise. Als Beispiel
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sei etwa das humoristisch gemeinte Deutschfranzösisch Riccaut

de la Marlinieres oder des sogen. DeutschtVanzosen Jean Tou-

cement (Goedeke Grundriss- IV, 1, 24) angeführt.

f) Über die Grenzen der menschlichen Sprache geht die

Mischung- von Tier- und Menschenrede hinaus. Zwar
die Anreden an Pferde, Hunde, Katzen, die ''Hü!" und "Hott!"

usw. sind erst Komproniissprachen vom Typus der Ammen-
sprache, bei denen der geistig höher Stehende sich in die

Redeweise des niedriger Stehenden zu setzen bemüht. Auch
wenn umgekehrt Tiere mit eingelernten Stücken menschlicher

Rede uns entgegenkommen (vgl. v. d. Gabelentz a. a. 0. S. 294),

macht dies kümmerliche Einsprengen von Worten und Sätz-

chen, das ihre eigene "Sprache" völlig unberührt lässt, eine

eigentliche Mischsprache noch nicht aus. Anders, wenn Ari-

stophanes mit berechneter Kunst Tier- und Menschenstimmen

einander annähert. Freie Ertindung liegt hier allenfalls in

dem Gedanken der Mischung selbst — aber stammt der nicht

auch aus Märchen und Kindeigebrauch, aus der Notwendigkeit

jener Kompromissprachen zwischen den Menschen und seinen

Haustieren ?

Lustig denkt sich Robert Hamerling (Homunculus S. 253)

''eine allgemeine Sprache, ein vereinfacht Volapük" aus, das

für Menschen und Tiere passen soll

:

eine Sprache

Angepasst den Stinmiorganen

Auch der Tiere: ganz aus Lauten

Der Natur gebildet. Tönen

Und Geräuschen in verschiedner

Stärke, wechselnder Betonung,

Abgestuft in Höhe, Tiefe,

Und begleitet vun Geberden,

Deutungsvoll dem Sinn vermittelt.

Das wäre dann freilich das Ideal von Kunst und Natur-

sprache zugleich und eine "allgemeine Sprache", neben der

das Volapük und alle Weltsprachen zu Winkeldialekten herab-

sinken müssten! (Eine ähnliche Phantasie bei Schubart Das

Paradies der Kunst S. 12L 123). —
Wir kommen nun erst zu den im engern Sinn so ge-

nannten "künstlichen Sprachen": Sprachen, die im Drang des

Augenblicks oder auch in berechneter langsamer Herstellung
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wirklich ;in die Stelle der g-ewöhidielien llede treten und mit

dieser gar keine Genieinscliaft mehr zu haben scheinen. Zwar
gilt dies letztere von der bekanntesten, zuerst zu bespreclien-

deu Klasse künstlicher Sprachen am wenigsten.

IV. Künstliche Sprachen entstehen durch be-

rechnete Kombination und Kontamination mehrerer
Kinze Isprachen.

Hier liegt also eine künstliche Herstellung von
Mischsprachen vor; und in der That sind solche Erfindun-

gen fast innner aus Kreisen hervorg-eg-angen, denen die Misch-

sprache irgendwie schon nahe lag. Schleyer, der Erfinder der

bekanntesten hierhergehörigen Sprache, des Volaptiks, ist als

katholischer Geistlicher an das Durchweben deutscher Rede
reit den lateinischen Sätzen und Worten gewöhnt, dazu noch

in Konstanz auf einem Grenzgebiet wenn nicht der Sprachen

so doch der Dialekte ansässig. Und dass diese Kunstsprachen

überhaupt jetzt plötzlich wieder Mode werden, hängt nicht

nur mit dem Geschmack unserer Zeit an Kombinationen aller

Art zusan)men, der Stillosigkeit in der Architektur, Kunst-

weine und Tragikomödien begünstigt; sondern es hat auch

in den kosmopolitischen Tendenzen unserer Zeit einen Boden,

in den Richtungen auf internationalen Vereinigungen und Ver-

träge, Meterkonferenzen, Massbenennungen (Watt, Ohm, Am-
pere) und vor allem auf den gemeinsamen Besitz einer Ter-

minologie des Verkehrs.

Eine ungefähre Übersicht der hierher zu rechnenden Be-

strebungen gibt Hans Moser in seinem "^Grundriss einer Ge-

schichte der Weltsprache" (1888, in dem grossen Blütenjahre

der Weltsprachenbewegung), wo allerdings lange nicht alle

Versuche erwähnt und die älteren nur ganz flüchtig genannt

sind. Mit der Frage, wie weit eine Weltsprache überhaupt

Aussicht auf Verwirklichung habe, darf ich mich hier nicht

befassen; meine negative Antwort hab ich schon vor 10 Jah-

ren (Sonntagsbeilage der "Vossischen Zeitung" 27. Juni 1886) zu

begründen versucht. Ich stelle hier nur zur allgemeinen Orien-

tierung eine Anzahl charakteristischer Urteile kurz zusammen.

1766. Job. Gottfr. Herder Über die neuere Deutsche

I^itteratur. Erste Sammlung von Fragmenten (in Suphans

Ausg. 1, 191): "Betrachtet eine Philosophische Sprache! Wäre
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sie von einem Philosophen erdacht, so hübe sie alle Inversio-

nen auf. Käme eine allgemeine Sprache zu Stande, so wäre

bei ihren Zeichen notwendig- jeder Platz und jede Ordnung so

bestimmt, als in unserer Dekadik . . . Xun stellet euch zwei

sinnliehe Geschöpfe vor, davon der eine spricht der andere

höret ... Je mehr sich die Aufmerksamkeit, die Emptiudung,

der Affekt auf einen Augenpunkt heftet: je mehr will er dem
andern auch eben diese Seite zeigen, am ersten zeigen, im

hellesten Lichte zeigen — und dies ist der Ursprung der In-

versionen. Ein Beispiel: Fleuch die Schlange, ruf t mir Jemand

zu, der mein Fliehen zu seinem Hauptaugenmerk hat, wenn
ich nicht fliehen wollte. — Die Schlange fleuch I ruft ein an-

derer, der nichts geschwinder will, als mir die Schlange zei-

gen; fliehen werde ich von selbst, so bald ich von ihr höre".

1822. J. Grinnn a. a. 0. (über Grolmanns Spitzbuben-

sprachen, Kl. Sehr. 4, 165: die Gauner ''beschämen manchen

Sprachphilosophen, der von Erdichtung einer allgemeinen Sprache

geträumt hat."

1837. Th. Hundt Die Kunst der deutschen Prosa (S. 13 f.):

"Eine allgemeine Völker-Assoziation, wenn sie wirklich histo-

risches Ziel ist, wird dennoch die Volkssprachen nicht ver-

wischen. Noch weniger wird sie aber die allgemeine Sprache

herstellen, die eine Zeitlang ebenfalls als höchstes Ziel und

Ideal des Völkerverkehrs angesehen ward . . . Mit der all-

gemeinen AVeltsprache würde man bei seinem nächsten Wand-
uachbar kein Stück Pirot fordern können, und wenn man noch

weit mehr damit zu erreichen vermöchte, so würde es immer

unnütz und wirkungslos sein. Denn da die einzelnen Gedan-

kenverbindungen ebenso sehr etwas Individuelles und Natio-

nales sind, als die Sprache, so würde mindestens jede Volks-

individualität ein anderes nuanciertes System der Pasigraphie

haben, mithin diese widersinnig und unnötig sein, da sie die

volkstündichen Trennungen doch nicht zu überwinden ver-

möchte. Das Problem einer allgemeinen Sprache bewies bei

seiner Ausführung immer die notwendige Individualität der

Sprache. Der Franzose wird daher fortfahren, französisch zu

schreiben, der Engländer englisch, der Deutsche deutsch."

1858. Ernest Renan De l'origine du langage (S. 95):

"On ne peut admettre dans le developpement des langues au-

eune revolution artificielle et sciemment executee . . . C'est

Indogermanische Forschungen XII 1 ii. 2. (3
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pour cola <iiio le poiiple est le vöritable artisan des lang-ues,

paice (|n'il lepresente le mieiix les forces spontanees de l'hu-

iiianite. Les iiidividus n'v sont ])as coinpetents, quehiue soit

K'ur i^euie; la laui^iie sfieiitiii(iue de Leibni/ eilt pr(tbal)leuieiit

ete, eoiumc moyen de transinissiou de la pensee, nioiiis coiii-

mode et plus harbare (pie rinKpiois."

1878. Friedrieli Niet/scbe ''Menscblicbes All/Aunenscli-

liches" N. 267 [Werke 2, 250] erklärt das Spraclienlernen für

ein n(>t\veiidii>es Übel; "welelies aber, zuletzt, /Aini Aussersteu

kouuneud, die Meiiseblieit zwingen wird, ein Heilmittel zu

linden : und in irgend einer lernen Zukunft wird es eine neue

Spraelie, zuerst als Handelsspraclie, dann als Spracbe des

geistigen Verkeil rs iiberliaupt, für Alle geben, so gewiss als es

einmal Luft - Scbifffalirt gibt. Wozu bätte aucli die Spracli-

wÄssenscbaft ein Jabrbundert lang die Gesetze der Sprachen

studiert und das Notwendige, Wertvolle, Gelungene an jeder

einzelnen Sprache abgeschätzt?"

1888. Hugo Schucliardt Auf Anlass des Volapiiks (S. oo):

"Eine Weltsprache liegt durchaus in der Richtung- unserer

praktischen Bedürfnisse; sie erscheint als die Ergänzung, als

die Krönung unserer internationalen Einrichtungen. Aber eine

Weltsprache ist auch — weit entfernt den Spott der Gelehrten

zu verdienen — ein wissenschaftliches Desiderat."

1891. Gustav Meyer Weltsprache und Weltsprachen (in

"Essays und Studien", 2. Bd., 1893 S. 37): "Die Sprache ist

kein selbständiger Organismus, der nur seinen eigenen, ihm

innewohnenden Entwicklungsgesetzen folgt, sondern sie ist an

die vielen Millionen von Individuen gebunden, welche auf der

Erde leben. Mit der Entwicklung dieser ist die J^itwicklung

der Einzelsprachen und ihre Einwirkung aufeinander unlöslich

verbunden . . . Eine solche, die ganze Sprachentwickelung

abschliessende Allsprache ist eine Träumerei, und ich mag die

Lust an Träumereien Niemandem verkümmern; sie ist eine

Utopie, wie Bellamys Gemälde von der zukünftigen gesell-

schaftlichen Erhaltung der menschlichen Verhältnisse" (Ebd.

S. 43): "Man darf sich keinen Illusionen darüber hingeben,

dass der überwiegend grösste Teil aller Bewohner unseres

Erdballs an der Schöpfung einer Weltsprache nicht das min-

deste Interesse hat. Ich meine damit nicht bloss die vielen

Millionen der Naturvölker, sondern beispielsweise unsere stei-
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Tischen oder oberschlesiscben Bauern, au denen für lange Zeit

noch ganz andere Kulturarbeit zu tbun ist, bevor man sie mit

<ien Segnungen eines Volapük beglückt. Wer sich nicht am
Weltverkehr beteiligt, hat von vornherein mit einer Weltsprache

nichts zu schaifen."

1899. Ernest Naville spricht sich (nach dem Referat

von R. Galle in der "Kritik" 15. Juli 1899) für eine interna-

tionale Sprache neben den Nationalsprachen aus.

Diese acht Kritiker aus fast 100 Jahren stellen, wie

mir scheint, eine nicht uninteressante Kurve in der Beurteilung

der Idee einer Weltsprache dar. Herder hält die Weltsprache

nicht für unmöglich — was hätte sein Zeitalter der Vernunft

nicht zugetraut I
— aber sie ist ihm unsympathisch, weil sie

die Individualität des Ausdrucks zerstören müsste, Aveil sie die

Mitteilung zu abstrakt von dem Einzelfall loslöst. J. Grimm

sieht — wie G. Meyer — die allgemeine Sprache als eine

Träumerei an, weil nur aus dem wirklichen Leben kräftiges

Sprachlebeu erwachsen kann. Th. Mundt betont, wie un-

praktisch solche Weltsprache sein müsste, und Renan drückt

das noch kräftiger aus und motiviert es wie J. Grimm.

Aber Nietzsche, Schuchardt und Naville stellen sieh mit

Entschiedenheit auf die Seite der internationalen Sprache.

Schuchardt sieht sie als Gipfel der immer zusammenfassen-

deren Bemühungen wissenschaftlicher Art an — gerade wie

Diels (s. u.) die Weltsprache als den Höhepunkt wissen-

schaftlicher "Integration" auffast — , Naville als Vollendung

der internationalen Bestrebungen, Nietzsche fasst beides zu-

sammen. El)enso meinte schon Hebbel ("Über den Styl des

Dramas" Werke 10, 98), dass von einem bestimmten Gesichts-

punkt aus "der Gedanke an eine üniversalsprache, gegen die

sich die verschiedenen Nationalsprachen wie ebenso viele ihr

vorhergegangenen Exerzitien verhielten, wenigstens nicht un-

vernünftig und willkürlich erscheint". Im Gegenteil! Dieser

so gefasste Gedanke ist eigentlich die notwendige Konse-

quenz der Lehre AV. v. Humboldts von der allgemeinen "Ent-

wickelung der Sprachidee". Wenn nach Hegel die Geschichte

den Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit zeigt — warum

sollte dann auf der höchsten Stufe der Sprachentwickelung

nicht bewusste Sprachbilduug die unbewusste Arbeit der Mil-

lionen ersetzen können? — Und wenn die Idee der Welt-
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spraelu' hont \vie<ler so viel Aiiliänger zählt, hängt das eben

damit zusaminen, dass auch die Vorstellung- einer allgemeinen

progressiven 8i)ra('hent\vii'kelung wieder erneut ist, am ent-

schiedensten von r»audouin de Courtenay vom })honetischen

und von 0. Jespersen (Progress in language, London 1894;

Hauptsatz 8. 127) vom syntaktis(dien 8tandpuid<t ans. Und
wenn Gustav Meyer seinem Freund 8chuchardt widerspricht,

so thut er es dennoch aus einem Grund, der W. v. Humboldt

und J. Grimm gewiss, und wahrscheinlich auch Herder und

Mundt sehr wenig zugesagt hatte: weil die Sprache kein
Organismus sei und die Gesamtarbeit von Millionen sich nicht

so einlach "integrieren" lasse. — Herder und J. Grimm sind aus

ästhetischen, Mundt und Renan aus praktischen Gründen der

Weltsprache abgeneigt; Nietzsche, Schuchardt und Naville lassen

sich hierauf nicht ein (Navilles Aufsatz kenne ich zwar nur

aus jenem kurzen Referat), weil die Überzeugung von der

notwendigen Annäherung der internationalen Sprache ihnen

genügt, und G. Meyer bestreitet nur noch diese Notwendigkeit,

da die mannigfachen Richtungen und Interessen der redenden

-Menschheit nicht auf Ein Ziel weiseui Mit andern Worten:

die Frage der Weltsprache ist aus einer ästhetischen und prak^

tischen eine wissenschaftliche, empirische geworden ; allerdings

erst in den Anfängen. Das so ungemein lockende und wich-

tige Problem, ob in der Entwickelung der neueren Sprachen

sich eine einheitliche Tendenz verrät, ist kaum noch angefasst

worden: etwa nach der lautphysiologischen Seite von J. Bau-

douin de Courtenay in seinem Vortrag "Vermenschlichung der

Sprache" (1893), in Hexivischer Hinsicht durch die häutigen

Hinweise auf Ersatz der Flexion durch Umschreibung, Ab-

schleifen der Endungen u. dgl., inhaltlich durch die Betonung

zunehmender Spezialisierung im Ausdruck usw.

Von solchen Erwägungen aus ist man auch dazu gekom-

men, eine einzelne natürliche Sprache als Weltsprache der

Zukunft zu proklamieren. K. Borinski (Grundzüge des Systems

der artikulierten Phonetik S. 31) meint: "Eine im tiefsten

Grunde generalisierende Sprache wie die englische kann uns

bereits einen Vorgeschmack geben, woran die Sprachen oder

die Sprache der Zukunft — seien sie noch so konservativ,

wie z. B. die unsere . . . einmal anlangen müssen" (18911.

Neuerdings hat I)iels in einer Akademierede (Sitzungsber. d.
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Kg-1. Preuss. Akad. d. Wiss. 1899, XXXII: Referat in der

"Vossischen Zeitung" 30. Juni 1899 Morg-enblatt) ebenfalls aus-

gesprochen, dass das Eng-lische durch seine Struktur geradezu

zu einer Weltsprache vorausbestimmt sei. Das behauptete schon

Jochmanu in seiner (anonymen) Schrift ''Über die Sprache"

(Heidelberg- 1828), der freilich noch das Französische daneben

stellte (S. 200 f. 212 f. 338). Doch fügt Diels auch den Hin-

weis auf die vielen Millionen bei, die englisch sprechen. Nennt

er noch als — überwundenen — Mitbewerber des Englischen

das Französische, für das dagegen Schuchardt (Romanisches

und Keltisches S. 302 f.) eintritt, so hält G. Meyer (a. a. 0.

S. 40) das Russische, Brunnhofer (Kulturwandel und Völker-

verkehr 1891, nach dem Referat von G. Steinhausen in den

Jahresber. f. n. d. Lit.-Gesch. III: I 24: 27) das Deutsche dafür.

Ein reformiertes "Weltdeutsch'' ohne Artikel wollte auch der

Orientalist 3Iartin Schnitze zur Weltsprache machen (Vossische

Zeitung 14. Sept. 1899 Morgens). Zu denken gibt es immer-

hin, dass über die Aussichten des Englischen auf eine sprach-

liche Weltherrschaft alle einig sind. Eine Statistik über den

"Kampf der Kultursprachen", allerdings von einem Engländer,

Lewis Carnac, aufgenommen, zeigt das allmähliche Ansteigen

der jetzt regierenden Sprachen

:

sprachen Millionen Menschen

im Ende des
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vorstellen könnte, dass das Englisehe, wie das Latein im Rö-

merreicb, den rrovinzialsspiaelien freien Raum Hesse. Mir

sclieinen solche Pr()])l]e/,einn,yen so gewag't wie etwa die Max
MiUlers, dass in Zukunft Christentum, Mohamedanismus oder

Buddhismus Weltreligion sein werde. Mir kommt es vor, als

läg-e das Ideal "Ein Hirt und Eine Heerde"' eher hinter uns

als vor uns.

Jedenfalls liegt auch in der Meinung, eine "natürliche''

Sprache wie das Eng-lische, oder doch eine nur halbkünstliche

wie das Neulatein (für das Diels a. a. 0. S. 22 unsicher, N.

Sturmhoefel Neulatein als Weltsprache 1884 sehr energisch

eintritt) werde internationale Verkehrssprache werden, eine

Abwendung- von der alten Idee der künstlich ersonnenen Ge-

meinsprachen.

Diese selbst kommen nun scheinbar dann für unser Thema
gar nicht in Betracht, wenn sie aus wirklichen Sprachen kom-
biniert sind; denn von reiner Spracherfindung kann ja dann

nicht die Rede sein, die Tradition, deren Wesen J. Grimm
(a. a. 0.) als von dem der Sprache untrennbar erklärte, hat

ja ihr Recht. Dennoch ist eine kurze Durchsicht einiger sol-

cher Typen nötig-; denn wir müssen feststellen, wie weit der

Gesichtspunkt der Sprachvermisehung selbst ein ganz willkür-

licher ist. Zur allgemeinen Charakteristik schicke ich die

Worte von Diels (a. a. 0. S. 21) voraus. "Alle diese Kunst-

produkte erinnern etwas an den Faustschen Homunculus. Denn
auch die Sprachen sind Organismen, die sich nicht in der

Retorte brauen lassen."

1) Das Volapük wnirde 1885 von Job. Martin Schleyer,

Pfarrer zu Litzelstetten bei Konstanz, veröffentlicht und hatte

einen Erfolg, dessen sich keine andere Weltsprache rühmen

kann. Als ich 1885 in Paris war, wurde man auf der Strasse

überschrien von Männern, die ''la langue universelle! la gram-

raaire du VolapukI" feilboten. In romanischen Ländern fast

noch mehr als in Deutschland bildeten sich "Volapükaklubs".

1890 sollen sich etwa 13 QUO Menschen im internationalen

Verkehr dieser Handelssprache bedient haben (Galle a. a. 0.

S, 478). Ich besitze eine von Schleyer komponierte VolapUk-

Hymne für gemischten Chor, die so beginnt:

Yüin-ob-s6k slä-ne blodäla,

Di-ko-di valite 'e-tobs.
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Tönöls jüli bäla däla,

Völa püke kosyuböbs,

auf deutsch

Friede, Brudersinn zu pflegen,

Eiutrachtsinu sei uns Pauier!

Jauchzet diesem Werk entgegen!

"Eine Sprache!" ruft mit mir . . .

Der Absturz, wie ihn G. Meyer (a. a. 0. S. 46) gegen

den Widerspruch von Alfred Kirehhofif und Hugo Schuchardt

voraussagte, kam bald. Wo ist heut das Volapük? AVo der

Enthusiasmus für Jägerhemden und Kneippkur geblieben ist:

die Weltreligion ist zur Winkelsekte herabgesunken.

Über die Schwächen des Volapük haben z. B. Beermann

"Studien zu Schleyers Weltsprache Volapük" (1890; vgl. G.Meyer

a.a. 0. S. 28, Diels a.a.O. S.22) und Hans Moser (Grnndriss einer

Gesch. d. Weltspr. S. 40 f.) gehandelt (andere Litteratur bei Moser

S. 41 Anm.). Beermann sagt: "Volapük in seiner jetzigen

Gestalt ist allenfalls für den schriftlichen Handelsverkehr ge-

eignet . .; in der Poesie sowie überall da, wo es auf Schön-

heit der Darstellung ankommt, hat es keine Statt; für den

mündlichen Verkehr ist es unbrauchbar. Seine Erlernbarkeit

ist nicht leichter als die der meisten Kultursprachen; denn

was durch die Regelmässigkeit seiner Lautbezeichnung und

seiner Flexion gewonnen wird, geht durch die Unregelmässig-

keit seiner Wortbildung wieder verloren. Die einzigen Vor-

züge, welche Volapük vor den Natursprachen hat, sind seine

teilweise auf Kosten der Deutlichkeit erlangte Kürze und seine

Internationalität, wenn letztere auch in der Hauptsache sich

als nur scheinbar erweist, da sie nur das Äussere, nicht aber

den Geist betrifft." Vollkommen zutreifend! Volapük bleibt

eine Übersetzungssprache, ein unmöglich gemachtes Deutsch,

im Grund nicht viel besser als das von Moser (a.n.O. S. 15)

der Vergessenheit entrissene "Weltdeutsch" eines Anonymus
P, der unsere Muttersprache zur Universalsprache "vereinfachen"

wollte, indem er z. B. folgenden Satz bildete:

"Hast du einen grosser Woltäter unter die tiers als mich ?

Das bleue fragte den mensch. Ja wol, dieser erwiderte" . . .

Schleyer selbst gibt in seiner "Grammatik der Universal-

sprache für alle gebildete Erdbewoner" (Dritte Aufl. 1884)

als Prinzipien an: "Der Weltsprache liegt die englische
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\'()lkss|)r;i('lic /n^iuiulo. weil diese wohl von allen .Sprachen

i;el»il(leter Völker die leichteste und verhieitetste ist" (S. 25j

"Die L'niversalsprache vermeidet (um der romanischen und ost-

Msiatisclien Völker sowie der Kinder und Greise willen) häutii;-

die Buchstahen r, rr, h, e, eh, i\g, engl, th, russ. jtj u. ä." (S. 27;

\g\. aber Diels S. '22). . Ausserdem sieht sie auf Kürze, kennt

wie das Enj^lische keine Genera und vermeidet thunliehst alle

Häufungen von Buchstaben, auch schon Verdoppelungen (iS.26).

Man sieht: dem V'erf. wurde zunächst das Englisch als

Grundlage von der Stimmung der Zeit entgegengebracht; und

von hier aiicli die Geschlechtslosigkeit der Nomina. Die Ver-

meidung bestimmter Laute ist aus der Beobachtung gewisser

Sprachen — übrigens mit grosser Inkonsequenz — abgeleitet.

Die Durchführung ist freilich willkürlich genug — und

doch haftet sie au der Vorzeichnung der natürlichen Spraciie!

Der (ienetiv vSg. wird durch a, der Dat. duich e. der Akk.

durch / bezeichnet (S. 36; — Übernahme der auch bei den

Kindern so beliebten Ablautsreihe, nur in thörichter Wendung
vom Klang {a, i, u) zum Alphabet («, e, i)\ Der Plur. hängt

immer ein -s an; das ist schon idg.! Die Suffixe sind ganz aus

lateinischen {-ik = -icus) oder deutschen (-// Diminutiv S. 39)

gebildet; sogar die substantivischen Partizipia erhalten (S. 67)

eine Sonderstellung nach deutschem Muster! Oder es wird

nach ungarischer Art der Vatersname vorausgestellt (S. 35)

und eine Art Vokalharmonie erstrebt. Vor allem aber: der

Erfinder bleibt völlig im Schematismus der europäischen Kul-

tursprachen stecken, so völlig, dass er z. B. (S. 64) auf die

Nachricht, es gebe Indiauersprachen, "denen sogar der Infini-

tiv gänzlich mangelt (!)" mitleidig ausruft . "Welch eine Armut

und Unbeholfenheit in diesen lebendigen Sprachen!" (Vgl. all-

gemein Schucliardt a. a. 0. S. 24i.

Eine gewisse Selbständigkeit, eine Annäherung an die

Technik der ''philosophischen Sprachen" zeigt sich nur in der

Agglutination der Modi z. B. elogofölsvli-la "Frauen, die etwa

möchten gesehen haben" (S. 65; Schleyer ruft voll Selbst-

bewunderung: ''Welche Kürze, Feinheit und Geschmeidigkeit

unserer Allsprache! Hier gibt es zu denken!" Vgl. S. 88 den

Hynnms auf tue Weltsprache: "Wer sie nicht achtet, kennet

den Zweck ebenderselben nicht. Solche Menschen haben ein

enges Herz" . . .i Aber die ganze Art der Agglutination selbst
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beruht ja doch auf dem Muster der gesprochenen Rede wie

auch auf der Anah^gie der abstrakten Sprachen: der mathe-

matischen, chemischen usw., über die noch später zu handehi!

Man sieht: es gibt auch hier keine Parthenogenesis. Die

Form der Umgestaltung ist durch die lebende Sprache gege-

ben; ihre Prinzipien sind durch die moderne Sprachentwicke-

luug vorgezeichnet; und so wird nach gegebenen Prinzipien

das vorhandene Sprachmaterial kombiniert und umgestaltet.

2) Pasilingua von P. Steiner (Elementargrammatik 1885)

Mit Volapük (und zwar zu Gunsten der Pasilingua) verglichen

von H. Moser (a. a. 0. S. 40 f. und in der "Kritischen Stu-

die": "Zur Universalsprache", 1887). Steiner beginnt einen

Vortrag "Eine Gemein- oder Weltsprache Pasilingua" (1885)

mit den Worten: ''Das Bedürfnis einer Weltsprache scheint

eine unbestrittene Thatsache geworden zu sein". Er sieht von

der Bildung internationaler Worte ab und strebt (S. 5) nur

eine neutrale Grammatik an, in der nun (S. 7) Jeder in sei-

nem Idiom schreiben kann: er hat nur die Wurzel abzutren-

nen "Im Himmel" heisst z. B. (S. 11) griech. ouranain, lat.

coelain, schwed. himmelain, frz. cielain, dagegen deutsch Him-
rneJa, engl, heai-ena. Er konunt so zu einem internationalen

Idiom (S. 12 j, z. B. Anzeigen in einem Postbureau: Tas büre-

auas schliesatesitas abendis ad ta octava uhra". Die Abhän-

gigkeit von den wirkliehen Sprachen ist hier also viel grösser,

wie z. B. in Mosers Studie eine vergleichende Tabelle der

Deklination in Volapük und Pasilingua (S. 14} zeigt. Insbe-

sondere hat den Ertinder das Latein im Bann, so dass er

(Elementargramm. S. 49; sogar Plusquamperf. und Fut. exak-

tum ("Mi grandotefer" 'ich war vergrössert worden' und "Mi

grandoterer" 'ich werde vergrössert worden sein') bildet, ob-

wohl doch die Sprachentwickelung hier energisch genug für

Umschreibung plädiert!

3) A. Volk und R. Fuchs haben gleichfalls eine "Welt-

sprache, entworfen auf Grundlage des Lateinischen" (1883)

veröifentlicht. Galt doch das Latein seilest früheren Epochen

als eine künstliche Sprache, "als ein litterarisches Kuustprodukt"

(vgl. Vossler Poetische Theorien in der ital. Frührenaissance"'

S. 30), während es doch nur das ]\Iuster einer strengen Schrift-

sprache ist. "Die AVeltsprache nimmt den grössten Teil ihrer

Wörter aus der lateinischen Sprache, den Rest entlehnt sie den
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romauist'lion Sprachou, in oiii/.elnen Füllen wendet sie Kunst-

wörter jxn". Als Prinzip herrscht durchaus das von der neueren,

besonders am Eng-lischen sichtbaren, Entwickelung geforderte

Al)werlen der Eiidung-en — darin sind so ziendich all diese

Kunstsprachen einig, "lup'" für lupus zu sagen. Sie folgen ja

hierin auch der Ausbildung der lat. Sprache selbst von lupus zu

fr/., loup oder von musica zu frz. nnis'ique. — In der Suffix-

bildung zeigt sich die euphonische Umbildung mächtig: gran-

disso (S. 25) statt grandisto mit Assimilation. — Eine Welt-

s[)rache auf Grundlage des Lateinischen ist auch das von Galle

(a. a. 0. S. 478) empfohlene Esperanto des Russen Zaraenhof.

4) Ein "Ideal- Romanisch" auf Grundlage des Latein

streben eine Anzahl Spracherfinder an, über die G. Meyer

(a. a. 0. S. 42) spricht. Auch sie gebn von empirischen Ge-

sichtspunkten aus: die grosse Zahl romanischer Bestandteile

im Englischen, die Fremdwörter im Deutscheu zeugen ihnen

für eine Tendenz der Kultursprachen auf ein geläutertes Neu-

latein. Einer von ihnen, Liptay, erklärt sogar (a. a. 0. S. 41),

er habe seine Gemeinsprache nicht erfunden, sondern lediglich

entdeckt. Meyer verweist zwar dem gegenüber auf sehr ge-

wagte Erfindungen Liptays; aber sie werden au dem Charakter

einer blossen Kombinationssprache auch schwerlich viel ändern.

5) Nur scheinbar unterscheidet sich von dem Volapük

und seinesgleichen die "Zahlensprache" Ferd. Hilbes (1897).

Der Erfinder blickt zwar mit Hohn auf die bisherigen Welt-

sprachen, deren Lehrer keine Sprachen erfunden hätten, "da

sie gezwungen waren, ihren Wortschatz anderen Sprachen zu

entlehnen" (S. IV) und erklärt seine Sprache für die einzige

neue (ebd.), weil er "eiuen von allen Natursprachen unabhän-

gigen, in feste Formen gebrachten Wortschatz" gebildet habe.

Thatsächlich ist seine Erfindung genau so sehr vom Muster

der Natursprachen abhängig wie Volapük oder Pasilingua.

Nach dem romanischen Artikel formt er sein la, le, li, lo

(S. XVIII), wie er la pa "der Vater", la ma "die Mutter"

(ebd.) aus pater und mater herausverstümmelt. Alle Wort-

klassen werden nachgebildet, sogar sämtliche Adverbien; nicht

einmal das Genus erspart er sich. Ob dann diese "Millionen

verschiedener, vollkommen selbständiger, festgeformter, ein-

bis fünfsilbiger Worte" (S. XIII) mit Zahlzeichen (S. XXXj^
so unverständlich und missverständlich wie möglich, geschrie-
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ben werden oder nicht, das macht natürlich gar nichts aus;

Hilbes ''Zahlensprache" wird deshalb noch durchaus keine Be-

grififszeichensprache (vgl. u. VI 2), sondern bleibt eine rohe

Kontaminationssprachfc.

6) Die neueste Leistung dieser Art, die "Blaue Sprache"
von Leon Bollak (Paris 1900) geht in ihrer Einteilung (S. 6f.)

etwas selbständiger als die andern vor; immerhin ist die Ana-

logie der Nationalspraclien noch stärker bestimmend als die

Logik. Werden doch auch hier sogar die überflüssigen tem-

pora exacta gebildet (S. 9 Anm.). Die Korrelativadverbia

(S. 38) und vor allem die Wurzeln selbst sind aus dem Latein,

dem Englischen usw. abgeleitet: "lov'' lieben, "fant" Kind. Es

ist ein Versuch, die herrschenden Sprachen in das "Ideal" der

chinesischen Einsilbigkeit einzuzwängen.

7) Fragmentarische Kombinationssprachen dieser Art sind

schon lange vor der Mode von 1883—1885 aufgetaucht; frei-

lich aus andern Tendenzen heraus. Ich nenne hier nur zwei

interessante Versuche, einen berühmten und einen gänzlich

vergessenen.

Fr. J. Kruger, der Begründer einer "Junggermanischen

Gesellschaft", stattete deren Jahrbuch "Teut" (1859) auch mit

einem Aufsatz "über die Reinigung und Fortbildung der deut-

schen Sprache" aus. Er geht hier von ästhetischen Rück-

sichten aus, will, wie Schleyer, unschöne Klänge vermeiden;

besonders sind ihm (S. 46) die Zischlaute unerfreulich. Aber

gleichzeitig ist er Purist und will der deutschen Sprache wie-

dergeben, was er ihr aus nationalen Gründen glaubt nehmen

zu sollen* Hierbei kommt er, so viel ich weiss unter allen

Neologisten allein, auf das Prinzip, neue Wurzeln zu bilden —
die er oft ganz wie die "Pasilingua" aus den lateinischen oder

auch aus fremden Worten abstrahiert. So erklärt er für eine

schöne Wurzel "Ton" und bildet daran "tonen" für musizieren,

"der Toner" für Musikant. Noch näher an die neue Methode

streift es, wenn er "Magnet" (S. 48) durch "Mat" ersetzt und

nun bildet: "matisch" für "magnetisch", "Matung" für "Mag-

netismus"; oder aus "Plastik" eine Wurzel "plast" sieht: "plasten"

'modellieren', "Pläster" ''bildender Künstler."

Die Neuerzeugung von Wurzeln ist bekanntlich ein sprach-

lich sehr seltenes Phänomen, aber sie kommt vor. Im Übri-

gen glaubt Kruger ja ganz auf den Wegen des deutschen
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Sprachi;ciötos /ii wandeln, behandelt die "Wurzeln" g-anz wie

ein lieimisehes (hü und stellt so eine Art Miselispraclie her,

die künstlieh konstruierte Urworte mit den normalen P^nduii-

iicn versieht.

Berühmt ist dagegen R. Wagners Selbstzeugnis, das L'.

V. Wilamowitz in seiner Streitschrift gegen Nietzsche ("Zu-

knnftsi)liilülogie" Zweites Stück, 1873 S. 5) so ironisch kom-

mentiert hat. "Dem Studium J. Grimms entnahm ich einmal

ein altdeutsches heilawac', formte es mir, um für meinen

Zweck es noch geschmeidiger zu machen, zu einem 'weiawaga'

(einer Form, die wir noch heute in 'Weihwasser' erkennen),

leitete hiervon in die verwandten Sprachwurzeln 'wogen' und

^vigen^ endlich 'wellen' und 'wallen' über, und bildete mir so,

nach der Analogie des "eia popeia' unserer Kinderstubenlieder

eine wurzelhafte syllabische Melodie für meine Wassermädchen."

Ein merkwürdiger Fall! Wagner beginnt mit der eupho-

nischen Umgestaltung, die er noch, recht stark in die Irre

gehend, auf vermeintliche Analogien stützt, geht aber von hier

zur "svllabischen" Melodie über, d. h. zu dem Versuch, aus

der konstruierten Wurzel ablautälinliche Kombinationen abzu-

leiten. Bei all diesem künstlichen Spiel glaubt er aber nur

der Urmelodie der Sprache zu folgen. Er kommt aus Kom-

bination zu Kombination und landet bei einem rein lautsjm-

bolischen Gebilde, das leichter direkt zu holen war. (Über

andere Wortschöpfungen Wagners vgl. Wolzogen Die Sprache

in Wagners Dichtungen S. 33 f. 100 f.).

Dies führt uns zu einer neuen, fast nur in Fragmenten

und Einzelstücken betriebenen Art künstlicher Sprache : zu

der Sprachbildung aus dem lautsymbolisclien Gefühl heraus.

(Schluss folgt.)

Berlin. Richard M. Mever.

Arica XIV i).

91. Die awestischen Texte des Vicavkart i Denlk {Vd.)

Das Werk, über dessen Alter IF. 11, 120 eine Vermu-

tung ausgesprochen wurde, ist nur mehr in einer Buchausgabe

1) V-1. IF. 11, 112.
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vorhanden, die Peshotan im Jahr 1848 zu Bombay veranstaltet

hat. Über ihre handschriftlichen Grundlagen vergleiche man
West GIrPh. 2, 89. In den deutschen Bibliotheken scheint

nur ein einziges Exemplar dieser Ausgabe zu existieren, jenes

der Münchener Bibliothek, das aus dem Haugschen Nachlass

stammt; es trägt von Haugs Hand den V^ermerk: "'From Da-

stoor Peshootan Bombay 19**^ Septbr. 1861". Die Beschaifen-

heit der Texte — sowohl der in Awesta- als der in Pahlavi-

Sprache — und die Art ihrer Ausgabe entsprechen einander

vollkommen. Beide sind scheusslich.

Den ersten Hinweis auf das Werk verdanken wir Spiegel

Gel. Anzeigen d. Kgl. Bayr. Ak. d. W. 45 (1857), 185 ff., wo
auch ein paar Stellen ausgezogen und übersetzt sind. Vgl.

auch des selben Gelehrten Einleit. in die trad. Schriften der

Parsen 2 (1860), 193. Dann hat man zwanzig Jahre lang

nichts mehr von dem Buch gehört: bis 1880, wo West SBE.

5, 141 fif. einige Mitteilungen daraus gemacht hat. Reichere

ebd. 37, 470 ff. Eine Anzahl weitrer Stücke habe ich selbst

IF. 11, 120 ff. veröffentlicht.

Ich gebe nun im Folgenden alle awestischen Texte des

Vd. in der Umschrift des GlrPh.^), soweit sie nicht lediglich

Zitate aus bekannten Texten sind oder aber, wie fravardne,

asdm vohü, syao&dnanqm, gädäbyö usw. in rituellen Vor-

schriften sich vorfinden. — Die wagerechten Striche zwischen

den Textworten (— ) deuten an, dass der awestische Text an

dieser Stelle duich Pahlaviübersetzung unterbrochen ist. Die

Ziffern hinter der Reihennummer beziehen sich auf Seite und

Zeile der Ausgabe.

1) 12, 11: data ahura spdnta mazdä.

Die Worte sollen aus dem Hadöxt Nash stammen^), eine

Übersetzung ist nicht gegeben. Es heisst: lia züräl'^) me-

1) Vgl. GIrPh. 1, 161. Der Nasal vor nichtlabialen Verschluss-

lauten, in der Umschrift n, ist immer mit dem Zeichen Nu. 33 ge-

geben.

2) Ich sage 'sollen'. Für den Inhalt mag ja die Angabe viel-

leicht richtig sein. Jedenfalls aber nicht für den Wortlaut. Es gilt

das für alle Quellenangaben in den folgenden Nummern. Den Wort-

laut aller grösseren Stücke hat ein und derselbe Dastur zusammen-
gestoppelt; vgl. die Bemerkung zu avi he (Nu. 2) und zu ayara-

nqmca (Nu. 9), ferner IF. 11, 129 zu aouye.

3) So lese ich versuchsweise das sonst mit gannäk od. dgl
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link frainan hurtur ii dam [i) ') ohrmazd asf hac apu.stäk (i)

hnöö.vt d. a. sp. m. paötäk. Vgl West SBE. 37, 485.

2 i 2->, 7 : äaf yezi. avi he '^) niduhe asfavanti spitama

zaraOustra — nctvani cd nüirinam cd pairi iriOyät — cvat

aetaesqm yänhuyanom avardtanqni maedananqmca vastra-

nqm paiti raecyäf^) — (24) acalhi he x^'atö pnDnun anhat

decObayjm haca avaratana.m niHrinuyät äat yezi hcqm nai-

rika havaiti aevöhaydm paiti nidadäiti yezi duydrqmhanti

naem<wi haydiii frajamt — äat -) yezica he narö irista hva

hizva u.vSdm väcam nizdasca narö daidhrdm paiti dyaeii'^)

vlspanqm vacam uxdanqmca avi yom astavitim gaeOqm ha-

rddrdm. frahardt — (25) ^)yezi nOit hard&i'dm haraiti anä-

pard&a haca syao&na^) — ^) avat yat he narö irista apu-

'dräi aidhat^) upa he pu^ram fradadät spitama zaraßustra-

yahmat haca pudrö haom urvdndm cinvat pardtüm vldäryat.

Der Text soll dem Hadöxt Nask entnommen sein. Er

wird mit den Worten eing-eleitet : hakar kas 1 hac ax" i

astömand ape vitiret x^astak (i) öi cand pa an (i) piis

u ndirik u duxt raset clgön hac apasfäk (i) hadöxt paä-

tük. Vgl. Spiegel Gel. Anz. 45, 191; West SBE. 37, 485.

1) Pü. : cand . . apar ape hilet [kus andar en geJiän

MletY). — 2) Pü.: etön halxirci^) an mart (i) rist hac

umschriebene Wort, indem ich au das arm. Arhamn {Haramani)

xabeal erinnere.

1) Von mir ergänzt. So immer bei ( ).

2) Die Verbindung" avi he ist dem Üastur. der die Texte ver-

fertigt hat, sehr ans Herz gewachsen, er bringt sie alle Augen-
blicke an.

3) Ich habe die ülrläuterungeu der Pü. liier und im Folgenden

in
[ ] eingeschlossen.

4) So, mit i, lese ich nach dem np. hagirz (später hargiz; s.

Hörn GIrPh, 1 b, § 100. 2). Doch wird neben ak rp auch ak n rp

geschrieben, das wäre hakurc. Die arische Grundlage ist *sakrt1iid.

Ebenso führe ich jetzt mp. clc, np. ciz mit Hübsehmann IFAnz. 10,

29 auf ar. *JcitJcid zurück. Ein alter Vokal wurde bei der Um-
wandlung der Doppelkonsonanz in c gedehnt, während für r ir

(oder wr) eintrat; s. dazu Bthl. GIrPh. 1, § 57 No. 2.

Ich erwähne dabei, dass ich an Horns Erklärung des an g'lei-

cher Stelle verzeichneten np. aknün 'jetzt' (s. aiich ebd. 39) — "knün,

mit Prothese! — nicht zu glauben vermag. Ich stelle ak vielmehr

mit jAw. hakat 'auf ein Mal, zu gleicher Zeit' zusammen. Auch
sehe ich nichts, was im Wege stände, das bal. k- (Geiger GIrPhil.
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x^at huzvmi sax^'an (u) göwisnih nazdist (i) mart i dä-

nok apar daliet \ku handarz {i) x^'es göwet]. — 3) Pü.:

Tialcar ne scü'därih haret anäpuhräkänik havet liac en

Jcunim Ikartan [ku kas 1 Jca handarz i öi 7ie vicäret]. —
4) Pü.: etön ka an mart i rist apusar ast [kus pus

nest].

3) 83, 1 1 : gdus va aspalie vä vardsa.

Als Quelle wird der Hadöxt Nask angegeben. Vgl. Bthl.

IF. 11, 129 und unten Nu. 8, 9, 16.

4) 89, 4 : 1) yaeihyö aefaemm iiasukasanam nöit xm-
yarnana avi jasdntqm'^) vispanamca apqm aiwi facaintam

zaoßranamca haomavaitanqmca gaofnavaitanamca 2) naeda

ädramca saosyantam nöit daraonö nöit 7nasyö yö yaozdä-

"dryö nöit näirikayä asaonyä 3) mspdm ä ahmät yat aetahe

nsu kam avi he harsnümca yaozdadäiti^) frasnayäiti vara-

Sdm vä tanüm vä vasö pascaiti xsayamana jasöit 4) avi vls-

paecä vöhii mazdadäta asaci&ra^).

Ohne Quellenangabe.

1) Pü. : ka pa an (?) ö-säw nasäk kii-än ne pa päti-

xsählh apar rasänd. — 2) Pü. : zlvämömand. — 3) Pü.:

haiiiäk hac an ka ömn nasäk kis apar an harsnüm

yözdäsrmet. — 4) Pü.: apar an (^) harvisp äpätih i ohr-

mazddät ke hac ahräylh paötäk.

5) 96, 16: aparäddmca hü frähnö{91)däiti äfrindnti.

Ohne Angabe der Herkunft. Es wird gesagt: patmänik

hac sar hastan räd 2 göiväs^) griftan u pas hac hüfras-

mödat ke hac a. h. fr. ä paötäk.

Ib, 243) ebentalls damit zu verbinden. Völlig-e Gleichheit von iip.

ak°, bal. k° mit jAw. hakat will ich nicht behaupten, vielleicht liegt

ihnen *hakam zu Grunde, s. ai. säkdm. In mp. ak n du, Päz. agnln,

aynin, aganln steckt das selbe Wort; ich lese also hak°.

1) Päz. guväh, guvä. Ich vermag, trotz Hörn GIrPh. Ib, 50,

das np. guväh, guvä mit dem phl. dn k a s lautlich nicht zu vereini-

gen. Es scheinen im Iranischen drei verschiedene Wörter für 'Zeuge'

vorhanden gewesen zu sein, die späterhin z. T. lautlich durchein-

ander geraten sind; nämlich: 1) *uikaia-, eig-. 'der Scheider' (der

Thatsachen), = jAw. vtkaya- F. 8, 27h; — 2) *uikäsa-, eig. 'der

Beobachter' (der Thatsachen); — 3) *gaubäka-, eig. 'der Berichter'

(der Thatsachen), = mp. göwäk bei Salemann Parsenhandschr. S. 99,

Z. 19, wo es mit göyä übersetzt wird, und SBE. 47, 115 {göwäkpit

having a testifying father' für Aw. a?-9 datfdSri- [früher hatte West
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Gj 97, l): duije h(i.:((uralie asp,)i',niain nidadaf.

Ohne Quellenangabe. Der Text lautet : l-u.s huzvan apdk
dil rüst pa en kav ricni larfan d. h. k. n. hac kusfal:

(i) iöö patlrlsn.

7) 116, 10: n,)mö aci zdmö rayömidm haöa urva Ixi-

Ohne Quellenangabe. Der mir z. T. unverständliche Text

lautet: cigön läniak casmak ti newäklh dätclr äta.s i var-

junbäk o-elesen, GlrPli. 2, 97], sowie enthalten in göicäklh des Dk.; s.

AitäViraf-Gloss. 273 und die Bombayer Ausgabe § 147.

Dass das Pahlavi-Wort dn k a s auf *?<^° zurückg-ehe, ist da-

rum g-anz unwahrscheinlich, weil es, so viel ich sehe, nie mit n°,

sondern stets mit dn° geschrieben wird; s. Hübschmann IF. 4, 118.

Icli halte das Wort für eine Ausgieichsbildung zwischen den alten

Wörtern 3 *f/aubaka-, das den Anfang, und 2 *uikäsa-, dass den
Schluss geliefert hat, und lese es demgeniäss gökäs, wie es jetzt

auch West thut, zuletzt Zs. 22. 10*).

Päz., np. guvfi und Päz., np. guväh setze ich einander nicht

gleich, wie Hörn GlrPh. 1 b, 97 thut; vgl. auch Hübschmann IFAnz.

10, 29 unten. Dagegen spricht ganz entschieden das im Päz. häufige

Abstraktum guväe (Mx., Sg. 14. 48 f.), das phl. gökäsih wiedergibt,

aber ein °äkih voraussetzt. Ich sehe in Päz., np. guvü, die regel-

mässige Entwicklung eines f'rühmp. *viiväk, das ist eine Kontami-
nation aus den nämlichen beiden Wörtern wie bei gökäs, doch so

dass *inkäsa- den Anfang und gaubäka- den Schluss beigesteuert

haben. Die Nebenform von Päz., np. giivä, nämlich guväh führe
ich auf *vhcäs (s. unten), dessen .s- von gökäs bezogen ist. Eine
Beeinfiussung wieder von der entgegengesetzten Seite zeigt das
im Glossars' zu Vol. 1 der Bombayer Ausgabe des Dk., S. 16 auf-

geführte, göyä umschriebene Wort; es ist gökäk zu lesen; die Schrei-

bung ad statt ak am Wortende ist ja ungemein häufig. Endlich

das eben in der Vd.-Stelle bezeugte Wort dn nas kann, wenn göicäs

gelesen, ^gaubäka- mit dem .v von *uikü.sa- repräsentieren; ist aber
dn jüngere Schreibung für n = ui°, so hätten wir das eben kon-
struierte viuä.^ vor uns. Es ist nicht viel Verlass darauf.

*) Beiläufig bemerke ich, dass Zätsparam der Name eines

Verfassers ist, der Name eines Dasturs, der um 900 n. Chr.

lebte, nicht aber der Titel eines Buchs, wie Geldner GIrPh. 2,

21 meint ("der Z. teilt", ".
. erfahren wir weder aus dem Z.").

Ich würde die Rüge des für einen Iranisten allerdingt recht mas-
.siven Fehlers nicht für nötig erachtet haben, wenn Geldner nicht

schon Schule gemacht hätte. Aber auch in Jacksons Zoroaster

lesen wir "the Z. recounts" (32). "as the Z. indicates" (40), "the

words of the Z." (49), ".
. is laid l)y the Z." (.54) u. ö.
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Tirclm ercin pcWJiä namäc n. a. z. r. h. u. h. namäc apar

zamik pa an i sar apok röö harend.

8) 125, 14: gdii-s rä varasa aspä vcl vavdsa — '^) yija&a'^)

at he gäus varasö vcmhdiit; .sraosö'^) — fravacat ahurahe mazdä

azam spitamdm zara&ustram gqmca vardsamca avi he dae-

nqm mäzdayasnlm datam auuhi astavaintam laranaväni aesö

nä yö yaozdäih'yö.

Es ist gesag-t : hac apastak hatak (i) emi startak padtäk

g. V. V. a. V. V. vars hac gäv u hac asp .säyet hac dumh
i gäv u hac manaoßra {i) asp. Die Quelle wäre also das

awestische Kapitel vom bestürzten Esm {Aesma) ^). Gemeint

ist damit jedenfalls der in der ArtäViräf-Ausgabe, Introd.

Essays V unter Nu. 18 verzeichnete Text. Er beginnt mit

den Worten: andar den guft estet ku : esm davürast ö ahra-

man. pes hacas griöast''^) ku : man andar geflh ne sacem

61 ohrmazd i x^atad andar getlh 3 cic dai estet ka man
clcci kartan ne tuvän usw. Wenn die Angabe des Vd.

wahr ist, müsste von dem Stück auch eine awestische Ver-

sion vorhanden gewesen sein. Vgl. Bthl. IF. 11, 129 und

unter Nu. 3, 9, 16.

1) Pü. : cigö7i ka an vars ii) gäv vehtar framüt estet

\ku neicaktum] hac asp. — 2) Mit dem iranischen und

dem indischen Anlauts-?/ geschrieben.

9) 126, lö: yaßa yat he xsavas ayara paourvaeihyö

yasna miüra voiuni gaoy{\21)aoitöis avi rämsca x'ästrahe

haöa vispaeso^m asaonqm frayazänti — haomavaitibyö yao-

mavaitibyö zaodrähyö haöa ätraeihyö saocayantaeibyö ~ '^)aat

pasca xsavaidim ayaranqmca nai'ö aidhan asavanö hacaiti

varasanam, avi he yasnö karatanqm u{V2S)zg9urvayat vöhü

manö yazata 1) ahuram mazdqm yazata amasäspanta — avi

xsnumaine zaraßustrahe spitämahe asaonö f'ravasäe — 2) yad^a

uzgaraptam vä varasam vä 2) paiti xsnaoßi'a ahuram mazdqm

1) Vorausgesetzt, dass meine Lesung- der beiden Wörter vor

paötäk richtig ist. IF. 11, 180 hatte ich sie asdm stötctk lesen wollen.

Das erste Wort ist mit a und dem letzten Zeichen auf S. 325 der

ArtäVlräf-Glossary geschrieben, das zweite mit ddt n t k.

2) D. i. np. girlst, mit i aus iya für ida. In der Hds. ist i

plene geschrieben: anders im Glossar}' zum 3. Vol. der Bombayer

Dk.-Ausgabe, S. 6.

Indogermanische Forsclitingen XII 1 u. 2. 7



98 Cliristi;iii Bari lioloinae,

fr(ik<n'.nu(r'nitam pascdife t/aevacn /javafätaeca avi he paoi-

rnn jjasna itpamamca madamamca frat<)m,)m6a fraharöit.

Ohne Qnellciian<i:al)e. Da es mit dem vorhcrgeliendeu

unter S) ver/eiclineten Stück ziiiu selben Kapitel gehört,

wird es wohl aueh derselben Herkunft sein sollen.

1) Pü.: etön pas hac Ö') röcdnca-) mart i aJirav hac

an vars andar yazisn hartarlh uzgiret u hac veh me-

nihith yazef. — 2) Pü.: cigön he uzgiret vars.

10) 136, 5: Drtflff yat daraonö vaudntö stärö mazda-

däto fväyazyät cadwtirö daraonö frakr>r<)nf9nti 1) aiwi x^a-

ranti yat aem nä yö yaozdädryö.

Angeblich ans dem Nikätum Nask. Vgl. West 8BE.

37, 474.

1) Pü.: etön ka sitr (i) vanand star . . fräc yazät

caliär sür fräc karlnlnend u opar .r'aränd.

11) 137,9: at '^) ca&icara ayaranqmca'^) upa mqnayani

yad^a '^)jivayqtn humanqmca 2).

Ohne Quellenangabe.

1) Pü.: 4 röc^). — 2) Pü.: ziväm'^) u hörn.

12) 138, 7: äaf aoxta ahurahe mazdä azam spitamöi

zaraduströ avi he iristanqm tanüni vastaranipn yaozdäta-

nqm fradadäiti yada paoiryö sravät'ö hityö antdina aiioyätd-

hanö ßrltyö vastrvi äßravana tüiryö aiwyäidhanö hüjyamanö

puxda zarädvehe xastvi paiti dänahe isar pasca puxddm

hand<)in handyät yaüa aeva angustam aouye znaunam Orä-

^/ö(139) maiöyehe tüirya zastaeihya puxda kuirisahe dva nara

mat nizbyehe sraosö asyö huraodahe vlspanam vastaranam

asya camihya fradadäiti spitama zaraßustra aeväkdm na-

rqm akionaiii ahunvittm gädqm frasrävaynti pascaiti avi

he iristatanäm upa daxma fraharöis.

Quellenangabe fehlt. S. im Übrigen Bthl. IF. 11, 120.

13) 14;'), 1: yezi narö mazdayasnö haca gae&dbyö pairi

iridyeiti 1) äat he nqma haöa pitö fragmrvayät 1) yezi näi-

rika pairi iri&yeiti 2) aat yat he nqma haöa paßanö uzg9-

1) Für xsavaidlm; Vgl. Y. IL 9, IF. 11, 129.

2) Für ayaranqmca. Der Verfertig-er des Awestatexts hat

dem Y. 1. 17 vorkommenden Wort eine falsche Bedeutung- beige-

legt. Vgl. zu Nu. 11, 15, 19.

3) S. eben zu Nu. 9).

4) So! Aber a ist ausgelassen.
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urvayät% spitma zaradustra ^)aetam väcdm nt antard maz-

dayasnanmn frasasfayät 3).

Als Quelle wird der Hcldöxt Nask namhaft gemacht.

Vgl. West SBE. 37, 487.

1) Pü.: etön näm i öi apälc pit i oi fräc giref. —
2) Pü.: etön Jce.s näm i cm apäk söd (i) öi uzglrät. —
3) Pü. : 671 väcäk fräc väfrlnakänmät ^) . . . en sax'än

ape göw u fräc väfrlkän^).

14) 146, 4: V avi he mitard daxmanam yat iristanam

liasinqm ä ndrdhdi^dzana.m hdranuyät 1\

Ohne Bezeichnung der Quelle. Vgl, Spiegel a. a. 0. 192.

1) Pu. : apar an i ayidarön liar daxm ha an (i) ristän

Msän an Tia mart bäläk hunät. Dazu die Erläuterung:

aparak guft har Jcis i rist tan räd andarön (i) daxm
mart häläJi' adäv apurnäli häläJc ape A'unisn cigön Tca

pa ravän äsänfar havet u harpaJ: v'mdet.

15) 148, 3: '^) yezl narö mazdayasnö avi antardca yas-

nyanam cidivärö ayarana/tn avavat cit sästraca frajasäiti 1)

üat he narö havam tanüm pairi yaozdäiti aetdm tüiryanqm

yasnyanqm frahdrdnöit.

Keine Quellenangabe.

1) Pü.: hal-ar mart i mazdayasn räd apar an a^idarh^)

yazisn cahär röc^) i navak zütih and cand cic i sästä-

rlh fräc raset.

1) So nach der Paz.- Lesung- im Sg. Was soll aber das an-

laut. V?

2) So lese ich trotz Hörn, der die Päzandlesiing andarg (Sg.)

NpEt. 27 No. für Unsinn erklärt. Ich stelle mp. andark zum jAw.

Adv. antardca Vp. 20. 2 'inmitten von-' (Akk.) und setze die Glei-

chung an: antardca : andark = jAw. pasca : paskät. Doch will

ich dabei nicht behaupten, dass dem mp. andark gerade die Abla-

tivform zu Grunde liege; es könnte ebenso wohl ein Akkusativ auf

°kom sein (wie ich ihn auch für got.pah'h annehme)*). Es kommt
"übrigens antardca- auch als Adjektiv 'innen befindlich' vor; s. mein

AirWb. Uhlenbecks Etymologie von ai. pa.scd halte ich ebenso

wie die von ihm für sdcä und säkäm gegebene für verfehlt.

3) S. zu 9).

*) Auf einen solchen Akk. Sing. Neutr. g-eht auch das np. farö.

Mp. fräk steht Vp. 12. 1. Gegenüber Hübschmann Fers. Stud. 84

und Hern GIrPh. Ib, die np. /arä gleich ai.p/'4fc stellen verweise

ich auf IE. 4, 121. Ganz verfehlt ist Fr. Müllers Ansatz. WZKM.
7, 377. S. noch unten S. 114 zu mp. äk.
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10) löö, 10: ijou.s rar<),so.

Ohne Quellenangabe. Vgl. unter Nu. 3, S, 9.

17) 157, 14: i/ezi narö punca dasaidhö saraöö trirai-

i'>i/(tf (ivi he urvCnifini büjijäUfUn i'h'di/ö nijara nzayarna ra-

dtc{\b%)ö hanjamanam frajasöit äat he apudra atdhat pudra
fr(i(la<)(lif2 ijaOaca nara irista vispanam nravi>tnam saefavai-

tdiKijn avl he frazaintlm fraj.söif pascaiti ndinaidiihaiti haoi-

()yeitaca n t'väsnyä.

Soll aus dem Baycln Ya.st stammen. Vgl. West SBE.

o7, 471. Pü. ist niclit beigegehen.

18) 160, 10: yat aete yö mazdayasnö aparduäyiikö avi

he hopta sardda frajasäiti stdhrpaesaidhö aiiüyäidhänö paltu

iitaldyäl hüjyamanö ari he nara pascaiti ndma^dhdnü.

Quelle wie für Nu. 17. Vgl. West SBE. 37, 471, Bthl.

IF. 11, 128.

19) 179, 6: 'i-) yezi näirlka aefahe apußrim ujuständm

nijasäiti äat he pitdrqm caßioärö mähyanqmca upa dasa

ayaranqm nöif havaiti arai he daxma nöit upaidhardzäf

aetat he nclirha pasca dradasa usaprclt haom tajiüm yaoz-

däiti kavdnaoiti yezi pasciti cadtcärö mäwhö pairi dasa ayara

havaiti aete yö mazdayasna aetahe daxma upaTdhardzaiti äat

he näirilxa pasca cadicärastdmca, ayaranqmca haom ^rt(180)-

nüni yaozdäiti spitami zaradiistra \).

Ohne Quellenangabe.

1) Pü.: hakar näink an (i) öi apusih uzustänih ape

raset etön an piisar 4 mäh'^) apar 10 röc^) ne havet

an (i) öi rist andar daxm ne apar hilisn etön an näi-

rlk pas hac 12 sap an i x''es tan yözdäsr kunend ha-

kar pas hac 4 mäh u 10 röc ku ves havet etön öi ke

1) Das soll heissen: "Wenn eine Frau mit einem toten Kind

niederkommt, soll man das Kind, sofern es noch nicht vier Monate

und zehn Tage alt ist, nicht zum Daxma bringen, die Frau aber

soll ihre Keinigung nach zwölf Tagen vollziehen. Wenn dagegen
\ß&\i der Empfängnis) schon vier Monate und zehn Tage vergangen

sind, sollen die Mazdayasna es (das Kind) zum Daxina bringen

und die Frau soll sich nach vierzig Tagen reinigen, o Sp. Z." —
AlsoZ)«3C?n«bestattung, sofern schon Kindsregungen zu spüren waren,

sonst nicht.

2) Für mähyanamca. Vgl. Y. 1. IT und oben S. 98 No. 2.

3) S. zu Nu. 9.

'
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mazdayasn ö öi rist pa daxm apar hilet ängcili an he

näirlTc pas hac 40 röc .v'es tan yözdäsr kunet spitämän

zartust.

20) 180, 14: clat aoxta aJmrö mazdä yat aete yö maz-

dayasna aetdin srlrdm vasfram stahrpaesaidlidm hvqm tanüm

hada paoinm vmdliandm.ca liada 1) vranö paitanamca 1) pas-

caiti aiwyäidhänö ava he maidyänam hüjyamanö aetani zl

srlrdm vastram mainyü tmtani Tiaca mainyauanam däma-

"nqm avi me fradadät afmrö mazdä asava yada he D varanö

paitandm 1) ästimqnyan hvarax.saetahe abaf hada he vasta-

ranqm yaözdädranqm fräyaza va nizhaya vä ahurai maz-

däi ams.snam spanfanajn sjnfania zaradustra.

iVng'eblich ans dem Xilatum-Xasl\ Vi;l. ^Vest SBE.

37, 474.

1) Pü.: vararisiipän (West: ^a picserver of faitli').

21) 184, 14: äai aetahe panca ayara hamaspa&maiddm

paiti ratüm spantayä ärmitöis mäidhö nöif frasrävayöit.

Soll aus dem Nikätum Nask g-enommen sein. Vgl. West

SBE. 37, 475.

92. E i 11 Va e *!> ä - F r a g m e n t.

Geldner hat im OIrPli. 2, darauf liiiigewicseii, dass in

der Müncliener Bibliothek unter Cod. Zend 35 sich ein Vaedä-

Stück befinde, das sich mit dem von Dannesteter JA. 1886.

8, 182 veröfientlichten nicht decke. Es hat folgenden Wortlaut:

vaeßä daenyä mäzdayasnöis ahuramazda mraot tat

naram asavanam paoiryö frei daranjayalti humatöibyascä

hüxtöibyascä hvarstöibyasca paiti hiiarMa .hjaoßnävarazi na-

ram vä näirihivä pudram vä irißyät hadi späiiam nae.syaeti

hamat haca nasä uta Jainti dva nara hä staris hä harazis.

Voraus gehen als Einleitung die Worte: jya najn i ya-

zatän dät tä^) dätär ohrmazd en nasl' vaOa"^) paötäh; hac

apastäk paötäk ^) pa nqm yazdqn^^).

Das Stück geht auf die g-leiche Quelle zurück wie § 1—8
des von Blochet Rev. Lingist. 33, 87 ; 187 übersetzten und kom-

mentierten — leider nicht auch edierten'') T7Ye»?ä- Fragments

1) Iii neupers. Schrift ('bis ).

2) In awestisciie.r Schrift {Päzand).

3) Blochet schreibt a. a. 0. 88: "'je me suis borne ä reproduire
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in einer für Darniesteter ^elerti^ten Abschrift der lübliotlieque

Nationale. Die i? 23—39 bei Blochet entsprechen dem von

Darniesteter a. a. 0, wieder nach einer andern Handschrift

verötlentlicliten nnd iil)ersetzten Stück. — Nach der Schrei-

huui^ des j'*' mit dem //-Zeichen (GlrPh. 1, 161) zu schliessen

stammt die ]Münchener Handschrift aus Iran. Eine mittelper-

sische Übersetzung-, wie sie die Pariser Handschrift enthält,

fehlt. Der Text ist erbärmlich und steht etwa mit dem des

Vd. auf gleicher Stufe. Neu ist nur eine einzige Form darin

:

nnesyaeti (bei Blochet ebenso), richtig nae.sijatfi, Futur zu

nnije'di, = ai. nesijdti; vgl. den Konj. des s-Aor. naesat Y.

Sl. 20; die Pü. freilich will nach Blochets Angabe (nisast

Irirtan] es mit nishidöif usw. in Verbindung bringen.

93. Yt. 8. 6 f. und 37 f.

Die bezeichneten Stellen des Tistr-Yast enthalten die

älteste Darstellung der Sage von ürda-.sa, dem besten Pfeil-

schützen der Arier (Tränier). So oft nun auch in den letzten

Jahren, seitdem Nöldeke ZDMG. 35, 445 in Srdxsa den spä-

teren Avis wiedererkannt hat, darüber geschrieben worden

ist — ich führe noch an: Darniesteter ZendAv. 2, 415, Justi

Namenbuch 88, Marquart ZDMG. 49, 633, von Stackelberg

ZDMG. 45, 621, IF. 4, 152 — , so fehlt es doch noch immer

an einer grammatisch richtigen und sinngemässen Übersetzung'

jener Awestastellen.

Die beiden zitierten Stellen stimmen nur zu Anfang über-

ein. Die an der zweiten gegebene Schilderung des berühmten

Pfeilschusses ist wesentlich ausführlicher, schmuckreicher. Ich

setze die beiden Versionen (mit den Abteilungen der Neuaus-

gabe) zum Vergleich neben einander her:

(6 und 37) . . t'iyrls mainnacasa

(/im aidhat draxsö xsviwi.isus

XHviwi.isvatdmö airyanqm

ü'iryö.'.rmßat Jiaca garöit

x^anvantdm aci gairlm

tel quel le texte de nion manuscrit" und der Wortlaut des 'Com-
mentaire' .setzt an verschiedenen Stellen diese 'Reproduktion' voraus.

Ist sie erl'olfff? und wo? oder ist es bei dem Vorhaben geblieben?
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(7) taöa dim ahurö mazdä (38) avi dim ahurö mazdä

avqn data tat äpö ur- avcin amdsä spdnta

vardsca fourtigaoyaoitis he midrö

pairi fie. vouru.gaoyaoiti^ pouru pantqm fracaesae-

midrö frädayat panfqm tdm,

ä dim pa.sJcät anumardza-

tdtn

asisca vaiduhi hdvdzaiti

pari>ndica raoraßa

visp^m ä ahmät yat aeiii

paiti apayat vazdmnö

x'^anranf^m avi gairim

x'^anvata paiti nirat

Die vier Zeilen zu Au fang von § 7 und 38 sind ebenso

bemerkenswert durch ihre Übereinstimmungen wie durch ihre

Abweichungen. Ein bezeichnendes, sonst nicht vorkömmliches

Wort ist ihnen gemeinsam, d. i. acqn.

avqn: Geklner KZ. 2ö, 477 hat sich um die Erklärung

des Worts überhaupt nicht bemüht, da er aus metrischen

Gründen sich berechtigt glaubte, es als wertlose spätere Ein-

schiebung anzusehen. Justi hatte im Handbuch avqn zusam-

men mit einigen anderen Vcrbalformen unter einem Verbal-

ßtamm av- eingestellt, dem er die Bedeutung 'gehen, sich wen-

den zu — ' beilegt, aber gleichzeitig das ai. av-, dvati vergleicht.

Demgegenüber behauptet Geldner KZ. 25, 515, dass es "eine

VerbalWurzel av im Zend nicht gibt; alles, was Justi unter

av zusammenträgt, gehört zu i + ava oder dem Pron. ava".

Das ist nur zum Teil richtig. Welche der von Justi unter

av- verzeichneten Wortformen zum Pronomen ava- gehören

sollen, weiss ich nicht. Zum Verbum ay- "gehen' mit ava

gehören aväiti Yt. S. 20 (= 26), 13. 16, 14. 12, avaUmiYi.

13. 77 (wofür Justi avätdm las; doch s. schon mein Air. Ver-

bum 47, § 64), aväin Y. 67. 23 (= Yt. 11. 14) und avaen')

V. 19. 13. Die Ableugnung eines awestischen dem ai. dvati

entsprechenden Verbums avaiti war aber falsch, wie sich jetzt

mit Sicherheit erweisen lässt, und zwar aus N. (Nirangastän) 3.

Die Stelle lautet: katäram aßrava (so H.) adaurmidvn

vä parayat gae&anqm va asparanö avat'i! — gaedanqm

1) D. i. *ava-ydn, s. ai. prdti yan RV. 5. 4. 5
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((sj)rfi\>)io droit. 1). i. ''Soll ein l*riestcr auf Pricsterdienst

aus (deui Hausi geben oder soll er für die Vollständijj:keit

(Into.^rität) seines Hausstands soriien? — Er soll für die

Vollstän(li<ikeit seines Hausstands sorg-en". Pü. bietet für

twaf und aröif ayaicärinef^), das wieder mit sardanh l'u-

ucf erläutert wird-).

Kheudazu ist meiner Meinung nach auch ncaim zu stellen

in i\(i\- ^ä^ästelle 44. 7.

azam täis dwä fraxsni avänil mazdä
spanta niainijü vlspanmn dätärrfm

d. i. "'ich (sorge = ) bestrebe mich, dich damit, o Mazdäh,

durch den heiligen Geist als den .Schöpfer aller Dinge ken-

nen zu lernen". Die Tradition hat: man^) öscln hac tö ras

ayäwärih menem oTirmazdj spricht also zu Gunsten meiner

Fassung.

Dagegen ist aomna Yt. IS. 146 ivls 18. zu aoman {=
ai. Oman) zu nehmen, und nicht mit Darmesteter ZeudAv.

2, 5ÖÖ als Partizip, da Medialbildungen zu unserm Verl)um

im Arischen sonst nicht vorkommen; s. Delbrück AiSyut. 231.

Zu diesem Verbum würde sich avqn als o. Plur. Kouj.

ziehen und der Thatsache, dass avaji in erzählendem Sinn

genommen werden muss, durch den Hinweis auf GIrPh. 1,57

§ 104 No. 2 begegnen lassen. Aber eine 3. Plur. ist nicht

am Platz, wir brauchen eine Singular form.

Für den Gebrauch des Plurals an der Stelle Yt. 8. 7

würde man sich ja allerdings auf die von Delbrück AiSynt.

85 angeführte RV.-Stelle 10. 108. 10: i7idro vidiir ängira-

sasca berufen können. Aber erstlich bildet der Fall doch

eine Ausnahme von der Eegel, dass bei Subjekten verschie-

1) S. unten Anhang- (S. 107).

2) Hätte Foy ZDMG. 54, 345 diese Stelle berücksichtigt, so

würde er die Bedeutung" von gaedä- f. doch wohl etwas anders be-

btiniint haben als dort geschieht. Pü. erläutert gehänlkän öspuriklh

ayäwärlnet mit xi'äsfak sardärih kunet und fügt hinzu: ast etar

jjaötäk ku x^'äsfak sardärih veh ku ehrpatistän kartan "es geht

daraus hervor, dass das Vermögen bewahren besser ist als Priester-

dienst verrichten'". Eine durchaus praktische Lebensauffassung! —
Auch yätdm gae&anqm V. 19. 29, F. 4 f., A. 5. 11, ist bei Foy falsch

g'efasst; vgl. Hübschmann Arm. Gramm. 1, 232, Bthl. IF. 11, 141,

AirWb. unter ^yäta-.

3) Vgl. ArtäViräf-Gloss. 55 No.
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(leuer Numeri sich das Verbum nach dem nächststeliendeu Sub-

jekt richtet, und dann sind die Sätze indro vidur dngirasasca

und taöa dim aliiirö mazdä avqn data tat äpö urvaräsca

doch keineswegs g-leicliartig" g-ebaut. Dort sind die Subjekte

durch ca verknüpft und es g;eht das Verbum dem pluralischeu

Subjekt unmittelbar voraus. Hier dagegen haben wir Asyn-

dese und Trennung- des Verbums von dem pluralischen Sub-

jekt durch ein singularisches Attribut des singularischen ersten

Subjekts und noch durch ein weiteres Wort.

An der zweiten Stelle mit avqn Yt. 8. 38 scheint auf

den ersten Blick Singular- und Pluralform gleich gut zu pas-

sen, insofern das singularische Subjekt unmittelbar vor, das

pluralische unmittelbar hinter dem gemeinsamen Verbum steht.

Nehmen wir aber die folgenden Zeilen hinzu und vergleichen

wir die Parallelstelle Yt. 8. 1, so müssen wir, meine ich, zu

dem Schluss gelangen, 1) dass auch hier ava/n singulariscli zu

fassen und 2) dass am^sä spanta als Einschiebung zu betrach-

ten ist, die wahrscheinlich ein oder einige andre Wörter ver-

drängt hat. Das dualische Verbum in Zeile 4 des § 3S ver-

langt notwendig neben midrö noch ein zweites singulari-
s c h e s Subjekt. Das könnte wie man angenommen hat, ahurö

mazdä der Zeile 1, es könnte aber auch ein anderes, etwa

rahiuJi razi.stö sein, das im Urtext an Stelle von amrjM spanta

stand. Jedenfalls lässt sich amam spdnta mit dem folgenden

Verbum fracaesaetam gar nicht vereinbaren. Aber auch wenn

wir die ersten beiden Zeilen gesondert, ausser Zusammenhang

mit den folgenden betrachten, erwecken sie schwere syntak-

tische Bedenken. In auch nur halbwegs guten awestischen

Texten kommt eine solche Satzverbindung, wie sie hier unter

der Voraussetzung richtiger Überlieferung vorläge, nicht vor.

Entweder müsste avi oder ari dim vor dem zweiten Satzteil

wiederholt oder es müsste anidsd spdnta mit uta oder mit ca

angeschlossen sein. j\Ian vergleiche Darmesteters Übersetzung:

"Ahura Mazda lui donna assistance, et a u s s i les Amesha-

Spantas"; für ihn existierten eben keine grammatischen Be-

denken.

Fragen wir nun aber, wie die Abschreiber (oder Dias-

keuasten) auf die Einfügung der beiden Wörter ama.sä sp^mta

gekommen sind, so tindeu Avir die Antwort bereits bei Geldner

KZ. 25, 481. Es war die Erinnerung an Y. 57. 23, Yt. 11.
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14, V. 19. KJ, wo avclin oder avaen (mit der Variante avan)

nmasa spa)ita, der wir luiserii inipasseuden Text verdanken.

Einen Versueii den ursprün^dielien Text lierzustellen maelie ieli

nielit, er ist ja doch aussichtslos.

Ist acqn o. Sing-., so muss es ein stammhaftes « ent-

halten, wohinter das suffixale t nach GIrPh. 1, § 85, 1 ge-

sehwunden ist. Ich zerlege avqn in iran. *aua, Praev. -\-*an

oder '-'(in (mit Aug-menti, d. i. 3. Prät. Akt. zum ai. Präsens

äniti "er atmet', und zu ai. änit sich verhaltend wie jAw. as

oder äs zu ai. äsif. Die Bedeutung ist "er atmete hin auf —

,

er richtete den Atem auf — '. Zu Yt. 8. 38 geht noch das

Präverb avi voraus, ohne dass die Bedeutung dadurch wesent-

lich modifiziert würde. Das Objekt ist an beiden Stellen (?m,

das man fälschlich auf r)i'd.rsa- den Pfeilschützen bezogen hat.

Vielmehr geht dhn auf tiyray- das Pfeilgeschoss. Nur so

kommt man mit dem Folgenden, insbesondere mit nirat in

Ordnung, s. unten. Der Zweck des Beatmens ist, die Flug-

geschwindigkeit und dauer des Pfeils zu erhöhen.

nirat wurde bisher gänzlich missverstanden. Es ist nicht

Ablativ-, sondern Verbalforui, und zwar 3. Sing. Prät. Akt. in

thematischer Flexion zum Präsensstamm iyar- : ir des Ver-

bums ar- "(sich) in Bewegung setzen' mit dem Präverb ni\

vgl. iratü Y. 53. 8 und mre (Inf.) Y. 10. 17. yiirat (mit i

für l wie so oft) bedeutet "er (der Pfeil) kam, sank herab, zu

Boden'.

Danach übersetze ich:

(6 und 37 :)
"".

. der im Raum der Geister sich bewegende

Pfeil, den der Pfeilschütze Srdxsa schoss, der beste Pfeilschütze

unter den Airija, vom Berg Airj/ö.xm&a aus hin zum Berg

X^ancanf.

(7 :) ""Da richtete Almra Mazdah auf ihn (den Pfeil) den

Atem, da die Wasser und Pflanzen, MiOra, der Herr der weiten

Fluren, bahnte ihm den Pfad."

(38:) ""Auf ihn (den Pfeil) richtete Ahura Mazdah den

Atem ; . . und Midra, der Herr der weiten Fluren, die beiden,

bereiteten ihm weithin den Plad. Hinter ihm drein flogen

begleitend die gute hohe Asay und die auf leichtem Wagen
fahrende Fa)\>7idaf/, so lang bis dass er dahinschiessend zum

Berg X'ancanf gelangte. Auf dem X'anvant kam er zur

Erde".
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A n h a n g-. Zu mp. ayciwclr, Päz. ayär, np. yär.

Als iranische Grundlage der obigen Wörter kann an sieh

ebensowohl ^adiä-hära- als ^ahiä-dära- ang;esetzt werden. An
der Verbindung- der beiden Präpositionen av. *adhi und *ahM
mit (foig-endeni) *ä wird man sich nicht stossen dürfen. Im
Altindischen ist sie ja nichts wenig-er denn selten, wie man
sich aus den Wörterbüchern überzeugen möge; s. dazu Del-

brück AiSynt. 439. Aus dem Awesta führe ich aiwyästis an^

mit *ahJii und *«; s. unten S. 119 zu N. 9.

Ich nehme an, dass iran. d und h vor i im Mittelpersi-

schen frühzeitig- verloren geg-ang-en sind. Für inlaut. h lässt

das ja auch Hübschmann g-elten, vgl, dessen Fers. Stud, 183

(zusammen mit IF. 9, 269). Danach führt mp. gtret, np. girad

'er ergreift' auf ein iran. *grhiafi, dessen b zu einer Zeit aus-

gefallen sein muss, als der Wandel von iran. ri zu mp. //•

noch nicht zum Abschluss g-ekommen war, s. Hübschmann

a. a. 0. 145 f. Aber sonst, ausser in der Stellung- hinter &,

soll nach Hübschmann in der Verbindung- eine^; Konsonanten

mit i im Inlaut stets der letztere Laut (?) g-efallen sein (s.

ebd. 152, IFAnz. lU, 21). Auch d, daher: "miyän 'Mitte' =
^midän = *madyan". Bei Hübsch nianns übrigen Beispielen

handelt es sich um iran. ari, ani und ahi. Es schliessen

sich diese Gruppen unter einander dadurch enger zusammen,

dass mit dem Schwund des i eine Umfärbung- des voraus-

gehenden a-Vokals nach der ?"-Seite zu Hand in Hand geht;

cf. mp. ercln, nienük, veh'^)'^ s. Hübschmann a. a. 0. 181, 129,

IFAnz. 10, 22. Für adi aber kann das doch nicht gelten.

Da d (ö) und y im Pahlavi der Bücher das gleiche Zeichen

haben und da d (d) zwischen Vokalen späterhin zu y gewor-

den ist, so lässt sich etwas durchaus Sicheres für die Gestal-

tung eines inlautenden ir. di leider nicht ermitteln. Ich meine

aber, es sei an sich schon wahrscheinlicher, dass iran. -di-

die gleichen Wege wie -M- gegangen ist; ich nehme also für

np. miycm die Reihe so an: *madicma- = mp. mayän =
(Päz.,) np. miyän. und eine gewisse Stütze für meine An-

1) Dazu vielleicht auch np. kih, mih und ser (aus sehr), für

die dann sehr zeitiger Übergang von & in h anzunehmen wäre;

s. dazu IFAnz. 10, 22 f. Alt ist er ja sicher.
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scluuuini;' liudo ich in Pü/., \\\). Jan- 'uiiinja' i Seele — Lehen).

}Iiil)schniann schreibt Pers. Stiid. 49: "Ich setze (np.) Jan
'Seele' = skr. dhyänn- 'Nachsinnen' ". Dem kann ich beistim-

men. Al)er ich bezweitle, dass \\\). /du auf dem S. 152 an-

geiicbenen Weg- aus iran. *diäna- hcrvorgegang-en ist, nämlich

auf dem Weg unmittelbaren Wandels von cli- zu 7-, wie ihn

auch Hörn GIrPh. 1 b, 73 lehrt. Die Richtigkeit der Ilübsch-

mannsehen Etymologie voraussetzend, stelle ich vielmehr fol-

gende Entwicklungsreihe auf: iran. *diäna- = mp. yän = Päz.,

np. Jan (mit dem bekannten Übergang von anlautendem i/- in

J-). Ich habe es so nicht nötig", für das anlautende dl- eine

andere Gestaltung zu verlangen als für das inlautende, und ich

vermeide so des weiteren die Annahme eines Lautübergangs

di- = /-, der auf iranischem Gebiet ohne Parallele ist und

seine Aufstellung- vielleicht doch nur der P^rinnerung an das

arm. ntej 'Mitte', das mi. ajja 'heute' usw. zu verdanken hat.

Die Schwierigkeiten, die Hübschmanns Etymologie des

np. Ja)i von seifen des kurd. und im Dialekt von Slwand ge-

bräuchlichen gän, sowie von seifen des syr. Lehnworts gyä-

naraspar (sva. np. Janavsipär\ s. Nöldeke WZKM. 11, 187)

erwachsen, verkenne ich nicht. Allein der Versuch, eine g-e-

meinsanie Grundform für np.J««, kurd. ^«» und das aus dem

syr. Lehnwort zu erschliessende mp. '"^gyän zu ermitteln, muss

ja \on vornherein für aussichtslos gelten, wenn man alle di-ei

Wortformen als rein lautliche Entwicklungen daraus herleiten

Avill. Ich glaube, man darf bei mp. yän (aus iran. ^diäna-)

als g:emeinsamer Grundform stehen bleiben, sofern man es

zulässt, sowohl in gän als in ^gyan den Einfluss eines später

untergegangenen Worts für 'Leben' zu erkennen, das mit g
anlautete, wie das Aw\ AVort* dafür: gaya-. So würde *gyän

als Beweisstück gegen Hübschmanns Reg-el: iran. di- = mp.

/- zu verwerten sein.

Dass ein iran. ^ahiäbära- oder ''adiähära- die Bedeutung

'Helfer' gewinnen konnte, wird man, denk ich, zugeben; vgl,

jAw. hab'ista- 'der am besten hegt, pflegt, beisteht' fGegen-

satz von nijayiiista-, Yt. 12. 7), g"Aw. aibl.hairiifa- 'der zu-

träglichste, am meisten frommende' Y. 51. 1 ^). Ebenso halte

1) Fr. Müllers Ansatz eines iran. -^aiiiähara- (WZKM. 5, 67)

t'ülu-t nicht zum Ziel. Aus *aiji° wäre •^öv/^ hervorgegangen, vgl.

«p. jöi 'Kanal' : ai. yavyä- f. 'Fluss', uip. höy (höyak) = ai. tiavyä-,
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ich mich nach den oben gegebenen Ausführungen für berech-

tigt, daraus ein mp. ayäwär lierzuleiten, dessen 'Allegro'tbrni

im Päz. aijärj im Np. yär ergeben hat. Die np. ^Lento'form

eines mp. *cn/äwar müsste '-^yävar hinten. Ich stimme mit

Fr. Müller WZKM. b, 66 und Hübschmann Pers. Stud. 158

in der i\.nnahme überein, dass das wirklich bezeugte i/ärar

mit dem gleichbedeutenden ycir in der angegebenen Weise zu

vereinigen und nicht mit Hörn Np. Et. 251, GlrPh. I b, 55

aus yärvar herzuleiten ist. Hörn ist gezwungen, einen sonst

nicht nachweislichen Ausfall des r zu postulieren. Auch von

einem dissimilatorischen Ausfall des r kann nicht die Rede

sein. Ist ja doch die Lautfolge -rv-r ganz geläufig, vgl. harvar,

barvär, sarvar usw. Ich halte dafür, dass das im Sn. 1, 126,

V. 1117 bezeugte yorvar ^Helfer' i) durch Verschweissung von

ydr, der Allegro- und yavar, der Lentoform entstanden ist

— ähnlich etwa wie das »Scheffelsche Verlurst — , wobei das

Suffix var unterstützend mitgewirkt hat.

So kommen wir schliesslich zur Frage: was steckt in

dem nyi. yär, yäL-ar? Ar. '^ah/ii oder *adhi? Sie wird meines

Erachtens entschieden durch das mandäische Lehnwort ady-

clurä ^Helfer', auf das Nöldeke Mand. Gramm. 418 No. auf-

merksam gemacht hat; s. auch Hübschmann Pers. Stud. 106

No. Nach Nöldekes gütiger Mitteilung vom 28. 10. 00 steht

der Annahme "nichts im Wege, dass auch bei der Aussprache

adjäurä ein pers. "'adjäwar oder *adijätcar zu Grunde liegt;

die kleinen Veränderungen waren iai aramäischen Munde not-

wendig". Die Herleitung des LW. aus einem mp. ^adyäwar

würde uns zwingen, die Entlehnung in eine ausserordentlich

frühe Zeit zu verlegen, da d vor y noch unversehrt war. Ob
das angängig ist, entzieht sich meinem Urteil. Es ist aber

jAw. haoya-. Mit np. kai 'König-', Plur. kayän g-egenüber jAw. kava,

kaoyqm (Gen. Plur.) luvt es jedenfalls eine besondere Bewandtnis.

Hübschmanns Erklärung in Pers. Stud. 169 — auch bei Hörn GIrPh.

1 b, 38 — scheint mir fraglich. Zum np. xäya bei Hörn a. a. O. 24

s. Hübschmann IFAnz. 11, 20 (wo zu Ende Grdr.^ 1, 183 zu lesen

ist). — Ganz falsch ist Geldners Meinung-, KZ. 30, 401, von einem

*aiclyü-däta- auf mp. ayyär (so!) kommen zu können; vgl. KL. 1,

16, GIrPh. 1 b, 192.

1) Es reimt hier auf hunar; kommt es noch sonstwo vor?

Wohl nicht. So würde auch das Versbedürfnis ganz erlieblich ins

Gewicht fallen.
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oboiisdyut orlanltt, '^uid'ulirar'' oder '^adi{y)awar'' aufzustellen.

Der Wechsel zwischen // und / iiy) am Ende zweisilbiger Prä-

positionen vor Vokalen ist ja ganz gewrjhnlich — vgl. z. B.

jAw. pd'irLaojastarö V. 4. 10 IMiZ. und np. j;^)'ö^ (ans "^partj\

IFAnz. 10, 28); Sievers Festgruss Roth 203, ferner GIrPh. 1,

181 (12i und unten —
, und dass nip. W(>rter mit d ans iran.

d vor dem, dass (/ in ij überging, ins Semitische aufgenom-

inen worden sind, steht ja vollkommen fest; vgl. Hörn GIrPh.

1 b. 44.

'

Hübschmann Pers. Stud. Ü, IFAnz. 23 scheint allerdings

die Existenz einer dem ai. ädhi entsprechenden Präposition

(usw.) fürs Iranische überhaupt in Abrede stellen zu wollen.

Aber der Satz "adJii das weder im Zd. noch im Ap. vor-

kommt" ist doch nicht zutrelfend. Freilich, mit dem bei Dar-

mesteter ZA. 3, 109 als letztem Wort von N. 46 gegebenen

adl ist es nichts^), aber das ap. aMfrastadiy Bh. 4. 14 ent-

hält doch sicher das ar. *adM als Postposition-, vgl. Bthl.

Handb. 89, GIrPh. 1, 227, IF. 9, 257. Und auch in gAw.
aldyiik Y. 40. 3, aidyünmn Y. 39. 2 (zitiert Yt. 13. 154, wo
aiöyunam) erkenne ich das selbe ar. ^adhi. Ich nehme das

Adjektiv im Auschluss an die Pü. zu Y. 39. 2: ayäwär in

der Bedeutung 'helfend' und zwar 1) 'nützlieh' von Tieren:

pasuhanamcä . . daitikanqmccl aidyünam . . urunö '"die See-

len der zahmen und der nützlichen wilden Tiere", 2) 'brauch-

bar, tüchtig' mit Dat. 'zu-' : däidl . . aklyüs vclstrymg dara-

gäi . . haxmaine "mach . ., dass die Bauern tüchtig werden

zu dauernder . . . Genossenschaft". S. mein AirWb. Als

Stamm setze ich aidy-ii- an; ü- gehört zu avcmlie, ai. dvati

usw. (s. oben S. 103): vgl. zur Bildung ai. adhibhü-, adhibhu-

Adj. zu hhdvati usw., sowie ütdye.

Was Hübschmann IFAnz. 10, 23 über die Gestaltung aus-

führt, die ein ap. *adiy im Mp. lautgesetzlich erfahren musste,

ist richtig. Ir. *rtc^'i kann nicht zu mp. e werden. Und doch

1) Das Wort, Bomb. Ausg. 91 b, 3 ist überhaupt kein awesti-

sches, sondern ein mp. Wort, nätnlich eci 'auch das'. [Es heisst

:

bahr i apän apäc hüisn . . ka göicet e hac asaya dadümi (usw.;

Y. 66. 1) fäk tava ahuräne ahurahe (usw., Y. 68. 1); ast ke tava

ahuräne (Y. 66. 1 am Ende, FrW. 7. 1) eci göwet. D. 1.: ".
. indem

man das Stück Y. 66. 1 bis 68. 1 aufsagt. Einige fügen auch noch
die Formel tava ahuräne usw. liinzu".] Vgl.Pü./.uV.5.3G, Y./i.lSu.ö.
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glaube ich, es können ap. *adiy und nip. e etymologisch /u-

sammengebören, und zwar auf engste. Sie können sieb näiu-

licb zu einander verhalten wie gricch. -rrpoTi und irpoc in rrpo-

Ti0r|cuu und TrpocBi'icuj; s. Brugmaun GrGr. ^ 142. Aus der

alten antevokalischen Satzforni *proti entstand lautgesetzliob

urgriecb. *TTpoTC und weiter im Jon. (usw.) *TTpocc (s. Brug-

mann a. a. 0. 101); wurde dieses wieder in antekonsouan-

tische Stellung überführt, so ergab sich endlich -rrpoc. Ganz

entsprechend entstand aus den beiden antevokalischen Satz-

formeu ar. *abhi und ^adhi im Mp. frühzeitig ^'ay, das wieder

in antekonsonantische Stellung übertragen zu e werden musste.

Sonach können zwischen rap. estat-an und ai, *adhisfhät-um

{adhistlf) genau die nämlichen Beziehungen bestehen wie zwi-

schen griech. rrpocOric-eTe und ai. prdtidhas-atha, und ferner,

es kann sich mp. eröc-initmi (Mx. 55. 5, GAb. 1. 15) zu mp.

awyöc-inltan, np. afröz-ad, sowie zu jA\\'. aiwi.raoc-aijänte

und zu ai. ahhiroc-ayati durchaus ebenso stellen wie griech.

TTpOCGllCUU zu TTpOTlBriCUJ.

Ich kehre also zu Haug-Nöldekes Vorschlag (s. des letzteren

Mand. Gramm. 418 No.) zurück, das öfter vorkonmiende, ad

geschriebene Präfix mit ai. ädlü in Zusammenhang zu bringen,

nur dass ich es nicht ad, sondern e lese, und dass ich dieses

e ausser mit ädhi auch mit ahhi verknüpfe. S. noch Hörn

GIrPh. Ib, 158.

Auf die diakritischen Zeichen der Handschriften ist kein

Verlass. Der Kopenhagener Kodex des Mx. hat zu 55. 5 bei

Andreas 58. 10 das Zeichen für d. Aber die Päzandlesung

ist airöz° m Awesta-, eröz° in neupersischer Schrift. Zu GAb.

entsprechend drvaz° und eröz°. In Jamaspjis Glossary (746 f.)

ist das Wort nicht verzeichnet.

Ein weitres Wort, in dem ich ein gleiches e erkenne,

ist das mp. Verbum erixtcm, erecinitan mit dem dazu gehö-

rigen Nomen ering.

SBE. 18, 376 führt West ein mp. Wort ral^htö auf, das

er mit 'weakened' ("when the wind is weakened and paraly-

sed by me") übersetzt. Ich lese vielmehr rixt und sehe darin

das genaue Gegenstück des ai. riktä-, PPfP. zu rindMi, und

des jAw. irixta- in hui?'ixtdm. Eine dialektische Nebenform

dazu ist in riftak, riftakih^) enthalten, womit das Aw. Sub-

1) So, Hft°, ist überall (Y. 52. 7, 44. 2, V. 2. 40) zu lesen; vgl.
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stantiv 'ir'i.vta- ii. 'Vergehen (e'KXeivpic — deUcfinin' übcrsct/t

wird: vgl. iij). gtiref'tan neben (/urextan, \\\). Ju.ft gegcnnher

nip. i/K.vf und A\v. jivxta- w. a. m., bei Hörn OlrPli. 1 b, 79^).

in der Zusanmiensetzung- mit e iindet sicdi riii auch

plane gesehrieben; ad r at n wechselt mit adrdatn; vgl. in

Mills Oäthfis die Pü. zu Y. 31. 3, 1^,47. 6, 51. 9, ferner Dk.

8. 2»). 61 (^s. unten), Sg. 3. 26 und Sg.-Vocabulary 242 a, so-

wie ArtäVlräf-Ausgabe 145, Zeile 2 (wo sogar ein d= i-Zcichen

VAX viel gesetzt ist). An allen angeführten GäOäst eilen steht

huxt u erivt als Erläuterung von patkäfdanln, womit ränöi-

hijä, rqnaijä übersetzt wird, d. i. 'gerettet und preisgegeben,

erlöst und verloren': Sü. liat mddham amddhamca^). An der

Darabs Pahlavi-Vend. 27, No. 3. Mills Gäthäs bietet einmal rlstak (?),

einmal raspafak; a. S. 477.

1) Ich benütze die Gelegenheit zur Besprechung- eines Worts,

das bisher gänzlich missverstanden worden ist. Y. 30. 3 steht: at

tn mainyü paouruye yü ydmä x'«afnü asrvät9m d. i. "und die beiden

Geister zu Anfang-, die sich durch Traumg-esicht als ein Zwillings-

paar offenbarten". Das wird ül)ersetzt: etön an i har 2 menük
[ohrmazd ii züräk] esän f^^atum an i dn m ad x^at srüt. Das Wort,

das yTmiä übersetzt, hat alle mög-lichen Lesungen und, wie y^mä
selber, Deutunge?) erfahren. Vgl. z. B. Geldner KZ. 28, 190; 405,

BB. 12, 96, Th. Baunack Stud. 1, 408, Mills Gäthäs 40, 437, Darme-

steter ZA. 2, 221. g'Aw. ydmä ist gleich ai. yamä ND., das mp. Wort
aber ist yumäk zu lesen, d. i. eine Ableitimg- aus *yum g-leich ai.

yugmä- 1) Adj. 'paarig-', 2) n. 'Paar, Zwillingspaar'; zum Ausfall des

ar. y vor m s. Hörn GIrPh. 1 b, 60 (6 a). Zu Y. 10. 12, wo yumäk
ebenfalls vorkommt und zAvar als Übersetzung von irlradard, Per-

fektform des Verbums räß- 'haften' (s. u.), hat die Sü. ganz ver-

ständig yiiktnfi. Zu Y. 30. 3 freilich hat man das W^ort falsch ge-

lesen und danach mit hhümandalam wiedergegeben.

Eine andre Ableitung- des selben *yum, steckt in hattiyumlh,

womit ham.iri.sta (Lok. Sing., zum Verbum räi%, s. o.) übersetzt

wird; kes hamyuTiilh i ösän urvar ke guft ku .. heisst: "denen Ge-

paartheit (= Verbindung. Mischung) mit den Pflanzen ist, die .
.".

Endlich: ein adverbiell gebrauchtes yumev (geschrieben yiini 1)

'junctim' findet sich Sg. 4. 101, 14. 38, 39, 76. Päz. hat ganz richtig

jiime, und ebenso richtig ist die Sü.: samaväye{4.\0\). .'iaha. Geld-

ner BB. 12, 96 hat sich durch West SBE. "24, 138; 228 irrführen lassen.

Zur Bildung des Adverbs s. np. bare, gähe bei Hörn GIrPh. Ib, 163.

2) Geldners Deutung- von räna- in BB. 14, 15, der .sich Jack-

son A hymn 25 angeschlossen hat, ist ebenso falsch wie die die von

Haug, der Roth und ich gefolgt sind; vgl. Justi Preuss. Jahrb. 88,

239 und mein AirWb.
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zitievten Sg-.-Stelle bildet erixt ebenfalls den Gegensatz zu

huxt (West SBE. 24, 126 übersetzt: ^ . is preserved . . is rui-

ned'), ebenso an der in der ArtäViräf-Ausgabe abgedruckten

Stelle des Dk. Die Bedeutung von erixtan ist 'im Stich las-

sen, preisgeben, dem Untergang, Verderben aussetzen'. Das

passt auch Sg. 11. 256 (hakar pa vlnäskärlh las erec'inltan

scicet öi erecinltan sacäktar ke . .), wo West wieder 'to ruin'

hat, sowie GAb. 9. 2, 4, wo Barthelemy 'confondre, convain-

cre' bietet, und auch für das einfache rixt in SBE. 18, 376

kommt man damit aus, das West mit ^veakened' übersetzt

hat (s. 0.). S. noch unten zu F. 9. Über erixtdkih Dk. 8

20. 61, von West SBE. 37, 62 mit '"incriminatiou' übersetzt,

möchte ich mich, bei meiner Unkenntnis des Originaltextes,

nicht äussern. — Die gleiche Bedeutung hat das Aw. raelc-

sowohl allein als mit paifi; vgl. Yt. 10. 41, Y. 6ö. 7 und Yt.

14. 47, P. 1) 40, ferner die nominalen Zusanmiensetzungen mit

iriJc- Yt. 10. 75, sowie airiricinqm Y. 65. 7. Die Annahme
von zwei verschiedenen Verl)albasen rael'-, wie sie Hübseh-

mann SBayrAW. 1872, 700 vorgeschlagen hat, ist nicht nr)tig

und nicht richtig.

Die Zusanmiengehörigkeit des im Päz. drang gelesenen

mp. Worts adrnd- mit dem besprochenen erixt scheint mir

ganz unzweifelhaft. Ich lese es daher ering, das sich nach

seiner Bildung dem ai. äyiinga- des SBr. vergleicht. In den

Übersetzungen zum Awesta gibt es <}rr>yant- wieder. Es kommt
aber auch sonst nicht selten vor, vgl. z. B. 8g. 11. 103, 13.

3, 14. 1, 51, lö. 3. Sü. hat für eri7ig entweder das selbe Wort

wie für erixt, nämlich a-suddhah, oder ein Wort von ähnlicher

Bedeutung. Nur an einer Stelle dient ering als Übersetzung

für ein andres aw. Wort als drdyant-. In F. 9 steht: urvae-

dq.s- : ering; urudidieiti : erixt. Die beiden aw. Wörter sind

jedenfalls Formen aus dem selben Verbale ; es ist also an zwei-

ter Stelle urviöyeiti zu lesen, urcaed- mag etwa 'stürzen'

besagen und mit ai. vlmäti, jAw. urrinyaintis Yt. 13. 33 (so

zu lesen, s. die Var.)^) zusammengehören, urvaedqs wird

1) Pursisnlhä; s. Geldner GIrPh. 2, 9.

2) Ganz merkwürdig- ist die Lesung* aragdin zu Aog. 28.

3) urvinya- : ai. dinä- = griech. KXivvo/e- : lat. cllnä-. Geld-

ner hat die viel besser bezeugte Lesart, die zugleich die lectio diffi-

cilior ist, doch wohl nur desshalb nicht aufgenommen, weil sie ihm

Indogermanische Forschungen XII i u. 2. g
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'stürzend = /n (IiiukK' licliteiur, urvidyeUi wird 'er stiir/.t =
er gellt zu (irunde' bedeuten. Damit lassen sicli die Cbei-

setznn,:;en g-ar wohl in Einklang- bringen.

Wie ieli nun das np. yär beurteile, so auch das np. yäd

'Erinnerung-, Gedächtnis'. Das Päz. hat dafür ayat, aber im

Mp. lesen wir ayaicäf. Dass es ein jAw. yäta- 'Gedächtnis'

nicht g-il)t, und dass darum das mp. yät, womit zu V. i9. 29

eben jenes angebliche jAw. yäta- 'Gedächtnis' übersetzt wird,

mit dem np. yäd nicht zusanunengeworfen werden darf, habe

ich schon früher ausgesprochen; s. oben S. 1»)4 No. 2. Die ar.

Grundform von np. yäd ist mit *ahhiähhätib- oder '^ädliiäbhätis

anzusetzen, d. i. 'Aufleuchten, Zumvorscheinkommen', zum ai.

V. hhäti. Die Verknüpfung dieser Grundbedeutung mit 'Erinne-

rung, Gedächtnis' halte ich nicht für schwierig.

Das mit ad geschriebene mp. Wort, womit öfter das Aw.

ä wiedergegeben wird — s. unten S. 137 zu Y. 8. 4 — , lese

ich äk, das wie fräk — s. oben S. 99 *) — zu erklären ist.

94. Nirangastän 10.

Wer sich den l)ei Darmesteter ZA. 3, 85, in der Bom-

bayer Ausgabe Blatt 13a, b und I4a abgedruckten Abschnitt

des Nirangastän oberflächlich ansieht, der wird Darmesteter

ohne weitres Recht geben, dass er auf eine Übersetzung ver-

zichtet hat. Die Überlieferung ist in der That greulich. In

der Bombayer Ausgabe hat der awestische Text folgenden

Wortlaut

:

grammatisch anstössig- erschien. Derg-leicheu kommt noch öfter vor,

vg-l. GlrPh. 1, § .320 zu jihät Ny. 1. 1, IF. 7, 226 zu psrdsaete. Zu
Y. 11. 3 ist die schöne 3 Plur. Med. zänaite 'nascuntur' — so Mf 2,

K 5 u. a. : wie hat Pt 4? — in zänäite 'verbessert'. Mein AirWb.
wird g"enug" weitre Beispiele bringen.

Im Lauf der Jahre, während deren ich mich bei der Ausar-

beitung meines AirWb. eingehender als vielleicht irgend ein an-

derer Gelehrter mit der Neuausgabe des Awesta beschäftigt habe,

ist mein Urteil über den Wei't der Leistung nicht unerheblich un-

günstiger geworden. Dass, wie es allen Anschein hat, die Neuaus-

gabe trotz aller Versprechungen bestimmt ist, unvollendet zu blei-

ben, halte ich für eine schwere Schädigung der Awestaphilologie,

die mit den Bemerkungen zu Anfang der Prolegomena nicht ent-

schuldii^t werden kann.
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öat hva tarn aha aeßrapaitlm

2 yetdJie nisritdm frära

ähianistritim

4 yezi äat he nöit aiysrltim frära

nöit aini sritim ästryeite

« yadra ap^rdyühö

nöit M anisrib-

8 ada aiiüyatdhdm yaßra ratus ßwayaidJidm ya&ra apdvd-

näyükö

aJis aidsrifim staryeiti

10 aöa yat vä ya&ra dwayaidham vä diDayaidhdtn vä

Als Varianten der Talimiiras-Hanclschrift Averden ebd., Intro-

duetion 28 mir verzeichnet: Zeile 2, \Yort 1: yei'dhe. Der

letzte Buchstabe des zinkographierten Textes, der letzte auf

der Seite, ist nicht recht deutlich. — Zeile 3: ähi anastri-

tim. — Z. 5, W. 3: sritim. — Z. 5, W. 4: ästryenti. — Z. 8,

W. 5: ßwyatdhdm. — Z. 9, W. 1: ahe. Von Belang ist keine

derselben.

So scheusslich aber auch die Gestalt des Textes uns auf

den ersten Blick erscheinen rauss, mit Hilfe der Pahlavitiber-

setzung und der Parallelstellen lässt sich, glaub ich, doch er-

mitteln, nicht nur was er uns sagen will, sondern auch, wie

er ursprünglich, grammatisch richtig gelautet haben muss.

Zeile 1 : Statt hva tarn aha ist havatam nana herzu-

stellen. Es folgt dies aus der Pü. und dem Vergleich mit

N. 13, Blatt 22 a, Zeile 8, worauf schon Darniesteter verwie-

sen hat. Hier lesen wir (Bl. 21a, bif.):

1 yö heapdrdinnäi (lies : he apdrdndmnai) nöit visaitl

framrüiti — ^Jcö he pöurunqm (lies: he pour^) aedrapal-

tinqmca (streiche ca, s. Var.) afröxte (lies afraoxti) ästry-

eiti nananazdistö (lies nabän^, s. Var.) — 3 aat havata/m

nana yahml parsnti — 4 mspaesu paranti vispaesu afröti

(lies afraoxti) ästryeiti.

D. h. "Wenn man (einem Schüler), der Einwendungen

macht, Auskunft zu geben sich weigert^), wenn der Lehrer

viele sind, wer von ihnen versündigt sich dadurch dass ihm

kein Bescheid wird? Der ihm verwandtschaftlich am nächsten

1) Vg-1. zu dieser Bedeutung- unten S. 137 zu Y. 8. 4 und svl-

sdmnö P. 57.
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steht. Aber von nielircrcn cinaiKler gleicbstebendeu der, bei

dem er den Einwand erbebt. Jedesmal wenn Einwendung

erboben und kein Bcsebeid gegeben wird, versündigt er sieb."

Der Inbalt der Stelle scbeint mir durchaus klar, und

auch über den Wortlaut können meines Eraehtens keine we-

sentlichen Zweifel bestehen. apc)r,)mnäi wird in Pü. mit ö öi

i patlxürcf gegeben. In F. 4 c treffen wir pdramtiäi, das

mit pathlrdar übersetzt wird. Die Form gehört also sieber

/u den entsprechend mit patharltan wiedergegebeuen Verbal-

t'ornien p,y}\)ne, p,)i\mäne, pf)r<)näite^). In der überlieferten

Gestalt ist sie ein grammatisches Unding; am nächsten liegt

die Lesung apardndmnäi^ entsprechend zu F. 4 pdrdndmnäi.

Verderbt ist auch das zweimal vorkommende pardiiii. Wi&
Zusammenhang und Übersetzung — das erste Mal: an Ixe

patas pafl-dret, das zweite Mal: 79« harvispin pafJcär (s. Var.)

— gleiehmässig zeigen, gehört es mit pdr^mnai zusammen.

Man verlangt an erster Stelle eine 3. Sing. — vielleicht pa-

vdnte, vgl. Vr}i\mte, GIrPh. 1, 204, § 351 — , an zweiter den

Instr. Sing, eines Xom. act. — etwa pai^anti, mit dem Präsens-M

wie lat. junctim.

Die beiden Wörter, auf die es uns für die Stelle N. 10

ankommt, sind genau wie dort Iwa tarn aha übersetzt, näm-

lich aan n dn ap -|- hend (oder ömand). Jamaspji Gloss. 180

liest das havand-väzomand, was ^relating to a proper Bäj,

keeping silence' besagen soll. Jedenfalls steckt luivand als

Übersetzung von haratam darin; der Rest ist undeutlich; s.

unten S. 117 No. 2. Die Bedeutung von harant- ist 'gleich-

gross, -viel, -wertig', im Plur. ^einander gleichstehend'; vgl. V.

8. 31, 32, 15. 142), 7. 47, 49, Y. 10. 13, wo es wie N. 10

und 13 mit Jiävand übersetzt wird. Die Stelle ijaßa liavat

caedat N. 68, wofür die Pü. Txü etön äJiCls; hat bietet, ist

anscheinend verderbt.

Das Wort nana kommt noch Y. 48. 4 vor:

1) Dazu g-ehört doch wohl auch als ISIOI. pdrdnäi in F. 10.

Pü. will allerdings patkär 'Kampf.

2) Wo zu lesen: havanti (.so!, Jp 1, Mf2) aetahe syaoünahe

vdvdzyqn näca kainica hanaca 'tantadem ejus facinoris faciunt et

vir et puella et anus', d. i. 'einen g-leichgrossen Schuldanteil an der

That haben . .'. havanti ist APn., gebildet wie etävanü usw. in den

Brähmaiias: s. Whitiiev Gr."- § 454 c.
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yd dät manö vahyö mazdä a^iyascä . .

.

dwahmi xratä apsnidm nanä anhat

Dass es hiei* mit dem ai. Adverb ncina zusammengehöre, habe

ich schon BB. 8, 213 ausgesprochen. Aber was die Strophe

besagen will, hat erst Geldner KZ. 30, 525, 530 erkannt*).

Sie handelt von den 'Gemischten', den Hamwtakän, bei denen

«ich Gut und Böse die Wege halten und denen darum am
Ende der Dinge weder der vaMstö aidhus noch der aciMö

atdhus zu Teil werden kann; sie kommen vielmehr an einen

dritten Ort für sich: "wer sein Denken (jetzt) besser macht

und (jetzt) schlechter . ., der wird nach deinem Ratschluss

zuletzt abgesondert sein".

Ich setze für Aw. nanä Adv. zwei leicht zwei mit einan-

der vermittelbare Bedeutungen an: 1) "an einem besonderen Ort,

abgesondert'; so Y. 48. 4. 2) %an mehreren verschiedenen

Orten', bei attributivem Gebrauch sva. 'verschiedene, mehrere'^).

So N. IS und an unsrer Stelle, wo also zu übersetzen ist

:

"aber von mehreren einander gleichstehenden den Lehrer",

Pü. : ka'-"') hävand yut'^) liend an Jce elirpat. Was soll damit

gesagt sein"?

Der heiriischen Übersetzung ist eine grössere Erläuterung

beigefügt: sö.säns hac en yäö paötälcinet hu pa sardärih i

pus u duxt i cakarlhd pif i caJcarlha saeäktar, d. i. "Sösäns

hat aus dieser Stelle die Erklärung gefolgert, dass für den

Schutz der Kinder der C'a/varfraueu der Vater der (einzelnen)

(7«Ä;rtrfrauen am meisten geeignet sei." AVegen der Bedeutung

von cahar s. SBE. 5, 143. Wie er darauf gekommen ist, ver-

mag ich dem Text nicht anzusehen.

Das scheint mir ganz zweifellos: Darmesteter hat die

Seheidelinie zwischen § 9 und 10 des Nir. verfehlt. Das in

1) Die neueste Übersetzung- der Strophe bei Gray Annais

N. Y. Acad, Sei. 12, 557 ist nicht glücklich. Wie soll asyascä 'and

niore righteous' bedeuten können? Hier hat schon der Pü. das

Eichtige gewusst.

2) Vgl. ai. aneka- für nänä bei ind. Lexikographen. — Nach
dieser Bestimmung von nana liegt es nahe zu vermuten, es sei zu

N. 10 und 13 die Übersetzung aan n dn ap für havatqm nana aus
aan n d + dn dt verderbt, d. i. hävand yut (= np. jud., gewöhnlich

Judä, in Sü. prthak oder vibhinnah).

3) Hds. mn n = ke\ die Verwechslung ist sehr häufig.

4) So nach der Vermutung in No. 2.
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Kedc stelu'iulo Stück g-cliört nocli zu i? 9. Darauf weist mit

voller Bestiinintheit die Aufeiiian(lerfoli;e von nahänazdUtrnn

und tlat havafqni nana, die el)eii.so wie in § l'.\ zusanniien

genommen werden müssen.

leh kann nielit undiin zur BegTündung meiner Behaup-

tung auch auf § 9 einzugehen. Hier lautet der überlieferte

Text (Bl. IIa, Z. 9 ff.):

1 aaf yat he aoxte aem yeibhe apdrdnäyülw — 2 haca-

idiüia tiiekana (lies: me ana) apardtiätjüTca — '^ yada vasi

aßa ha.r.saete (lies: hcl xmyete) — ^vana (lies ana) pas-

caita (lies °caefa) uzdaiduhucit (lies °daibhtt°) pa&a liax-

foif — ^ cavaf and (lies: ana), dhölstdm ayandm paraid-

hacüifi — ^ yä frayarftna (lies: °ne) vä nzayeirme vä avqn

(lies: ayaji) aiwyastü ardhat — "^ yö aetahmät (lies haoyä

aetahmclt) paraidhacäiti — 8 nahänazdUtdm he para (lies

pära) pascaita (lies: °caeta) raesca adwadclityasca (lies:

raesaheca adiüadaityäsca) asträinti (lies: astäraiti).

D. h. "Wenn aber der, des der Knabe ist, zu ihm sagtr

"Geh mit ihm, mein Knabe, wenn du willst', so darf er dann

auch auf einem ausser Land führenden Weg mit ihm gehen. —
Wie gross ist der Weg, den er im Höchstfall mit ihm fort-

gehen soll"? — Dass seine Zurüeklegung im Lauf eines Vor-

oder Nachmittags stattfinden kann. Wenn er darüber hinaus

(mit ihm) geht, so macht er seinen nächsten Verwanten mit

der Schuld des Raeki und der Adicadätay sündig."

Und nun sehliesst sich sofort an: "aber von mehreren

einander gleichstehenden den, der sein Lehrer ist".

Ich meine, das genügt, um meine Behauptung über die

Zugehörigkeit des ersten Absatzes von N. 10 bei Darmesteter

zu erweisen. Meine Herstellung und Übersetzung von § 9

bedarf allerdings wohl einiger erläuternder Worte.

(Zu N. .9.) Der Fall liegt so: Ein Priester (Ratav), der

auswärts priesterliehe Verrichtungen zu vollziehen vorhat,

braucht dazu einen Knal)en als Ministi-anten und wendet

sieh desshalb an einen, yeibhe apcn'rmäyillö, d. i. an einen

Vater, ihm seinen Sohn, oder an einen Lehrer, ihm seinen

Schüler, oder an einen Vormund, ihm sein Mündel mitzu-

geben. Wenn der Knabe selber l)ereit ist mitzugehen, kön-

nen die genannten Personen ihre Einwilligung dazu erteilen,

aber nur für eine Reise, die nicht mehr als einen halben
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Tag- iu Anspriicli nimmt-, andernfalls belasten sie sich mit

einer bestimmten Schuld (und natürlich auch mit der dafür

festgesetzten Strafe).

Im einzelnen bemerke ich noch Folgendes:

Die Herstellung- von ana im 2., 4. und 5. Absatz für

hana, vana und ancl ist durch den Zusammenhang geboten

und auch durch Pü. angezeigt.

Zur Korrektur {adci) ha xmyete in 3 verweise ich auf

Pü.: {etön) pätixsüh e "(so) bist du ermächtigt". Die Person

stimmt nicht, man verlangte die dritte. Statt an mn ad wird

an mn at zu lesen sein, d. i. hat ^sit'.

haxtöit (4): statt des ablativischen Infinitivs erwartete

man eher den genetivischen. S. aber P. 23: ''naeöa pas-

caeta Viö na ahmat Tiaca gätao^ isaeta frasütöit nöit apa-

sütöit d^rayam cina gämano/m.

Abs. 5 ist wörtlich: '"Einen wie grossen iGIrPh. l, §268.

17; Var. evat) als den grössten Weg soll er in seiner Be-

gleitung fortgehen?' Zu dhöista- vgl. Bthl. IF. 11, 137.

Pü. hat ipa) hälist, das vorn mit n (v) statt b geschrieben

ist, vgl. AVGloss. 228 unten, Justi Bd., Var. zu S. 21, Z. 1,

W. 10 und SBE. 37, 96 (21).

Die Korrektur von avaji, Alis. 6 in ayaji liegt ja nahe

genug, kann jedoch nicht als sicher bezeichnet werden. Pü.

hat nämlich nicht das Wort für Tag, sondern an k d, womit

ich nichts anzufangen weiss.

aüvi/ä-stis ist Nom. act. zum idg. Verbale sa^'d- (in griech.

öböc, ksl. chodifi); dazu gehören auch Aw. äsnaoifi, nazdüta-

und asna-, äsna- ('nahe'}; s. hierüber mein AirWb. und oben

S. 119.

Abs. 7 : Die Einfügung eines Worts für 'mehr' ist durch

den Zusammenhang geboten, der Wortlaut wird durch N. 4

(Bombayer Ausg., Introd. 21, Z. 1) bestimmt. Hier steht:

yö baöyö aetahmäf paraiti mit der Übersetzung: Ina db na

liac an ape 7'awet und der Erläuterung: {ku) ras patman

ves. Genau entsprechend findet sich hier : Aa db n a hac

an ape apäkinet, und es wird hinzugefügt, ein Erklärer

verstehe ves as ape nitan^), ein andrer yuttar as ape nltan'^)

1) Mit dem Ideogramm für kasitan (dz r n'' statt dz dr n°) ge-
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lioloniac,

darunter. Es ist klar, der Verfertiger der Pü. lial \uv ae-

tahindt in N. 9 das näniliciie Wort gehabt wie zu \. 4. In

der überlieferten Übersetzung crselieint an l)eiden Stellen

das Ideogrannu für mart. Darniesteter ZA. 3, 81 No. 2U

erklärt daher einfach genug: "haoijd est corrompu : le peli-

levi suppose nä" und Darab, als dessen allzeit gelehriger

Schüler will Introd. 19, No. 1 der Bonibayer Ausgabe kurz

entschlossen 'ac. to Pahl." nuruyö dafür eingesetzt wissen.

Durchaus mit Unrecht. Schon Caland hat baoijö im Wesent-

lichen richtig bestimmt, KZ. 33, 466. Es ist ein ganz gutes

Wort und ganz das Wort, das wir brauchen, ASn. als Adv.,

zum ai. bliiiviyasd IS. in der Bedeutung '"mehr'. Ich möchte

annehmen, es habe im Original der Pü. b n a statt db n a

gestanden, d.i. ape\ «^^t^ /;r/c «w könnte wohl die Bedeutung

'darüber hinaus, noch mehr, weiter' gehabt haben. Die

Änderung ist bei dem in N. so häutigem Satzanfang cand

mart, cigöu mart, la 2 niart usw., s. X. 17 tif". wohl be-

greiflich.

Der 8. Absatz ist von allen in der Überlieferung am
schlechtesten gefahren, und es ist eine einigermassen sichere

Rekonstruktion um so weniger möglich, als uns auch die

Pü. dafür nicht rechtes au die Hand gibt. Sie übersetzt:

e nahänazdist (s. Var.) pas öl pa res ap p dät ästrinend

mit der Erläuterung; Ixus hacas ape e girend. para lässt

sie aus und für adwadaityasca gibt sie statt der gewünsch-

ten Übersetzung nur eine Transskription ; statt ap p dat ist

at p dat zu lesen, t p aber umschreibt ebenso Öw wie Ow
(z. B. in r p dt p du = rapWwin, N. 49 u. ö.).

Der genaue Sinn der Stelle scheint schon frühzeitig be-

stritten gewesen zu sein, denn es werden uns im P^olgenden

die von einander abweichenden Ansichten gleich dreier

Awestagelehrter mitgeteilt, von Aparak, Rösn und Vehdöst.

Dabei erfahren wir, dass man adwad° als adcUihä sardärlli

auffasste, womit zu V. 15. 16, 22, 40 adäityö.a}3]ia)\>i)ni-

wiedergegeben wird.

Das selbe Wort, das in Pü. an unsrer Stelle für aSw°

schrieben, vgl. West Sg-. 253, 260. Die Verwechslung- ist sehr liäulig-,

sie findet sich auch in beiden Ausgaben des PPGloss., Kap. 20 (S. 16'.

8 und 79. 11).
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stellt, finde ich noch fünfmal, nämlich Dk. 8. 17. 6, 20. 97

(SEE. 37, 40; 67), N. 15 uS. 24a, Z. 8) und F. 25 b^ (bei

Reichelt WZKiM. 14, 209 Z. 1 und 6); s. Darmesteter ZA.

2, 84 f. No., 89 No.

In dem leider rettungslos verderbten Stück N. 15 stehen

als vierter Absatz die Worte: aidiüia väca tmdrö.pidwä ah-

mät paiti aöicä. Die Pü. dazu lautet: adävas hend apar

(s. Var.) tar (so statt t It a) pihn i pa harn apar Icus ad-

wadäf (gesehr. at p dat) tar (so statt t rt a) patistän büt

estet, d. i. ''oder ihm sind . . mangelhafte Nahrung-, welche

. ., d. b. ibm ist ÄSwadät mangelhafter Obernschaft ge-

worden". Statt tam-ö.jf ist sicher nach Y. 13. 20, 24 ta-

rö.p° zu lesen^); in der Pü. dazu ist das Ideogramm für se

'drei' statt tar (= lünah in Sü.) geschrieben, ein Fehler

der sich bald drauf wiederholt. Von Wichtigkeit ist der

Scbluss der Pü., aus dem hervorgeht, dass Aöwadät mit

scblechter '"Pfl/'schaft, d. h. mit Pflichtversäumnis seitens

des oder der rechtmässigen Vorgesetzten, Pflegebeauftragten

in Zusammenhang steht.

In der ei'stzitierten F.-Stelle wird Adicadclt (hier ge-

schrieben at p t dat; so definiert: an batest la x^'arisn u

x^älisn ke md u tisn patas apäc däret, d. i. '^Ä. besteht

darin, dass man dem, der Hunger und Durst hat, Speise und

Trank vorenthält". Aus der zweiten Stelle des F., wo das

AVort richtig wie zu N. 15 geschrieben ist, vermag ich nichts

herauszulesen.

Über die beiden Stellen des Dk. mit unserm Wort weiss

ich mangels genauerer Angaben seitens des Übersetzers nicht

viel zu sagen. In Dk. 8. 17. 6 wird Adwadät — at p d at n

geschrieben — unter "the six modes of engaging in conflict"

aufgeführt, in 8. 20. 97 wird es als eine Todsünde bezeich-

net. West übersetzt "giving no food', liest atapdat und will

np. taha zum Vergleich heranziehen, was nicht angeht; np.

atab^ wäre np. dah°.

Als ersten Bestandteil enthält adwadätay- offenbar das

Wort adwan- 'Weg'. Dies zusammen mit der von der Tra-

dition gegebenen Andeutungen führt zu dem Schluss: adwa-

dätay- f., eig. 'das Setzen an den Weg' war in der Gerichts-

1) P. 56 wird soo-ar tätdhro statt taro o-eschrieben.
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spräche der Terin. teelm. tür 'Aussetzung', wdiunter sowohl

das Verbringen einer Person in liilHose Lage als auch deren

Verlassen in solcher /.u verstehen ist, vgl. StOlUdülv. § 221.

Daraus dass Hunger und Durst für gewöhnlich die ersten

Leiden sein werden, die eine in solcher Lage betindHche

Person /u erdulden hat, erklärt sich die Fassung von Ä.

in F.

Fnd wie aöwadätaij-, so ist auch das zu N. 9 damit

verbundene rae.sa- M. ein Rechtsausdruck, nämlich für fahr-

lässige Körperverletzung, im Gegensatz zu den vorsätzlichen:

arachis-^), x^'ara--) und frazühaodah- snada-^). pclrdm rae-

mheca aöwadäityäsca ist somit die "Schuld fahrlässiger Kör-

perverletzung und Aussetzung". Sie fällt auf den nächsten

Verwanten eines unmündigen Knaben als auf den, unter des

'Obhut' (StGB. a. a. 0.) der Knabe steht, sofern er es erlaubt

oder nicht verhindert, dass das Kind als Ministrant für län-

ger als einen halben Tag auf Reise mitgenommen wird. Sind

mehrere Personen dem Knaben gleichnah verwant, so trifft

die Schuld den unter ihnen, der des Knaben Aedrapatay,

d. i. priesterlicher Lehrmeister ist. Zu der Anschauung,

die sich hierin ausspricht, vergleiche man auch V. 15. 12,

wo gesagt wird: wenn ein iMädchen aus Scham vor den

Leuten ihre Leibesfurcht schädigt, so fällt Schuld und Strafe

auf ihre erwachsenen Familienangehörigen {ptdrdhyo)\ s. dazu

Sd. 63. 4 f. Der Vormund ist für das Thun des Mündels

verantwortlich.

Die ersten fünf Worte des S. 115 abgedruckten Textes

sind also sicher abzutrennen und zum Vorhergehenden zu ziehen.

Dagegen gehcirt der Rest eng zusammen.

Ein Wort, das sechsn)al (Z. 2—5, 7, 9) in verschieden-

artigen Verunstaltungen wiedeikehrt, ist nisritim, bz. anisri-

tim\ am deutlichsten in 5. Die ursprüngliche Lesung ist durch

die Übersetzungen ape apaspüvisnlh, bz. anapäc apaspäris-

1) Vorsätzliche Körperverletzung mittelst einer Waffe ohne
.sichtbare Folgen, nur mit Sclimerzgefühl verbunden.

2) Vorsätzliche Körperverletzung mittelst einer Waffe mit sicht-

baren P"'olgen; s. dazu IF. 10, (>; U, 142 sowie mein AirWb. unter

x<^ara- und ava-divarasa-.

8) Vorsätzliche Körperverlctzunii' mit tötiichem Ausgang; IF.

10, 6 No.
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mli, die jener der Verbalformen nisirinuyät V. 5. 62 usw. ent-

sprechen, völlig- sicher gestellt; nisritai/- f. ist 'Anvertrauen,

Überlassen', anisritay- f. 'Nichtanvertraiuing-, Weigerung an-

zuvertrauen'. Es gilt die Überlassung eines Knaben an einen

Priester zum Zweck priesterlicher Hilfsleistungen; s. oben

S. 118 zu N- .9. Das Wort erscheint auch noch im folgenden

Paragraphen, N. 11: nisritit (lies °ti) aetahe ästryeiti nöit

asriti (lies anisriti), womit auf die Frage: daevayasnahe vä

tanu.pdrdßalie vä apdranäyülxa parcmliacäiti "Soll man das

Kind eines D. oder eines T. (als Ministranten auf die Reise

mitnehmen?"^) (Antwort:) "Bei dessen Anvertrauung (d.i. wenn

mau es anvertraut bekommt und mitnimmt) wird man sündig^

nicht bei dessen Verweigerung".

Zweimal stossen wir auf das Wort frära^ das beide Male

mit fräc dahet wiedergegeben wird. Dabei ist erläuternd zu-

gefügt: 'ku{s) hrm zamän [ne) l'art ''d. h.: es ist (ihm) eine

bestimmte Zeit (nicht) gesetzt", frclra ist fra'\-ära, 3 SPfA.

Das altiranische Verbuni - ar- (zu griech. dpvu|uai, arm. arnum
gehörig) hat hat die beiden Bedeutungen des nhd. gewähren^

nämlich 1) 'zu Teil werden lassen' und 2) 'gewährleisten, zu-

sichern, zusagen'; erstere Y. 9. 3, 4, 52. 3, 56'. 3 (2. Stelle;"^),

ferner mit fra Sns. 11. 6 (SBE. 5, 338), Yt. IS. 46, 146 ; die

letztere Y. 33. 9, 34. 3, 50. 5, 56'. 3 (1. Stelle) 2); zu Y. 11.

4, wo das Verbum mit us und frä verbunden ist, übersetze

ich "es hat mir, dem Haotna, der Vater Ähura als Anteil

ausgesetzt und zugewiesen . .". Die zweite Bedeutung nehme

ich auch für unsre Stelle in Anspruch.

In Z. 8 und 10 findet sich dreimal dwayaidhdm, einmal

aiwycmhdm. Die Pü. hat der Reihe nach ablm, htm, him,

ablm, und sie ist nach dem Zusammenhang zweifellos im Recht.

Danach ist an erster und letzter Stelle adwycmJidm zu emen-

dieren. &waycmlia- n. 'Gefahr' ist eine Ableitung aus Dwayali-

n., das in ^wayatduhatam Yt. 13. 20 enthalten ist. Dazu

1) Wörtlich 'in Begleitung des Kindes weggehen', was selbst-

verständlich sva. ist als 'das Kind in seiner Begleitung wegführen'.

So auch N. 6, 7.

2) Wo zu übersetzen: "und des guten Looses, das uns als der

Gerechtigkeit zufallend verbürgt ist und zu Teil werden wird" {yä

nö äraeca dranavataeca asaidhäxs).
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i)wi/qni 10. -n. .'>T, /yici/qsfrmine.srd X. -. 'J'-) und allenl'alls

ßwm/eifi Vvt. JT.

Pü. und Zusammenhang zwingen uns al)er noch einen

'/weiten Sehhiss auf. Für yadra ajJdrMnayyüJxö in Z. hat

Pü.: hhi> anök Tiu rat alnm ku apurnäyak. Es ist khir, dass

im awestischen Text die mit htm clnök ku rat ahim ül)er-

setzten Worte ausgefallen sind, d. i. entsprechend der Pü. un<l

dem Wortlaut in Z. S: adra Oioayaidham yaßra ratus aOuxi-

yaidham.

Noch schlimmer hat der Verfertiger der Abschrift, auf

die sowohl H als T zurückführen, die folgende Textstelle ver-

stümmelt, wo er schrieb: nöit M (statt he) anisris (statt ani-

.sritim) .*. ästret kaci x'cihet. Der awestische Text und die

Übersetzung stimmen nicht zusammen, aber sie ergänzen sich

einander. Es kommt das daher, dass der Abschreiber von

anisrithii, wohinter in seiner Vorlage ästryeite .'. ne ö öi^)

pa anapäc apaspärisnlh gestanden haben muss, wie aus Z. 5

und Pü. dazu hervorgeht, gleich auf die Übersetzung des fol-

genden Worts, nämlich ästret übergesj)rungen ist.

Dass auch in Z. 3 der Text durch eine Auslassung ent-

stellt ist, bedarf keiner weiteren Ausführung; es fehlt das Ver-

buni ästryeite, wie auch Pü. zeigt, die ö öi~) pa anapäc apa-

spärisnlli ästret bietet.

Nach diesen Darlegungen rekonstruiere ich den Urtext

von Z. 2 an in folgender Oestalt

:

2 yenhe nisritim frära

ä he anisritim ästryeite

4 yezi äat he nöit nisritim frära

nöit anisritim ästryeite

4! adro dwayai^hrrm yaßra ratus adwayataham yaßra apdrd-

näyükö

nöit he anisritim ästryeite

8 a&ra a&wayanhTtm yaßra ratus &wayanhdm yaßra apara-

näyiikö

1) So nach der Übersetzunj;' zu Z. 2 und 4 zu lesen. D. i.

"nicht durch Nichtüberlassen an ihn". In der Übersetzung- zu Z. 3

und 9 ist aus an n (— (5) der Urschrift ein zk i {an i) geworden;

vgl. dazu IF. 11, 144.

2) S. No. 1).
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a he nisritim starye'd'i

10 ada yat uva yaüra dwayaidhani vü adwaijüidlidin rcl

D. h. "Wenn einer seine (des Knaben; Auvei-trauunii,-

zugesagt hat, so begelit er Sünde, wenn er ilm (danni nicht

anvertraut; wenn er aber seine Anvertrauung nieht zugesagt

hat, so begeht er durch Verweigerung keine Sünde. Ist da

Gefahr, wo der Eatav, Nichtgefalir wo der Knabe sich be-

findet), so begeht er (der darum angegangene) keine Sünde,

wenn er ihn (dem Eatav) nicht anvertraut; ist da Nichtgefahr,

wo der Rafav, Gefahr, wo der Knabe (sich befindet), so be-

geht er Sünde, wenn er ihn (ihm) nicht anvertraut, und auch

(dann), wenn beide (sich an einem Ort befinden), wo sei es

Gefahr sei es Nichtgefahr ist."

Für die Herstellung von a&ra statt ada in Übereinstim-

mung mit dem folgenden yadra spricht auch Pü. anol-. Für

a&a hat sie, von den wenigen Fällen abgesehen, wo sie das

Wort überhaupt weglässt (z. B. Y. 32. 6, 53. 6, N. 68), stets etön.

Zu meiner Änderung von vä in uva in Z, 10 s. Pü.:

har 2. Das gAw. uha- erscheint im jAw. als uva {u u a), uca-

(u V a), va- (mit Anlauts-«) und ava. va- finde ich ausser an

unsrer Stelle noch: F. 2b: raca, vayä^, F. 27b: rayö (in

vayözustö), N. 94: va, N. f>9: va (in vanaema), V. 13. 31—
37 Pü. Z.: vaeibya (naemaeibya), N. 107: va (in vaöäityö,

s. IF. 5, 370), N. 5: va (in Abs. 2). F. 9 steht uva. End-

lich av° wird geschrieben. N. 11: avayä, P. 57: ava (s. IF.

7, 227) und Yt. 13. 35: ava (ND., ausgeführt mit vijqsca

vyanasca; vgl. Y. 34. 11, 57. 2d, Yt. 5. 26, 9. 10, 10. 2,93,

15. 43, 19. 96, N. 11, ferner Y. 55. 2, Yt. 19. 58, V. 18. 55;

Geldner in der XA. und KZ. 30, 520 hat ava missverstanden).

Zur Konstruktion von a-star- bemerke ich, dass das,

womit man sich versündigt, ebensowohl im Instr. — das ist

das Gewöhnlichere — als im Akk. (des Inhalts) stehen kann.

Letztere Konstruktion zeigt ausser unsrer Stelle : F. 4 f. (s. IF.

11, 142), V. 6. 3, N. 4 und N. 42, wo die Konstruktion zwi-

schen Lok. (an Stelle des Instr. wie oft) und Akk. wechselt:

x^araya . . bäzujafaya . . yäidm astryeiti. Weitres in mei-

nem AirWb. Die lautliche Differenz zwischen a . . staryeiti

und ästryeiti ist entsprechend den IF. 7, 70, 106 bespi-oehe-

nen Fällen zu beurteilen.
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<);). Zu ^t. /. 21».

In der Noiumsi;al)e hat das zweite Sätzcheii des Para-

g-raplieii den Wortlaut: npa i'hcd az,)m maire ami.d(i()(ii/af.

Das ist so zicudicli die luig-lücklicliste Lesung, die sieh Geldner

aussuchen konnte; vgl. Darniesteter ZA. 2, 343. Die Pah-

lavi Übersetzung 'bei Saleniann Parsenhandsehrift 44) hätte ihn

davor bewahren sollen. Sie lautet: ke nzn r d da .snwl: pa

zamlk dahef, dazu die Erläuterung: ku nihän kunet.

Einen fast völligen korrekten Text bietet J 10: apa.sa

vd zamar? ana düye\ statt des letzten Worts ist duye zu lesen,

wie die Mehrzahl der Handschriften hat, unter anderen auch

F 1, die im Übrigen von J 10 nicht wesentlich abweielit. Die

Richtigkeit der Lesung vä zamara wird dnrch Pü.: hnäk pa
zanuk verbürgt; vgl. Y. 9. 15, FrW. 4. 3, wo zdmard.güz-

mit andar zamik nikän gegeben w^ird. Ebenso die von dui/e,

das, wie das abgetrennte Personalsuffix in Y. 48. 1, durch

eine Form zu dcltan übersetzt ist; dort, zu Y.48, steht dahi.sn.

Mit den Anfangsworten der Pü. weiss ich nichts anzufangen.

ke ist mit dem Ideogramm geschrieben: m n n. Die folgenden

Zeichen könnten zusammengenommen vazurkfh, das wäre np.

Imzurgl gelesen w^erden. Sollte m n n für m n geschrieben

sein — was öfter vorkommt — , d.i. hac? hac vazurkih? Für

apa.sa, das mir dui'chaus sicher scheint, s. Var.. wäre apäc

(r an a i") zu erwarten.

Das vorletzte Wort der Textstelle, ana ist in der Pü.

nicht zum Ausdruck gebracht. Es als Präverb zu nehmen und

gleich grieeh. dvd zu setzen, geht schon um deswillen nicht

an, weil ana in dieser Funktion sonst nirgends vorkommt-);

auch als Pränomen ist es selten genug; vgl. Delbrück Vgl.

Synt. 1, 734. Somit haben wir in ana den Instr. Sing, zu

aem zu sehen: 'damit'.

Ein bemerkenswertes Wort ist duye. Die Pü. nimmt es

1) Auch im vorletzten Sätzchen von Yt. 1. 27 hat Geldner

nieiues Erachtens falsche Lesarten gewählt. Ich lese: hqm zaena

ava.zdmbayadwdin, d. i. "zertrümmert ihre Waifen" nach Pü. : hamäk
haö awzär i tö vat denän räö skastak ape kane. Vgl. besonders

die Lesarten in E 1.

2) Andernfalls würde man es in der Bedeutung- 'zurück' neii-

mcn können, was ja ganz gut passte.
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als Verbnni. Das ist richtig-. Aber eine 3. Sing-, kann es nielit

sein. Es ist vielmehr 1. Sing. Med. eines Präseusstamms <i?Y?-

(dtwa-), der mit dava- in V. ö. 24 xAisammeng-ehört. Hier lesen

wir: i/a&a masyayä^) äfs kasyawham apom~) avi.frädavaite

(so Jp 1, Mf2; NA. °ti). In Pü. erscheint dafür cigön an i

ntas dp li'a an i Jcas äp apar fräc haret. Ich übersetze "wie

ein grösseres Wasser kleinere Wasser mit sich fortreisst", wo-

mit auch Pü. im Wesentlichen zusammenstimmt.

Die beiden Präsensstämme gehören zu der im Dhätup.

22, 46 mit der Bedeutung (jafau verzeichneten 'Wurzel' dti-

(ddvati), die inzwischen von Öchroeder im RV. {10. 34. 5:

nä davisäny ebhih) nachgewiesen hat, WZKM. 13, 119; s.

auch ebd. 297, ferner Osthoff IF. 5, 281, Foy ZDMG. 50,

130 3), KZ. 36, 135, Brugmann Griech. Gramm. =* 212, Hirt

Ablaut 104. Als Grundbedeutung der Verbale kann man "(sieh)

entfernen' aufstellen.

Danach ist Yt. 1. 29: apasa vä zamara ana duye zu

übersetzen: "Zurück jage ich auch damit in die Erde". Was
das besagen soll und worauf ana "damit' bezogen werden

muss, ergibt sich aufs klarste aus Y.9. 14 f. und Yt. 19. 80 f.

(wozu Dk. 7. 4. 42). Sprecher ist, wie ja auch ausdrücklich

gesagt wird [äat aoxta z°) Zaraüu.stra, die angesprochenen (vd)

die Daeva "yöi para ahmät vlrö.raoda apatay3n paiti äya
zdma", und der Zauber, mit dem die Daeva in die Erde zu-

rückgebannt werden sollen, ist das AhunaVairya-GQhQi'. tum

1) GIrPh. 1, § 208. 2 No. 1.

2) Gen. an Stelle des Akk.

3) Foy ist a. a. 0. durchaus im Recht, wenn er die von mir
seinerzeit vorgeschlagene Korrektur des zti D. 5 (= Dar. Pers. e)

3 (23), überlieferten duvnisatom<^ = duvaUtam in do-vH° ablehnt. Ap.
duvaista- (d.i. ar. °a{i)ütha-\ GIrPh. 1, §81, §208, IF. 7, 73 No.) ver-

hält sich zu jAw. '*duva-, Praesensstr. (in duye) wie jAw. hvöUta-
1) 'der höchste, erste' an Wort und Rang-, 2) 'der älteste' (eigent-

lich 'der autoritativste') — N. ,58 und N. 1,¥. 4 a. — zu ai. suvä-
(in suvdti).

Zur Erläuterung- der fraglichen Stelle sei nocli bemerkt, dass
das vor duvaistam stehende hiyaa mit dem zweimal vor param
vorkommenden hayaa identisch ist. Ich lese hyW\ das ich als AbS.
nehme und als Mnde' im zeillichen Sinn deute, ax^saf^a ist ax-
satä. Ich übei-setze: "Wohlbehagen von da an auf lang-e hinaus
ung-estört, es wird sich einstellen .

."
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::arathisfvfi a]nin<ynt rairint /rasr(lf(u/o . . tum zf)margüzo

ukc)i%>nvö (Pt 4) vispe daeva und aat fe aevö ahunö vairyö

f/itn . . zaraßn.strö (Hds. °rdm) frasrävayat . . zamavriguza

(Fl)^) avazat vlspe daeva. Das Verbnin an zweiter Stelle

ava-zat, d. i. oSPiA. zu zä{y) 'mittele' mit thematischer Fle-

xion, hat wesentlich die gleiche Bedeutung wie dai/e in Yt.

/. 29; vgl. auch die 3. Plur. des redupl. Präs. avazaza^ Y.

34. 9, das in Pii. mit ape hilend gegeben wird (S\\.: pnri-

ksipyantl).

9G. Zu Bh. 4. 13 fZeile 65).

Weissbacli und Bang l)ieten in der Neuaasgabe der alt-

persischen Keilinschriften nach Rawlinsons letzter Lesung den

Text

:

naiv
I
sakaurim

|
naiy')

|
. . . . huvatam

|
zura

|
akuuavam

1

und übersetzen : "weder noch that ich

Gewalt an". Warum sie trotz dem, was ZDMG. 46, 296, 329

dagegen gesagt worden ist, bei der Übersetzung 'Gewalt' für

ihr zura stehen geblieben sind, begreife ich nicht. Das neusus.

^Yort dafür appnntiiTxMma übersetzt Weisbach selber mit 'Un-

recht', Aeliämcnideninschr. zweiter Art 73, lUO. Und diese

Bedeutung kommt auch sicherlich dem ap. züra'' zu, das dem

np. zur entspricht; s. dazu Hübschmann AGr. 1, 152. 'Gewalt'

wäre, nach dem np. zör, im Altpersischen in der Form "^zavar

zu erwarten. Vgl. noch Bthl. BB. 15, 43; 17, 146, Nöldeke

LC. 1894, 151, Geldner VSt. 2, 20, Foy KZ. 35, 22, ZDMG.
52, 595. züra''^ kar- bedeutete 'Unrecht thun' und wurde mit

dem Akk. (der Person) verbunden; ein Analogon bietet jAw.

shdnddm kar- mit Akk., Y. 9. "2%.

Der letzte Versuch zur Herstellung der Rawlinsouschen

Textbrocken stammt meines Wissens von Foy KZ. 35, 45. Er

ändert .sakaurim in ''ukärim und . . huvatam in du^karam,.

Zu der letztern Änderung bemerkt er erläuternd : "Bei einer

Verstümmelung des Steins wie sie thatsächlich vorliegt, ist

die Verlesung von h statt d", x statt c, f statt kr wohl mög-

1) Und E 1, L 18; Pt 1 hat zamardgüza, J 10 zamar9güzö.

Z9mardyüza, wie Geldner in der NA. schreibt, lial keine einzige

der bessern Hds.

2) Kursivdruck deutet in der NA. an, dass die entsprechen-

den Zeichen in der Inschrift zerstört sind.



Arica XIV. 129

lieh". Räumen wir einmal die Möglichkeit ein, gut. Was soll

denn aber dann mit der Lücke vor Rawlinsons huvatam wer-

den? Soll sie einfach ignoriert werden? Das geht nicht au.

Zudem ist die Zahl der angenommenen Verlesungen bei einem

Wortfragment doch wirklich etwas hoch bemessen. Auch die

für kilxaurim vorgeschlagene Verbesserung- halte ich füi- un-

zulässig. Das natürliche Geg-enstück von dusJcaram wäre doch

hikaram, nicht aber ^'ukärim. Und ein Nom. act. lüray- ist

überhaupt nicht nachweisbar, weder auf iranischem noch auf

indischem Gebiet; s. noch unten Anhang.

Das ist klar: diejenige Herstellung der von Rawlinson

gegebenen Lesung hat am meisten Anwartschaft für zutreffend

zu gelten, die einen sinnvollen Text bei möglichst wenig Än-

derungen gewährt. Sicher falsch gelesen ist der erste Buch-

stabe des zweiten Wortfragments h. Die Neuausgabe schreibt

. . liuvatam. Dabei ist aber die orthographische Regel, dass

h vor u niemals geschrieben wird, ausser Acht gelassen, ebenso

wie D. 6 (= NRa). 3 (25), wo trotz BB. 13, 70 die Lesung

humavarkä wiederkehrt, h^u v" . . könnte nur hauva'^ gelesen

werden, damit aber wäre nichts anzufangen. — Dass sakau-

rim ein Ungetüm ist, bedarf keines Beweises. Rawlinsons

erste Lesung war sabii ... Es liegt näher, den Felder am

Anfang als am Ende des Worts zu suchen. Ich schlage vor

statt .s''7i" des ersten Worts a zu lesen und die Lücke (ein-

schliesslich des IV'Y) vor dem zweiten mit d"ur" auszufüllen.

So gewinnne ich die Lesung:

1) Wie gross die Lücke ist, wie viel Buclistabeii sie etwa

t'asst, das wird von Rawlinson leider auch in seinen ergänzenden

Bemerkungen*) vom Jahr 1850 nicht angegeben.
"') Note on the Persian Inscriptions at Behistan; Beilage zum

Vol. 12 des JRAS. (OldS.). In der Neuausgabe 4 sind diese Be-

merkungen nicht erwähnt.

Auch Foy scheint sie. als er seine Bemerkungen zu Bh. II

75. 89 in KZ. 35, 39 schrieb, nicht zur Hand gehabt zu haben.

Sagt ja doch Rawlinson a. a. 0. IV ausdrücklich: "the mutilated

word . . consists of four letters". Wie das fragliche . . Ä-"m" zu

ergänzen sei. wird bei der Dunkelheit des folgenden Worts und

der Zerstörung des assyrischen und neususischen Textes immer

unklar bleiben; vgl. WZKM. 1, 223; 4, 173; BB. 13, 250. Die Er-

gänzung caxsma, wie sie die NA. nach Oppert bietet, ist auch

mit GIrPh. 1, § 86 a. E. nicht zu rechtfertigen.

Indogei-manische Forschungen XII 1 u. 2. 9
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nnhi äf'urim naii/ dHnira"tain zürn'' akunavam.

D. i. "Weder einem ^/??^/7M»ekemiei' noch einem Anliän^-er der

Druq habe ieli Unreell! i;i'tlinn".

Das Adj". ä''f(rai/-, mit Vrddih gebildet, ""/n Ahura jiC-

höriir" n^^v. lindet sieh anch im Awesta. und zwar als Attribut

von tjcaesci-, daeiiä-, nmana-, ddfii/nma- und des Eig-ennamens

adi.gafya- (Yt. 15. 28, so!). duruva'H- aber ist das ap. Ge-

genstüek des wohlbekannten d)\)gvanf- im altern, drranf- im

jüngeren Awesta. Ihre gemeinsame iranische Grundform ist

druguant- ^). Ich gehe dabei von der Annahme aus, dass der

im GIrPh. 1, § 275 fürs jAw. nachgew^iesene Ausfall eines

Iran, g vor u-) auch im Ap. schon stattgefunden hat, und ver-

1) Vgl. Bthl. GäOäs 12 No., KZ. 28, 2, AF. 1, 53; 3,31. AVeitre

Litt. GIrPh. 1, § 268. 10. Dazu noch Tiele Godsdienst^ 2, 146 No. 1.

Neuestens scheint auch Geldner zur Erkenntnis seines lange hart-

näckig- festg-ehaltenen Irrtums gelangt zu sein. Denn während er

in seinen KZ. 30 und BB. 15 veröffentlichten GäBä- Übersetzvmgen

di'dgvanf- noch mit 'Ketzer, ketzerisch' wiedergibt, bietet er GIrPh.

2, 30 zu Y. 45. 1 'satanisch', zu Y. 45. 7 'Satansmensch' dafür, was

ich mit Rücksicht darauf, da.-^s er für drujim zu Y. 48. 1, 55. 4

'Satan' bietet (KZ. 30, 524, BB. 15, 249), als ein Eingeständnis seines

Fehlers ansehe.

Übrigens kann ich 'Satan', 'satanisch' oder 'Satansmensch'

nicht als vollgiltige Übersetzvmgen von drug- und dr9gvant- billi-

gen drug-. fem. (!) ist das dem asa~ ntr. gegenüberstehende Prinzip

und dessen Verkörperung, drdgvant- der, der in der beiden wäh-

rendem Kampf auf Seiten der drug- steht, im Gegensatz zu am-
van-, also 'Partner, Anhänger, Genosse der Drug'. Wer a.sa- und
dincg- in den Gädäs nicht alle Augenblicke anders übersetzen will,

was doch bestimmt eine Verwischung ihres Inhalts im Gefolge hat,

thut am besten, auf deren Übersetzung überliaupt zu verzichten.

Kann man doch auch nur selten siclier sagen, ob der Begriff oder

dessen l*ersonitikation gemeint sei.

2) S. ferner ebd.. § 194 No. 1, wozu noch Bloomtield AJl'h.

17, 422. Mit dem das. 426 besprochenen ai. etagva- deckt sich laut-

lich vollkommen genau der jAw. Eigenname aetava- Yt. IS. 123.

Zu ai. satagvin- Adj. 'having a hundred cows' sei noch bemerkt,

dass es mut. mut. dem Volks- und Landesnamen datagus der alt-

pers. Inschriften entsprechen dürfte; vgl. ai. (ved.) saptdguh und
(klass.) sataguh. Endlich mache ich noch auf jAw. duydö.vä- auf-

merksam, den Namen der Mutter Zarai^uStras. Das Adj. duydö.va-

bedeutete etwa das nämliche wie das ai. godügh- und Acrhält sich

dazu wie ai. iddhägnay- zu agnf.dh-. [Eine ganz abweichende An-

schauung über ndoagva-, ddiagra- trägt neuerdings Weber SBerlAW.
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weise dazu auf nip., np. marv, das ebenso wie jAw. maurum
€iiu irau. ^margu" voraussetzt, s. BB. 7, 188, IF. 5, 358 No.

Wer das fürs Altpersisclie niclit j;elten lassen will, wenn schon

meines Erachtens kein irgendwie triftiger Grund dagegen vor-

gebracht werden kann, dem stelle ich anheim, anstatt meines

d^'ur"uv"t"m" ein d"ur"i(g^''uv'^ . . oder auch d''r"ug"iw"' . .

(vgl. die Schreibung l-"'ud"T^''Us"' = Jcuduru.^), d. i. durugu-

vautam einzusetzen. Sachlich wird dadurch nichts geändert.

Vielleicht gewinnt so die Anschauung, dass die persischen

Könige Zoroastrier waren, eine neue Stütze. Bangs Meinung

es müsste Ahriman in den altpersichen Keilinschriften genannt

sein, wenn er den Persern bekannt war, ZDMG. 44, 533, wird

von Jackson GIrPh. 2, 628 mit Recht bestritten, und zwar

mit dem selben Argument, das ich schon ZDMG. 42, 157 gel-

tend gemacht habe. Bangs Hinweis auf Bh. 4 (so!). 11, 17

(58 f., 78 f.) ist auch nicht stichhaltig. Man lese z. B. Y. 49. 1.

A n h a n g. Zu den Textherstellungen in der Neuausgabe

der ap. Keilinschriften.

Bang hat IF. 8, 292 aus Anlass der Foyschen Herstel-

lung unsres Textes in KZ. 35, 45 eine Reihe von methodolo-

gischen Bemerkungen an dessen Adresse gerichtet. Ich finde

sie ganz gut und muss nur bedauern, dass Bang seine Grund-

sätze nicht schon bei der Veranstaltung der Neuausgabe gel-

tend gemacht hat. Es wären uns dann manche böse Dinge

erspart geblieben.

1. Ganz greulich ist z.B. die Ergänzung von Rawlinsons

m. . "k^auv^a Bh. i. 18 (86), — mit Raum für ein Zeichen zwi-

1895, 841 vor; etagva- wird dabei nicht berücksichtio-t, auch nicht

g-riech. kKaTÖ}^Qr], und die iranischen Wörter natürlich erst recht

nicht.]

Weitre Beispiele für jAw. v aus iran. gii zu GIrPh. 1, § 275 sind:

1) ravatasjytpn G. 5. 5, gleichbedeutend mit ranjatasjyqm ebd.,

'die Rosse flink (machend, d. i.) laufen lassend', ravant- ist Part,

zu rava-, Praes. 20 (GIrPh. 1, § 141).

2) drväsca Yt. 5. 93. Die Bedeutung- von drva- ist ja freilich

nicht sicher, doch steht es unter einer Reihe von Wörtern, die alle

körperliche Gebrechen bezeichnen. Ich verbinde drva- aus ir. *drii-

gua-, idg-. *dhrughuo- mit an. duergr, ahd. twerg 'Zwerg', indem

ich auf Noreen Urg. Lautl. 224, Brugmann Grdr.2 i^ § 279. 2 ver-

weise, und nehme es in der ßedeu.tung- 'zwergenhaft, verkrüppelt'.
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sehen m" und A" ^) — zu madi/aJcäuvä, in Tafel o )n"d"})"-

l'^auv"a i^esclirichcn. Hekainitlicli kann d"ij'^ niemals dya
i;elosen werden, .sondern nur ddijo, für iran. dia aber wird

nach bekannter Regel dH(/" geschrieben; damit jedoch würden

wir für die Lücke drei Zeichen l)ekommeii, das sind zwei zu

viel. Was karain in . .TxtV'uvä — Lok. Plur. Fem.; diese Le-

sung liegt doch am nächsten — aväkanam bedeutet, wird

kaum je zu ermitteln sein, da uns auch die Übersetzungen im

Stich lassen. Vielleicht handelt es sieh um einen militärtech-

nischen Ausdruck. Foys Herstellungs- und Erklärungsversuch

in KZ. 35, 135 gilt mir aus mehr denn einem Grund für un-

annehmbar.

2. Sehr wenig gelungen ist auch die Ergänzung von

Kawlinsons w?" . . m" Bh. 4. 16 (76) zu mazänam. mazüna-

soU w^olil Part. Praes. Med. zur 'Wurzel' inaz- "gross sein' vor-

stellen? mazänam ist kein Wort. Steht m" als erster Buch-

stabe fest, so würde ich, mit Berufung auf das Awestische,

niaditam als das nächstgelegene vorschlagen; die Bedeutung

'gross' ist ja durch die Übersetzungen gesichert. Ich bemerke

dazu, dass ich die Übersetzung von 7iika^fuv Bh. 4. 17, dem
Gegenstück von m . . m Jctuiautuv, durch "er soll zerstören'

nicht für zutrelfeud erachte. vi-Tian- 'auseinandergraben' ist

'zerstören', ni-kan- aber bedeutet 'ein-, vergraben'. Ich nehme

das als Gegensatz von m . . m Jcar- 'ixejaXvveiv' im Sinn von 'ob-

literare, in Vergessenheit bringen'. Die assyrische Übersetzung

hat lirur, bei Bezold 'er möge verfluchen'; die neususische

i-ippisne, bei Weisbach in der Übersetzung 'er möge verfluchen',

aber nach dem Wörterbuch 'er möge zerstören'. Es ist wohl

zu beachten, dass für rl-kan- die beiden Übersetzungen ganz

andre Wörter geben als für ni-kan-. Das war es wohl auch,

was Oppert Le peuple et la langue des Medes 184 veranlasste,

für nika^tuv die Korrektur ha^^dasatuv vorgeschlagen: ein

Wort freilich, das ich nicht verstehe.

3. An der Stelle a''ura''^mazda yaOä avaitia'^ imäm hü-

mim yu . . D. 6 (NRa). 4 (32) ergänzt die Neuausgabe das

letzte Wort zu yudiyä, d. i. Lok. Sing, aus yud- mit postpo-

nirtem a. "Als AhM. diese Erde in Aufruhr sah" soll eine

1) Rawlinson sagt ausdrücklicli : "therc is only one character

wantin<i' in the \vord mak(Yuica".
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wortgetreue Übersetzung- dieses Textes sein. Mir möclite viel-

mehr scheinen, dass der persische Text eine wortgetreue Über-

setzung des deutschen ist. Wo haben die Herausgeber ein

arisches Yerbuni für 'sehen' mit einem solchen Lokativ ver-

bunden augetroffen, in einer Wendung, darin ''die Form der

Ortsbestimmung auf Zustandsbestimmungen übertragen ist"

(Paul Deutsch. Wb. 41 la)"?^) Da war Bangs Vorschlag in

ZDMG. 43, 530 ''yu- . . möchte ich in yustam ergänzen, . .

von y yuz" schliesslich doch noch besser. Freilich müsste

es yuifäm, mit s und mit femininem Ausgang, heissen. Den

Fehler s statt .s- wird Bang wohl von Geldner KZ. 25, 560

mitübernoiinuen haben, als er von ihm die Anregung zu sei-

nem Vorschlag empfing. — Von Foys yaudaiy (KZ. 45, 51)

gilt wesentlich das selbe wie von yucUyü. Fr^füller WZKM.
7, 254 hatte yaumnäm vorgeschlagen, Avomit er wenigstens

der Syntax gerecht geworden ist.

Das awestisehe Verijum vciena- 'sehen' zeigt, wenn das

Gesehene als in einer Thätigkeit oder einem Zustand befind-

lich geschildert werden soll, ganz die selbe Konstruktion wie

die altindischen und griechischen Verba für sehen, nämlich

die Verbindung mit einem ergänzenden Partizip des Präsens;

vgl. Delbrück Aind. Synt. 396, Kühner Ausf. Gramm, d. griech.

Spr.^, 611. Vgl. Yt, 5. 68: ycd spaörim pairi.acaenal dürcd

ayanfcnn rasmaoyö "als er das Heer von fern her in Schlacht-

reihe anrücken sah", H. 2. 13: yat tum ainim avaenöis sao-

cayaca lidrdnavant<)m . . "wenn du einen andern . . treiben

sahst und . .", F. 21: yaßa nä snaidis asne niymatc)m'^) pai-

ti.vaenöif "wie wenn ein Mann eine Waffe nahe (auf sich)

herunterkommen sieht". Nur an einer Awestastelle finde ich

eine andre Ausdrucksweise, nämlich Yt. 19. 34: avaenö x^a-

Tdnö fraestö yö yimö . . hräsaf^) . . asätö ddus.mmiahyäica

1) An der Stelle Y. 43. 5: hyat dicä cmMus zoßöi darasam

paourvlm sind die Beziehungen des Verbs dardsdm zum Lokativ

zq{>öi ganz andre. Ich verweise auf die Übersetzungen von Geld-

ner KZ. 30, 318, Darmesteter ZA. 1, 180 und Mills Gäthäs 160; die

Pü. ist ganz ungrammatisch.

2) ASn. zu ni-ymant-, mit thematischem Ausgang. Die Pü.

der Stelle hat uns Darmesteter leider nicht mitgeteilt.

3) Inkoh. zu ai. bhramati, bhrämyati. Wir befinden uns so

im Einklang- mit der Sage, nach der Jamsed, als er sein Eeich an
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ho sirimtö nidäraf ') npairi zum d. i. "als Yinta die Herr-

lichkeit cntueiclien sali, beg-anii . . (er) betrübt umherzuirren-)

und, der Feindseligkeit (sva. seinen Feinden) erlei;en, hielt er

sieh verborgen 1) auf der Erde". Hier haben wir an Stelle

des ergänzenden Partizips einen ergänzenden Iniinitiv; istö ist

Infinitiv zu der in raOöis<miium (s. S. 148 No.) sowie in ai.

hate 'er eilt'-^), an. aisa 'sieh rasch vorwärts bewegen' und
g-riech. oT|aa enthaltenen Basis^i. Die nändichc Doppelheit der

Konstruktion zeigen die Vcrba der Wahrnehmung bekanntlich

im Lateinischen, wo ebensowohl video puerum exire als mc^eo

pnerum e.reuntem gesagt werden konnte; vgl. Draeger Hist.

Synt. d. lat. Sprache 2-, 381; 788; Kühner Ausf. Grannu. der

lat. Spr. 2, öl 9, Schmalz Lat. Gramm. ^ 311.

Mein Voi-schlag- geht dahin: a''u7'ahnazda yaßa avaina^

imäm hümim yauda'^tlm zu lesen, d. i. "als AhM. diese Erde

Zahhäk verloren, zunächst zehn Jahre lang- umherirrte; s. Windisch-

niann Zor. Stud. 36. Vgl. noch die foig-ende No.

1) Vg-i. ai. adärayah Bh. 2. 3, .3. 5, ebenfalls mit intrans. Be-

deutung- 'er hielt sich auf. Die Bildung- eines mit därayat gleich-

bedeiitenden därat ist dem häufigen Nebeneinander von gleichbe-

deutenden Präsentien auf -aiti und -ayaiti bei gleicher Wurzeltorm
zu danken, wie hacaiti — hacayeiti usw.; s. GIrPh. 1, § 145, 151 und
auch mein AirWb. zu taj^ No. 1. Zur Sache s. Firdusi ed. VuUers
1, 34 V. 202 f.: nifiän gast . . cii sad sfdas andar jihän kas nadtd.

2) Siehe Note 3 's. 133.

3) Die dem Yerbum im PW. beigelegten Bedeutungen 'ent-

eilen, fliehen' kommen ihm nvir in der Verbindung mit Ablativ zu.

4) Für Darmesteter ZA. 2, 624 ist fraestö, weil fraest/mhö zu.

Y. ~19. 8 mit framän pat gegeben wird, 'le commandeur'. Gleich-

Avolil gelangt er zur nämlichen Übersetzung wie ich: "lorsque (le

conunandeur) Yima . . vit disparaitre sa gloire .
.". avaenö kann

ja natürlich ebensowohl 'nicht sehend', als 'ansehend' (vgl. Y. 30. 2,

4b'. 2) bedeuten. Aber 'etAvas nicht sehen' und 'etwas verschwinden
sehen' ist doch nicht ganz das selbe. — Geldner 3 Yt. 19, 24 nimmt
fraestö als NSm. des PPfP. und übersetzt: "Der Herrlichkeit bar

wurde vertrieben . . Yivia". Ich bezAveifle, dass avaenö die Bedeu-
tung 'bar', und bestreite, dass fraestö als PPfP. die Bedeutung 'ver-

trieben' haben konnte. In der Verbindung mit pra bedeutete das

(ar.) Verbum vielmehr 'ausschicken, entsenden'; vgl. ai. prä väcam
induh isyati RV. .9. 12. 6, prd . . dütdm iva väcam isye 4. 33. 1, tä

{dpa/i) adravann . . devcqnnä presitä . . RV. 10. 98. 6, usw.; ferner

pasäva''^ adam küram .. früisayam abiy .. Bh. .3. 1 (und oft); end-

lich mp. frestak., np. firesta, firi.^ta 'Bote' (Hübschmann Pers. Stud.

84, Hörn GlrPh. 1 b, 25 (5 a).
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in Aufregung geraten sah". ]\fan halte dazu Yt. 13. 95: ida

apcim mißrö . . fraöät fratamatatö daTiijunqm i/aozaintu-ca

(näml. damhüs) rämayeiti. Schon Geklner a. a. 0. hat auf

die Stelle aufmerksam gemacht.

4. Zu Bh. 2-11 (61 f.j bietet die Neuausgabe folgenden

Text : thuraväharahya
|
mähyä

|
iyamanani

j

patiy
|
anathä-

sam
I

hamaranam
\
hartam mit der Übersetzung: "Im Monat

Th., am Ende war es, als ihnen die Schlacht geliefert wurde".

Hier hat die Neuausgabe allerdings nichts ergänzt. Wer ilir

aber traut, wird erst recht irre gehen.

Zwischen dem 'Wortteiler', der in den Bh.- Inschriften

bekanntlich den Wort an fang markiert, und dem i- Zeichen

des dritten Zeichenkomplexes befindet sich auf dem Stein eine

Lücke von der Breite, wie sie ein Buchstabe einnimmt; s.

Rawlinson zur Stelle "The 4th character in this line is enti-

rely lost, and the word tho which it belongs . . I am unable

to restore it". Die Herausgeber unterlassen jeden Hinweis

auf das Vorhandensein der Lücke, sie nehmen iyamanam als

ein vollkommen erhaltenes Wort und schreiben ihm die Bedeu-

tung 'Ende' zu. Wie diese herauskommen soll, vermag ich

nicht zu sehen. Die von Oppert vorgeschlagene Ergänzung

xsiyamanam — zuletzt bei Foy KZ. 35, 39 — ist zu lang

und führt zudem nicht einmal zu der gewünschten und nach

den Übersetzungen notwendigen Bedeutung "Ende'. Das Wort

könnte doch nur ein Part. Praes. Med. in der Bedeutung 'schwin-

dend' sein. Wir brauchen aber ein Substantiv. Das zwingt

uns, ana-m als Suffix abzutrennen, m also zur 'W^urzel' zu ziehen.

Ich fülle die Lücke vor dem Wortbruchstfick mit dem
Zeichen n" aus. So bekomme ich 7ii-yamana-m zum V. yam-,

eig. 'Niederhaltung, Einhalt'; der Weg von da zu 'Beendigung,

Ende' scheint mir ohne Schwierigkeit gangbar. Vgl. zum Be-

deutungsübergang ai. 7iidhdna- n.

Eine Vermutung übrigens, auf die mich die Stelle V. ö.

8 gebracht hat, möchte ich doch nicht unterdrücken. Es steht

hier: aßra adät frajasaiti haxta adäf nijasaiti d. i. "es sind

die Bestimmungen des Schicksals, die hier (sva. bei ihm) sich

vollziehen und ihren Abschluss erreichen". Die Bedeutung von

nijasaiti an dieser Stelle und die des np. farzüm, das auf iran.

*frajäma- zurückweist, lassen mir die Vermutung nicht als eine

besonders gewagte erscheinen, es könnte in dem ap. Wort y"-
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^orIoslMl oder voi-sclirioheii sein für _y", so dass wir also nija-

ii/aiKini hätten. Die Zeiclieii y" und /" luiterscheidcii sich ja

nur durch die Anordnung' des wagerechten Keils und iy" ist

cim^ solu' geläntiüc Verbindunü', während für die \on / mit _/"

nur Nvenig Wr»rter Auhiss geboten haben können. Das kann

ebensowohl den Leser als den Schreiber zum Entgleisen ge-

bracht haben.

5. Ein ähnliches nur noch gewaltsameres Verfahren haben

die Herausg-eber bei ihrer Herstellung von Bh. 4. 10 (Zeile 54)

eingeseldagen. Sie schreiben hier: nuram
|
thuväm

j

varnavatäm
|
tya

|

maiiä
|
kartani

|

a\'athä
j
acahyarädiy mä

apagaudaya. Nun lese man aber Rawliusons Note zur Stelle,

JRAS., OldS. 10, LXI "Ou the left band of the tissure . . the

writig is entirelv destroyed, and I camiot restore, even con-

jecturally, the word of three or four letters Avhich interveues

between awatkd and aicahyardüya". Die Lücke mit Raum
für ein Wort von drei oder vier Buchstaben ist in der Neu-

ausgabe glatt verschwunden. Ich verweise zur Herstellung der

Stelle auf KZ. 29, 585; 33, 421; 35, 34.

6. Der Gipfel der Selbständigkeit g-eg-enüber den Mittei-

lungen derer, die die Inschriften sicher mit eignen Ang-en

g-eseheu haben, erreichen die Herausgeber in der g-rossen Suez-

Inschrift Sz c (D. 17). In § 3 bietet hier die Neuausgabe fol-

genden Wortlaut:

tya
I

hacä
|

pärsä
|
aitiy

|
iyam

|

yuviyä
|

akäniy
\

pasä-

va
I

adani
|
niyastäyam

j

ut äyatä
|

Ich frage mich vergeblieh, auf welchem Weg denn Weissbach

und Bang zu diesem Text gelangt sind. Haben sie die In-

schrift selber eingesehen oder konnten sie neuere und zuver-

lässigere Mitteilungen über deren Wortlaut benützen, als die

von Menant und Daressy in Recueil de Trav. Vol. 9 und 11?

Auch im GIrPh. 2, 59 finde ich darüber keine Andeutung, und

doch wäre eine Aufklärung- des Sachverhalts dringend er-

wünscht, nicht zum wenigsten auch im Interesse der Heraus-

geber selbst.

97. jAw. aeta- m., aetä- f., aetahmäyav- Adj. :

g riech, oixoc (usw.).

Ij Zu Anfang des 5. Kap. des Frahang (WZKM. 14.

19t)) lesen wir:
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fJcaesö : frahist yäö datastän; ape ast Jeu dätawar.

D. h. "fJcaesö bedeutet meist "Richterspruch', es gibt aber

auch Stelleu für die Bedeutung- 'Richter' ". Und nun wird

als Beleg- für die seltenere Bedeutung zitiert:

kö cisti fkaesö vivisdätö (Var. visdätö)? yö aeta pairi

ardßra frazänaiti.

Die Übersetzung dazu lautet:

katär ast dätawar i akäsdät'^ ke [hac]^) an data st an
hac sran ape fräc dänet. (Es folg-t eine läng-ere Erläu-

terung, deren Wortlaut offenbar verderbt ist; vgl. West
SBE. 37, 64 No., Darmesteter ZA. 3, 23.)

Es ist klar und wird auch von der Tradition bestätigt, dass

aeta au dieser Stelle nicht als irgend eine Kasusforni des farb-

losen Pronomens aeta- "dieser' genommen werden kann. Wie
Darmesteter a. a. 0. sich den Satz zurecht gelegt hat — er

tibersetzt "qui voit la decision a rendre en tel cas" — , ist

mir nicht klar geworden.

2) In Y. 8. 4 = N. 71 (Bombayer Ausg-. 148a) steht:

yasca aetaemm mazdayasnanqm pdvanäyuriqm aiwi.zü-

zuyanam ima^ vacö nöit visaite (so N.) framrüite aetam

ä yätumanahe Jasaiti. D. i. "Wer von den mündigen

Mazdayasnern, wenn er dazu aufgerufen wird, sich Avei-

g-ert^) diese Worte ^) aufzusagen, . .
."

Die Pü, ist leider gerade au der entscheidenden Stelle undeut-

lich, . . ak^) i yätüklTi rasät. erläutert: kus daxsak e i tästik

patas padtäk bavät. Das erste, für aetam stehende Wort

zeigt sich in den Varianten: an n dd dn da (bei Spiegel i, an b

d dan da (N. 71 H.) und an b n d dan da (N- 71 T.). Sicher

scheint mir, dass das Wort auf -ih ausgeht, also ein Abstrak-

tum ist, wahrscheinlich ein solches aus -isnih. Die Sü. hat

tarn sä räksast prapnuyät: was weder zum awestischen Text

noch zu dem der Pü. stinnnt. Wie ganz unmöglich es ist,

1) Zu streichen.

2) S. oben S. 115 zu N. i3 mit N. o.

3) Nämlich am^sa spdnta usw., Y. 8. 3.

4) Für ä, s. oben S. 114. Der Glossator und Sü. haben das

Wort für das Demonstrativ genommen. Mp. äk : jAw. äca (Y. 57.

3, 68. 9, Yt. 10. b», 77—78^, V. 3. 35; s. auch PW. 1, 604, wozu jedoch

RV. 1. 164. 31, Yt. 8. bi, 14. 47 zu vergleichen) = mp. fräk, np.

farä : mp. fräc, np. faräz oder = np. hä : häz 'zu'.
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aetqin als Proiioininallonn zu fassen, kann am hosten Darme-

stcters Erkläruni;-s\ crssiich, ZA. 1, 77 ^'el(le^tliellcn.

3) An zwei Stellen in V. IT) finden wir aetahmäyus

:

V. 15. 10 und 21 (= 25, 28, lU, 34, 37, 39, 42). Es wird beide

Male mit poiti und Akk. konstruiert. An ersterer Stelle steht:

ijezica aem yä Jcaine masijänqm parö fsaramät tarö

da.vstdm paraiti tarö apamca urvarqmca aetalimäyus

paiti varsfa .syaoßna. D. i. "Und wenn das Mädchen

aus Scham vor den Menschen heimlich die Regel (wieder)

hervorruft, heimlich durch Wasser und Kräuter, . .
".

Die Pü. gibt für die letzten Worte: pa öi Jcunim varz apar

rinäs. apar vinäs ist offenbar erläuternde Glosse. Dem ae-

tahmäyus paiti entspricht pa öi.

An der andern Stelle lesen wir:

yö he aidhat nazcUstdm nmclnam uzdasta (oder yö aetam

uströ.ständm uzdasta usw.) aetalimäyus paiti liardd^rdm.

D. i. "Wer sein Haus am nächsten davon gebaut hat, . .
".

In der Pü. wird der Schluss so gegeben: as (oder hacas) pa
öi apar sardärih. Also auch liier scheint pa öi für aetah-

mayu.s zu stehen.

Die auf Grund der Pü. für aetalimäyus von Spiegel vor-

geschlagene Erklärung lautet: "Die seltsame Form aet° kann

ich mir nicht anders erklären, als dass an den Dativ aetali-

mäi die Endung -us angetreten sei," Komm. 1, 250. Wers

versteht, raags glauben. Darmesteter übersetzt an erster Stelle:

"c'est un peche qui vaut sa [premiere] faute", an zweiter:

"c'est k lui de l'entretenir". Geldner KZ. 25, 194 f.: "so ist

sie der Sünde schuldig" und "der ist zu ihrer Wartung ver-

I)flichtet". Eine Erklärung haben beide nicht zugefügt.

Ich sehe in aefa-, das auch in aefä- enthalten ist, einer

haplologischen Kürzung aus aetatä-, das genaue Gegenstück

des griech. gito-c.

Das griech. oitoc 'Loos, Geschick' (bes. unglückliches)

wird gewöhnlich dem ai. eta- Adj. gleichgestellt, dem Grass-

mann die Bedeutung 'eilend, dahinschiessend' zugesprochen

hat. Der Letzte, der die Gleichung bringt, ist Brugmann

Griech. Gramm. 3 201. So auch Prellwitz Etym. Wb. 220 u. a.,

sowie Hirtidg. Akz. 270, wo die Erklärung gegeben wird : "griech.

oiTOc 'Geschick', ai. etas 'eilend', eigentlich wohl 'die Eile' ".

Aber die Grassmannsche Bedeutungsbestinnnung des ai. eta-
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verdanken wir lediglich seinem Bestreben, eine Etymologie des

Worts zu gewinnen. Dabei ist aber eine entscheidende That-

sache ausser Acht geblieben: die P^emininalbildnng des Ad-

jektivs. Nur solche Adjektiva auf -ta- haben das Feminin auf

-nl-,([\t eine Farbe bezeichnen; vgl. Pänini 4. 1. 39, Benfey

Vollst. Gramm. § 689. 4, Whitney Gramm. ^ § 1176 d; s. auch

jAw. spaetim- neben ,'^paeitita-, GIrPh. 1, § 207. 2. Also muss

sich eben auch eta-, dessen Feminin eni- lautet, auf eine Farbe

beziehen, und die indischen Gelehrten waren ja auch nie im

Zw^eifel darüber, dass dem so sei. ühlenbeck EtWbAiSpr. 35

ist mit Recht zur alten auch im PW. vertretenen Bedeutung-

'schimmernd, schillernd' zurückgekehrt. Dass aber von dieser

Bedeutung zu der des griech. oTtoc keine Brücke zu schlagen

ist, unterliegt keinem Zweifel.

Der erste Gelehrte, der sich nach dem Erscheinen von

Grassmanns Wörterbuch über oitoc geäussert hat, ohne in des-

sen Kielwasser zu schwimmen, war Bezzenberger; er verbindet

BB. 4, 323 griech. oitoc mit josk. aeteis. Ihm schliesst sich

jetzt Osthofit" an, BB. 24, 209. Ich halte diese Zusammenstel-

lung für richtig und füge noch eben jenes jAw. aeta hinzu.

Die Grundbedeutung des idg. *oito- m. ist 'Teil, Anteil'.

Die Bedeutungsentwicklung, die das Wort im Griechischen

genommen hat, bedarf keiner Erläuterung. An der oben unter

1) zitierten Awestastelle nehme ich aefa als Akk. des Dualis

und verstehe darunter 'die beiden Anteile', die auf den, dessen

That vor Gericht gezogen ist, auf Grund eben dieser That

entfallen, ihm gebühren, d. i. 'Schuld und Strafe'. Die Wie-

dergabe von aefa in Pü. mit dätastän ist ja dann nicht ge-

nau, sie liegt aber auch nicht weit ab."

Ich tibersetze danach jene Stelle so: "'Wer ist ein erle-

sener Richter?' 'Wer Schuld und Strafe aus der Verhandlung

zu ermitteln weiss.'" Die Pü. besagt: "'Wer ist ein gesetzes-

kundiger RichterV' 'Wer das Urteil auf Grund des Verhörs

zu schöpfen vermag.'
"

Das in Pü. durch alrlsdät gegebene Epitheton von tjiaesö

ist in beiden Handschriften verderbt. In rivisdätö, beide

Male mit dem Anfangs-r, liegt offenbar nur eine versehent-

liche Doppelschreibung der ersten Silbe vor. Der Kodex,

auf dem sowohl M 6 als K 20 beruhen, hatte also öiMätö.

Ich denke mir, dass dessen Schreiber visätö vor sich hatte.



140 Cliristian T.a rt li o I oniac,

das mit dem .s-Zcicben Nu. 44 der Tabeüo in GIiPli. 1, 161

o-escliriehen war; vgl. .sätö in Pt 4, J "2, K 5 /u Y. 60. 11

und in Pt 4, J 2 zu Y. 72. 29; s. dazu Glrl^li. 1, § 90, 2.

leb stelle viscitö aus ar, ^ui-JHätO mit mp. vicltaJi, np. (fu-

zldd aus ar. *ui]^if° zusammen; vgl. Ilübscbmann Ann. Gr.

1, 248 •). Danaeil babe ieli oben übersetzt -j.

ar^nh-a: ist als juristischer Ausdruck mit ardOahe F. 27 b

(Pü.: datastän sa.v'^nn), aradavanö ebd. (Pü.: dätastan-

ömand), aradyanam Yt. 11. 5 (Pü.: datastCm) und ardda-

maf Yt. /2. 7 zusammenzubauen. Unter si'av, womit ardßra

übersetzt wird, — bei West SBE. 37, 64 (und sonst) 'State-

ments' — , verstehe ich die vor Gericbt gemachten Angaben

des Beschuldigten und der Zeugen oder auch der Parteien

und der Zeugen.

aeta- an der zweiten Stelle, nehme ich, wie schon er-

wähnt, für '"^aitafä-, das ich mit 'Strafbarkeit' übersetze. Zui-

Bedeutungsentwicklung- 'Teil' — ""Strafe' vgl. unter 'nun hat er

sein Teil' usw., Heyne Wb. o, 951. Dass das AVort ein Al)-

straktum ist, scheint auch der Pü. gesehen zu haben, s. oben.

Die Verltindung- des Verbums gam- mit dem Akkusativ eines

Abstrakts ist vom Altindischen her hinreichend bekannt.

Sonach übersetze ich den Schluss von Y. 6'. 4: ".
. der

verfallt in die Strafe dessen, der sich mit Zauberei befasst".

Vgl. Pü.: "Zu . . . hin der Zauberei soll er kommen".

aHahmayu.s au den unter 3) aufgeführten Stellen zerlege

ich in. ai^ta- + mäyav- Adj., d. i. eigentlich 'seinen Anteil, sein

gebührend Teil abmessend, abzahlend' sva. 'schuldig' und zwar

s) einer That, d. i. dafür 'verantwortlich', b) einer Leistung,

1) Es bestellt ja freilich die formale Möglichkeit, das jAw.

vimta- dem ai. rikhyäta- 'berühmt' gleichzusetzen; die Wahrschein-

lichkeit dieser Gleichung- deucht mir aber sehr gering in Anbetracht

dessen, dass das ai. Verbale sonst im Iranischen ganz unbekannt

ist. Zu Spiegel Ar. Periode 97 vgl. Bthl. ZDMG. 42, 157, Wacker-

iiagel AiGr. 1, 209.

2) Darmesteter ZA. 3, 23 schwankt, ob er vivisdätö für eine

lautliche Veränderung von *vivid-dätö oder für 'une faute de copiste

j)0ur vldm-däby nehmen soll. Letzteres stünde mit der Pü. treff-

lich im P^inklan^y, ist <aber schwer mit der Überlieferung zu verein-

baren. Auch wird ja in der Antwort das Schwergewicht nicht in

die Ivenntnis des Gesetzes gelegt, sondern in die Erkenntnis des

Sachverhalts. Die andere Annahme bei Darmesteter ist schauderhaft.
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(1. i. dazu ^^ erpflichtet'. Den Schliiss von V. 15. 10 übersetze

ich sonach :
".

. so ist es (das Mädchen) für die beji^angenen

Thaten verantwortlich" — hier ist aetahmäijus NSf. ^, den

von V. 15. 21: ".
. der ist zur Wartung verpflichtet". Den

Sinn der Stellen hat also schon Cleldner wesentlich lichtig-

wiederg-eg-eben.

Zu dem anscheinend unberechtigten h in aetahmäijus

verweise ich auf ai. asJn-ta neben aJn-ta, Bthl. GIrPli. 1, 33

zu 4a; d. h. ich halte dafür, dass h auf Nachbildung des

regelmässigen Wechsels von m- mit °Äm in jenen Fällen be-

ruht, da idg. sm- zu Grunde liegt. Man könnte ja freilich zur

Umgehung dieser Annahme einen Stanmi aetali- neben aeta-

ansetzen^ aber die bequemere Erklärung ist keineswegs immer

die bessere. Und so meines Erachtens auch hier nicht.

98. Absolutivbildung im Awesta.

Bei der Besprechung der ersten beiden Bände von Del-

brücks Vergl. Syntax im Literaturbl. f. germ. u. roman. Piniol.

1899 habe ich Sp. 334 darauf aufmerksam gemacht, dass die

altindische Absolutivbildung auf -cmi sich auch im Iranischen

nachweisen lasse, also höheres Alter beanspruchen dürfe, als

Delbrück ihr zubilligen wollte. Ich habe dort den vedischen

Satz: rcä kapöfam niidata pratwdam RV. 10. 165.5 mit dem

awestischen: yat . . masyäka . . vohunlm vä täcayelnü fra-

.kiekrrm vä frasi?icanti Yt. 14. 54 verglichen. Man wird zu-

gestehen, die Satzfügungen kapötam nudata pranödam und

vohunlm frasaekdm frasincanti stehen einander völlig gleich.

Da nun pramkldm und frakiehdm sich auch der Bildung noch

durchaus decken, so wird notwendig, wer pranödam ein Ab-

solutiv nennt, diese Bezeichnung auch für frasaekdm gelten

lassen müssen.

Eine zweite derartige Bildung flndet siehYt. 8. 42: kaöa

1) Im Jahresber. Genn. Philol. 21 (1899), 11 berichtet Bethge

darüber in einer Weise, dass ich zweifeln rauss, ob er denn die

Besprechung auch wirklich sorgfältig g-elesen hat. Wegen g-rlech.

vu6c mög-e er jetzt Brugmann GrGr.^ 367 mit No. nachsehen, viel-

leicht vermag- er sich dann zu überzeugen, dass auch ich sclion

über das Verhältnis von vuöc zu ai. snusa nachgedacht habe, wohl

noch eine Weile früher als er selbst.
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.17/ (ispo.sfaoi/chlJ^ apani yziirdi» aiwiyzär<)iii '"wann ^^el•(lcn

die Wasserqnellen stärker als ein Rosslcib herzui fliessend)

fliessen?". apqm ist von xa abliäniii«;' zu niaeben, wie YX.S.

ö, Y. -^1^ 1, V. 75.51 zeigt; schon dariun also ist z.B. Geld-

iiers Übersetzung- KZ. 2b, 473 falsch. Dagegen bat Geldner

ebd. 47(i richtig yzärqm fürs Verbuni in Anspruch gcnonnnen;

es ist o. riur. Konj. Akt. wie ähihcnn (GIrPh. 1, § oOo, 7 1.

Die Stelle hat insofern mit den beiden zuvor zitierten grosse

Ähnlichkeit, als auch hier das Absolutivum mit dem Verbum

flnitnni des Satzes zur selben Basis gehört; s. dazu Pän.5. 4. 46.

Ganz ebenso ist drittens tipa.slanhdin gebildet, V. 8.

lU: dca dim nara isöiOe [vizö'iMam vizväranUvm] Tnayna

anaiwl.vastra Zciniöutve vä zarstve vä upa.skmihdm vlcicaesva

dim paitl aii'dhä zamö nidai&yaii "zwei Männer [regsame,

tüchtige] sollen nackt, unbekleidet, indem sie ihn (den Leich-

nam) an (mittelst) Lehmziegeln oder Steinen fest machen, ihn

über einer Kalkunterlage auf der Erde hinlegen".

Ich bemerke Folgendes zur Erläuterung der Stelle: Die

Neuausgabe setzt hinter vlcicaesva eine Interpunktion. Ab-

gesehen davon, dass der Satzbau dadurch zerrissen wird,

bekämen wir so als erstes Wort des Satzes hinter dem Kolon

ein Enklitikum dim : was selbstverständlich nicht möglieh

ist. Auf die traditionelle Abteilung darf man sich hier um-

soweniger berufen, als in Pü. das Wort vlcicaesva ausge-

lassen ist; die Ordner der Texte wussten eben desshalb nicht,

ob sie das nach Pü. überschüssige vlcicae.sva zum vorher-

gehenden oder zum folgenden Sätzchen zu ziehen hätten.

Die in
[ ] eingeschlossenen Worte halte ich für glosse-

matisch. Pü. hat: zenäcandtum^) {tuxsäktimi) ape pclktuni

(frahaxtaktum pa an Tcar). Nach diesen Übersetzungen und

Erläuterungen habe ich mich oben gerichtet, vlzöista- ist

danach Superlativ zum ai. Verbum Jiinöti, aus *ui-zha{i)i6--

tha- hervorgegangen und zusammengehörig mit zaenis, zae-

nibudrffm, zaencmha (NS. aus °)d]um-), zaenaidulicmtdm, zae-

mä (Y. 44. 5), zaemanö, die alle entsprechend übersetzt und

1) So ist das Wort zu lesen und nicht ztvänd°, wie Darme-
steter, oder zivhävand^, wie Mills Gathas 190 will. Peslmtan um-
schreibt zu Handarz i anösalcruvän X^asrav 2 f. ganz riciitig- zliiä-

vand\ s. auch Saiemann Mel. As. 9, 242.
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glossiert werden. Über vlzvardiitqm weiss ich nur das eine

zu sagen, dass es mir wegen seines zv (s. GlrPh. 1, § 74)

überaus verdächtig erscheint.

nidai&yqn ist Intinitiv, abhängig von isöi{)e\ vgl. isaeta

me yaozdäiUm Y.8. 100 und GlrPli. 1, §255, 2. Die Bet-

tung der Leiche auf Kalk hat den Zweck, die Verunreinigung

der Erde durch absickernde Flüssigkeit zu vermeiden ^ ihre

'Festmachung' mittelst Steinen usw. soll die Verschleppung

durch Hunde und Vögel verhindern, s. V. 6'. 46.

Die Wiedergabe von upa.sJcanbdm in Fü. durch apar ö

Jcafak halte ich für ganz verfehlt und Avertlos.

Als viertes Beispiel reiht sich anae.saw an, V. 8. 100:

ida tannm irisfahe avaJiista anaehm manö anaesdm vacö

anaehm syaoßnam, d. i. "Ich bin da auf einen Leichnam

gestossen, ohne dass ich (danach gestrebt, sva.) etwas dazu

gethan hätte in Gedanken, in Wort und in Werk". Zur Kom-

position des Absolutivs mit der Negation verweise ich auf ai.

änapel^sam, üparivargam, anavcinam u. a.

Dazu stelle ich endlich fünftens das niclitkomponierte

jum (d. i. *jlv9m, GIrPh. 1, § 268, 25) Yt. ö. 63: yezi jum
frapayemi aoi zani ahuradätam d. i. "(tausend Zaoßrds will

ich dir bringen . .,) wenn ich lebend hingelange zur Ahura-

geschafifenen Erde". Im Aind, ist das entsprechende jivam.

in der Komposition mit yävat — yavajjivain — häutig belegt;

vgl. Pän. 3. 4. 301;.

Die beiden letztaugeftihrten Beispiele scheinen sich frei-

lich in einem Stück von den entsprechenden indischen Formen

zu unterscheiden. Delbrück Ai8. 401 schreibt nämlich: "Das

Absolutivum auf am habe ich nur komponiert gefunden. Das

vordere Glied des Kompositmiis bilden dabei gewöhnliche Prä-

positionen, bisweilen auch Nomina"; s. auch VglS. 1, 6o4.

In anaesdm aber ist das Absolutiv (bloss) mit der Negation

komponiert, während jum ganz selbständig gebraucht erscheint.

Ist aber Delbrücks Anfstellung richtig V

Allerdings ist vor den belegbaren mw-Absolutiven des

Aind. — es gibt deren etwa hundert verschiedene — weitaus

1) Bei Whitney Wurzeln fehlt die Form. Er hat sich durch

den Akzentt'ehler im g-rossen PW. (°jlväm) verleiten lassen, das

Wort unter die Avyayibhävd's zu stellen, Gr.^ § 1313 c.
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der i;rössori' Teil, niclir als neunzig l'rozent in dvv Weise kom-

poniert, wie Delbrück angibt. Es l)lcibt aber doeli ein Rest,

über den nnm sieh nielit einfach hinausset/en kann. Whitney

Gr.- 995b drückt sich anders hierüber ans: "No uncorapoun-

ded exaniples are found in the oldei- langniage, and extreniely

few in the later". Wenn man aber unter "ältere Sprache"

die Sprache in Veda, Brähmana, Upanisad und Sütra ver-

steht, wie "Whitney Wurzeln VI sie definiert, so ist jene An-

gabe auch nicht ganz richtig.

Bei Whitney Wurzeln werden folgende Absolutiva als

ausserhalb der Zusammensetzung vorkommend verzeichnet:

ösam, dhyäf/am, möham, smclram, leham, lopam;

die letzten beiden in den Nachträgen.

Ich bin leider nicht in der Lage für alle diese Beispiele

den Fundort festzustellen. So nicht für möham, das in den

Brähmana^ enthalten sein soll, ich finde nur vimokam. Ferner

nicht für lehaiit, das ich nur in ksiraleJiam kenne. Wo dhijä-

tfam und smärnni allein stehen, weiss ich auch nicht; aber

in Doppelsetzung, als ämredito-. sind sie in den Wörterbüchern

nachgewiesen. Sie konnnen also, wenn schon komponiert, so

doch in andrer Weise komponiert vor, als Delbrück sie für

die Absolutivbildung als allein zulässig bezeichnet, und die

Art, wie sie komponiert sind, setzt doch eigentlich die Mög-

lichkeit ihres selbständigen Gebrauchs voraus. Das gleiche gilt

noch für darmm und .sravatn, die bei Whitney Gr.- § 996 c auf-

geführt werden. Pänini .^. 4. 22, 24 erlaubt bJiojamhJioJam

vrcijatl, aber auch agre hhojam crajafi zu sagen.

Die Absolutiva, die ich in selbständiger Verwendung,

ausserhalb jeder Komposition nachweisen kann, sind ösam,

lopam und, was Whitney nicht anführt, chedam, mmsam. Die

letzte Form findet sich Sänkh. Sr. i'S:. 1(3. 2 4, 57;. Für lopam

verweise ich auf Boehtlingks Wörterbuch; nach Whitney Wur-

zeln 251 ist es auch in der ^V(f>'rtlitteratur belegt, ösam steht

SBr. 2. 2. 4. 5, freilich in einem Zusannnenhang, der uns

grosse Vorsicht auferlegt: ösam dhayeti tdtah ösadhayah sä-

mabhavams fdftmäd ösadhayo ndma. Mit ösam dhai/a, nach

Säyanas Konnnentar sva. paJivam krträ piba, soll das Wart

ösadhayah etymologisch erklärt werden. Auf chedam endlich

hat Ludwig Kigveda 4, 6 verwiesen. LS8. 8. 5. 4 steht in

der Ausgabe der Bibl. Ind.: yafra stamhä vrJcsä vä bahulä
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jätah syus täms chedan devayajauam Tiuryiili. Der Kom-
mentar erläutert chedan mit chitvä {chittrd), und ich meine

ganz mit Recht, wenn schon es nicht gewöhnlich ist, dass der

Sandhi -71 für -m vor Dentalen auch in der Schrift zum Aus-

druck konmit; s. aber Bthl. BH. 15, 50, Wackernagel AiGr.

1, 333.

Aus dem ang-eführten Material ergibt sich jedenfalls so-

viel, dass die «?>?- Absolutiva im Indischen ohne zusammen-

gesetzt zu sein zwar selten gebraucht wurden, aber doch nicht

durchaus unüblich waren. Wir haben also kein Recht, den-

selben Gebrauch im Altiranischen als von vorn herein unmög-

lich oder unwahrscheinlich zu bezeichnen, ganz abgesehen

davon, dass ja eine Erscheinung auf dem einen Sprachgebiet

ganz geläufig sein kann, die auf dem andern gänzlich uner-

hört ist.

Eine zweite Art awestischer Absolutivbildungen stellt

sich äusserlich als maskuliner Akk. Sing, eines sei es aktiven,

sei es medialen riäsenspartizips dar. Der sonst üblichen Ver-

wendung des Partizips entsprechend hat dann das Absolutivum

teils aktive teils medio- passive Bedeutung. Solche Formen

finde ich:

V. 6. 26: i/af aete yöl mazdayasna püöa ayantrfm ca

tacint97n va harrf)unam vä vaz,^mndin cd tacLapaya

nasäum frajasmi "wenn die Mazdayasiier schreitend oder lau-

fend oder reitend (»der fahrend auf einen Leichnam in fliessen-

dem Wasser stossen". Ebenso V. 8. 73, nur mit anderem

Schluss: . .vazdmndm vcl atram nasupCikarn frajamn "wenn . .

.

auf ein Feuer stossen, das zum Kochen von Leichenteilen ver-

wendet wird". In Pü. zu V. 6. 26 erscheinen die Absolutiva

dem Verbum finitura koordiniert ^) : l'a . . pa päd rawänd aöäv

tacänd aöäv baränd aöär lazclnd tacäk äp i nasäkömand

fräc rasänd, zu V. 8. 73 werden sie mit dem äw- Partizip

gegeben^): ka . . pa päd rawän abav tacän aöäv harCin aöäv

vazän ö ätas i nasäkpcll: fräc rasänd.

1) Doch s. die folgende Note.

2) So nach Darab. Aber die Mehrzahl der Hds. hat: rawänd
. . tacänd . . barän . . vazän. Es ist also an zwei Stellen Ausglei-

chung mit dem Verbum tin. erfolgt. Das macht es wahrscheinlich,

dass auch V. 8. 73 wie liier -an zu lesen ist, nur dass dort die Ab-

schreiber viermal ausgeglichen haben.

Indogermanische Forschungen XII i n. 2. 10
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^^'). 4(): ijozi noit sano ra kfn\if's..v''a)'ö vayö vä k rir ')/''<.

-

jc''ar() (U'tatjhnt) axtam <(fi apainca urvaranamca J)ai\>nff>in

fiuijason. h(tr<int,)m ai't f'rnjastiifi ist "er kommt unter Trn-

g-en von .. hin) (zu . .1", d.i. sva. "er verträgt, versclilei)|)t

. . hin /u .
.". Also: "sonst kTtniiten tieischiressende Hunde

oder tieiseld'i'essende Vr),üel iri;end\velehe Kno(dK'n (den. part.

als Objekt) /u Wasser oder Ptlan/en (Gen. i)art. statt Akk.)

verschle|)i)en". X^l. (>. 47, wo die ganze Stelle mit gering-

fügigen Ahänderuugen wiederkehrt.

Yt. //>. SO: caeiic) nnif)in ahniat para daeva pafmjf>n

vaensmnam mayä fravöit vaendmnam apa[ra\ ]tar.saf/<>n

fainis haca masi/äl-ae/ht/ö äat tä .snaoS9nti.s g,ii\izänä hazö

nivnVfizaydn daeva "sichtbarlieh trieben sich vordem die Daeva
herum, vor aller Augen geschahen ihre Begattungen, vor aller

Augen schle{)pten sie die Weiber den j\Ienscben weg und dann

thaten ihnen, den schreienden, jammernden, Gewalt an die

Daeva".

Y.19.?A: vaeUf) tinir^m ahnuit haca x''a}\)7iö nirWctyahe

krthrpa frasusat "sichtbarlich entfernte sich von ihm die Herr-

lichkeit in Gestalt eines Vogels".

vam^rmn<)in ist 'unter Sichtbarsein', d. i. sva. ^so dass

es gesehen werden kann, sichtbarlich, vor aller Augen'. Zu

Yt. ^.9. 34 würde man ja vaen<)mn<nn allerdings als ASn. auf

x^ai'ffnö beziehen können, aber Yt. 19. 80 ist eine solche Be-

ziehung nicht herzustellen, und es empfiehlt sich doch wohl

nicht die Worte auseinanderzureissen.

Meine Übersetzung von Yt. 19. 80 bedarf einiger erläu-

ternder Bemerkungen gegenüber den Übersetzungen von

Geldner H Yasht 53 f. und Darmesteter ZA. 2, 036, wozu

man noch die niitteliranische Übersetzung ük. 7. 4. 44 (SBE.

47,59) nehme. Üass die Worte ahniat para daeva patayen

nicht anders genonnnen werden dürfen als daeva . . yöl

para ahmaf . . apatay^in Y. 9. 15, ist wohl unbestreitbar.

Also tibersetzt Darmesteter an einer von beiden Stellen falsch.

vaen^mn^m gibt er mit 'ä sa vue', wobei sich sa auf den

zuvor genannten Zaraßusfra beziehen soll. Das kann es

sicher nicht bedeuten. Die Pahlaviübersetzung soll nach

West besagen "At his appearance the demons haven fallen

before him". Wie der Text der Pü. lautet, weiss ich nicht.
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Ich verniiite : pa venäl'ih ^) pe.y hac an devän patlt hend,

ich vermute es nach der Pü. zu Y. 9. 15: devän . . Tie pe><

hac an rirarödisn patif hend apar pa en zamik, wofür

wieder Sü,: devän . . ye präk tasmät vlraviJcramäh apa-

tan iipari asyäm jagatyäm bietet. Dann würde die Pü.

mit der oben A'on mir geg-ebenen Übersetzung durchaus im

Einklang stehen.

Für vaen^mnfWi niayä frävöit hat Gehlner die Ü])er-

setzung "sichtbar flohen alle Freuden", wozu ich bemerken

möchte, dass für gewöhnlich Treuden' weder zu den kör-

perlichen noch zu den Lichterscheinungen gehören. Darme-

steter weiss sich überhaupt keinen Rat und lässt daher die

Worte unübersetzt. Ich zerlege frä-vöit, welche letzteres

nach GIrPh. 1, § 268, 37 für *wöif geschrieben steht, mit

10 für b aus hhu, ebd. § 70, 3. Ausserbalb der Komposi-

tion würde die Form %vöit lauten, d. i. *buu6it, und es

verhält sich jenes *vöit zu diesem *bvölt wie lat. °bat in

sedebat zu lit. büvo-^ s. Bthl. Stud. 2, 116. Zur Flexions-

torni s. GIrPh. 1, § 324 mit Literaturbl. f. germ. und roni.

Phil. 1899, 366. Wegen der Pü. s. unten.

mayä stelle ich, und insofern gebe ich Geldner Recht,

mit dem gleichlautenden A. S. 4 bezeugten Wort zusammen.

Es steht ferner F. 11; hier ist es in Pü. mit m adn t ge-

geben, ein Wort, das auch in der Übersetzung von anumaya-

nqm H. 1. 5-) und mäyavaifibya.sca H. 2. 16, 34 wieder-

kehrt; s. ArtäViräfGloss. 210, wo es mäyüd (mäyüt) gele-

sen wird. Dagegen bietet Pü. zu A. 3. 4 m a d dan n und

das selbe Wort steht jedenfalls nach Wests Lesung mäya-

gän auch an der Dk.-Stelle. Nach West soll diese l)esa-

gen: "At bis appearance (s. dazu oben) their semen also

1) West bemerkt a. a. O. zu 'at liis appearance': "Readiiig-

vendi;dahakih, but the first letter is oiaitted in all three occurrences

of the word". Das Wort venti/^dahakih verstehe ich nicht. Sollte

in der Handschrift nicht pnn dn dak da statt pnn ndn ak da, d. i.

eben pa venäkih stehen? Ich verweise auf venäklhä (WZKM. 14,

206, Zeile 4).

2) Hier unpassend; anumayanqm muss doch wohl im Gegen-

satz zu gäus genommen und -wie dieses von x^arditinam abhängig'

gemacht werden. Darmesteter hat freilich: "dix milles pi-ieres dans

l'action conjugale"; s. auch Haug ArtäV. 307.
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drops"*). Venmitlic'h ist West zu dieser Übersetzung seines

1)1(1 i/üf/ini — ebenso wie zuvor Spiegel Komm. 2, 689 und

Hang ArtäV. .'507 — dureli das nj). iiuli/a 'Materie' bc-

j^tinnnt worden; aber dem entspricht nip. w^?/«/.-; s. Ilübsch-

mann Vvvn. Stud. 11)4. Es besteht meines Eraehtens nicht

der geringste (Jrund, die traditionelle Fassung von mat/d

usw. bei Seite zu schieben; danach aber bedeuten die Worte

"Beischlaf od. dgl.; vgl.: Npü. zu A. .y. 4: va sahahat i

zan, Sil. ebdzu: stri/naifhanäni, NpGl. zuH. 2. 16: hä zdii

mujämaiat. Und das passt auch an unsrer Stelle ganz aus-

gezeichnet; es wird geschildert, wie die IJaevas, bevor Za-

raßuifra sie bannte, vor aller Augen unter sich die Begat-

tung vollzogen und mit Menschenweibern ihre Schändlichkeiten

trieben, d. h. sie notzüchtigten, m a d dan u ist mäyakän zu

lesen, das andre Wort m adn t enthält jedenfalls auch mdi/

und ist mit mäycik eng verwandt, aber den Ausgang ver-

stehe ich nicht.

Statt des überlieferten apard Tx-arsayrtn lese ich apa

kaysai/rin, indem ich annehme, die Abschreiber haben sich

von dem vorausgehenden para beeinflussen lassen, apara

als Adverb bedeutet nur 'postea'.

Unsicher sind die anscheinend ebenfalls als Absolutiva

gebrauchten Formen auf -^rntam und -amnam Yt. 15. 50 (51):

täsca me nqma zhayaesa ahmt . . yim sästa da'mlidus Tiamö.-

xmdrö patdutdm ril zharantdin vä irisaiitam vä raiföisatnuam

cä''^) . . Der ganze Yast muss als ein recht spätes Machwerk

bezeichnet werden. Auch ist hervorzulieben, dass an der an-

geführten Stelle der Satz nicht zu Ende geführt ist : das Haupt-

verbuni, etwa "(wenn . .) streitig macht" fehlt ^). Es ist ja

1) Für frävöit Schade, dass West das Orig'inalwort nicht

mitgeteilt hat.

2) Die Reihe patdiitorti vä zhar.^nt^m vä irisantdm vä raßöi-

sanindm vä entspricht von dae^ischen Wesen gesagt der für ahuri-

sche g-ebraiichten Wortreihe in V. 6". 26, 8. 73: ayant9m vä tacintam

rä bardmndm vä razdmn<>m vä. Wegen radöis^mndm s. oben S. 134

zu fraestö-^ es bedeutet eij^entlich 'sicli rasch im Wagen bewegend'.

zbardnfdm muss 'laufend', iris^ntom 'reitend' bedeuten. Letzteres

nird mit unserm reisen zusammengehören; auch unser Wort für

reiten liatte iirsprünjilich eine all<iemeinere Bedeutung.

3) Oder richtiger vielleicht: an Stelle des Hauptvcrbuuis er-
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möglich, ja sog-ar wahrscheinlich, dass das Stück von patrfii-

t9m an aus einem grammatisch korrekten Text ausgezogen ist;

die Formen könnten aber freilich dort einfach Akkusative ge-

wesen sein.

Wie hat man sich die Entstellung der Formen /u den-

ken? Ich halte dafür, dass sie auf einer Ver([uickung der

Partizipien mit den «m-Absolutiven beruhen, wobei die letzte-

ren den Ausgang, die ersteren das Übrige lieferten. Sie kam
dadurch zu Stande, dass Absolutiv und Partizip in wesentlich

gleichem Sinn und nebeneinander gebraucht wurden; vgl. die

bei Delbrück AiS. 402 angeführte Stelle MS. 1. 4. 12: yäm
ahhiknhnam jiihöti . . yäm apakrämam juhöt'i . . ydm sa-

mändtra tisthan juhöti. Yt, b. 63 lesen wir: yezi jum (d. i.

*jivdm) frapayemi. Ebenso gut könnte es natürlich yezi jcö

(d.i. '^jivö) fra^f heissen. Nun aber hat im jüngeren Awesta

der Nom. Sing, der «/^^Partizipien den selben Ausgang -ö wie

die a-Stämme. So konnte es leicht geschehen, dass sich neben

einem harö fi'qfasaiti ^tragend kommt er hin' ein hai\mt^m

fraj° einstellte. Neben tacintctm aber fand sich dann hardm-

ndm, vazamiidm ein, w^eil man eben neben facö haramnö, va-

Z9mnö brauchte.

Bemerkenswert ist die Stelle Yt. 5. 55, über die Hübsch-

mann Zur Casusl. 203, Spiegel Vgl. Gramm. 420, Delbrück

VglS. 1, 362 wegen ihrer auffälligen Akkusative gehandelt

haben : mosu tat äs nöif dm\)ydm yat fräyatayat ßumxsrfinnö

aoi zqni ahwraSätam aoi nmändm yim .f'aepaißim drimi

avantrun ah'ist^ni Jiamada yaOa paracit "Alsbald geschah es

— es dauerte nicht lang — , dass er, emsig sich rührend, hin-

gelangte zur gottgeschatfenen Erde, zum eigenen Haus, gesund,

nicht krank, ohne Schaden genommen zu haben, ganz so wie

zuvor". Hübschmann hält die Setzung des Akkusativs [drun/,

avantdm, ah'istam) in diesem Falle für "ungerechtfertigt". Spie-

gel dagegen "kann es nicht für gerechtfertigt finden, wenn

man solche Konstruktionen für fehlerhaft erklären will", Del-

brück endlich sieht darin "unzweifelhaft einen sog. Akkusativ

des Zustands". Ich bin der Meinung, der Verfasser des Stücks

ist zum Gebrauch der Akkusative durch den vorausgehenden

scheint lyaitisdntdm. mit Ang-leichuug- des Ausgangs an die vorher-

^ehenden Formen patdntdin usw.
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Satz i/ezi Jum {= Jivam) frapaijemi veranlasst wctrdcn. >Iit

Jco Jrahc usw. (= jiv°) in ße/Jeliuni;' g-ebracht verfiilirte das

Ahsolutiv y'/n» {= ßt\mi) dazu, statt des streng- korrekten

*dn-ö usw. die dem Absolutiv äusserlieb gleiche Akknsativ-

ibrni zu setzen.

(Jiessen, 1. Dezember l'.too.

G h r i s t i a n ]> a r t ii o 1 om a e.

Homeriscli iiievoivduj und gotisch hrigyan, zwei Fälle von

Wurzelangleicliung.

Es sind schon öfters Beispiele zusammengestellt worden

für lautliche Umwandlung-, die ein Wort im Bereich seiner

Orundelemente, seines sogenannten wurzelhaften Teiles, durch

Angleichung- an die Lantimg eines andern Wortes infolge von

Ähnlichkeit der Bedeutung erfährt. Siehe u. a. Meyer-Lübkc

Grammatik der roman. Sprachen 1,547 f. 2, 650 (unter 'Ver-

scliränkung'), Brugmann Indiees zum Grundr. S. 170 (unter 'An-

gleichung- von Wörtern infolge von Begriffsverwandtschaft') und.

Fleckeisens Jahrbb. 1880 S. 225 ff"., Bloomtield IF. 4, (36 if.,

Meillet IF. 5, 333 f., Liden Stud. zur altind. und vergleich.

Sprachgeschichte (Upsala 1897) S. 36 f., Wundt Völkerpsych.

I 1, 451 f.

Die Art und Weise dieser Umbildung ist sehr verschie-

den, und demgeraäss kann die Gruppierung der sämtlichen

FäHe von sehr verschiedenen Gesichtspunkten aus vorgenom-

men w^erden.

Eine Gattung- von Fällen hat das gemeinsam, dass das

induzierte Wort durch den Verschmelzungsvorgang den Zu-

wachs von einer Silbe erfährt. So ist ai. jivätu-s Xeben'

durch Anlehnung- von *Jt/(itu-s — av. Genit. jyätm.s Akkus.

Jyötüm 'Leben' ^) an die \\ox\u:v\\\\^g jlrä-s jiva-ti usw. ent-

sprungen, was dadurch bewiesen wird, dass es ein ""Suffix*

-atu- im Altindischen nicht gibt (J. Schmidt KZ. 32, 378^

Meillet De indoeurop. radice *m<???- p. 51, Uhlenbeck Kurzgef.

1) Arisfh jyä- = g-rieeli. lx\- in Zf\v 'leben', uridg-. *({Uie-.
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etyiii. Wörter!), der ai. Sprache 102). Die Abstraktbilduug

ir. iiabal F. 'das Nehmen' kymr. gafael 'das Halten, P^est-

halten', die zum Indik. Präs. ir. gahim gehört und ein urinsel-

keltisehes '^gahagla voraussetzt, ist eine Verschmelzung- von

"^kaglil 'das Erhalten, Bekommen' = kymr. cael (zum Indik.

Präs. caf = *kagam) mit dem genannten Verbum ir. gabim

""ich nehme, ergreife, erhalte' ( Thurneysen Festgruss an Osthoff,

zum 14. Aug. 1894, S. 5 f.). Att. TTecaijua 'Sturz' (TTecujiaa?)

auf einer Vase (Kretschmer Vaseninschr. 8. 122) war TTTuu|ua +
7Tecoö|aai Treceiv Trecoc Tiecrma (Verf. Griech. Gramm. ^ S. 570).

ebecTÖc 'gegessen, was zu essen ist', ebecxeov, ebecxric, ebecOfi-

vai aus *ecT6c d. i. *eb-TO-, *ecTeov usw. + ebuu ebo)nai £br|T\JC

usw., (*e7TÖ9ecca) efröGeca 'ich habe Verlangen getragen' aus

*e6ecca *eBeca (e6eccd|ur|v, Geciujp, TToXu-BecToc, Wurzel g^-hedh-)

H-TToeeuu TTÖGoc usw. (von derselben Wurzel gr-7?ec?Ä-i, spätlatein.

Inschr. vivixit d. i. vivixit aus vixit + vivo vivus usw. (Wa-

ckernagel KZ. 3.3, 36 ff.). Adv. öhdl 'mit den Zähnen beis-

send' aus bdH 'beissend'^) + o^o^c 'Zahn'-), öbuccacöai 'grol-

len' aus buc- (ai. dusta-s 'böse, grollend') + ob- dat. od'mm).

Zu dieser Klasse von Angleichungserzeugnissen dürfte

sich aus der griechischen Sprache auch das homerische und

überhaupt dichterische juevoivduj 'ich habe im Sinne, gedenke,

überdenke, habe vor, trachte, begehre' stellen, dessen nächste

Verwandten )uevoivr| 'Trieb, Verlangen' bei alexandrinischen

Dichtern 2) und luevoivric " TTpö6u|uoc . qppovTiCTric bei Hesychius'*)

sind. Obwohl Zugehörigkeit zur Sippe von i^evoc auf der Hand

1) bdfc zu bÖKvuü war eine Bildung- wie XdH 'mit der Ferse stos-

send' (\dZ;uu, XaKTiZuj), iruE 'mit der Faust schlagend' (ttüktihc), dva-|uiE

'mischend, vermischt' (uifiivai) u. a. S. Ph. Wegener De casuum
nonnullorum Graecorum Latinorumque historia, Berol. 1871, p. 2'i sqq.,

Meister Die Mimiamben des Herodas S. 137 ff.

2) auToödE = aÜTo-bdE oder auT-oöäE? Dass Prellwitz Et.vm.

Wtb. S. 218 mit Berufung auf viuböc lür mög-lich hält, dass bhäl aus

*ööo-&aE entstanden sei, beruht auf Verkeunung- des Ursprungs von

vuuböc. S. über dieses Adjektiv Ber. der sächs. Ges. d. Wiss. 1897

S. 189 f., Griech. Gramm. ^ 219.

3) Dieses luevoivr] braucht nicht das Grundnomen von luevoivdiu

gewesen zu sein, sondern kann eine retrograde Ableitung- aus ihm

sein, wie -rrXdvr] aus irXavduu, der] aus dcdop-ai (= lat. satiäre)^ lirra

aus r)TTdo|uai u. a. (Verf. Griech. Gramm. ^ S. 302 § 362 Anm.).

4) Meineke vermutet .uevoivfic = *|uevoivrieic oder luevoivriTric,

eventuell luevoivfic Trpö0u|uoc. juevoivriTric • qppovTicTric.
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liegt, liat uevoivduu doch weder als suffixale Ableitung- ans der

Wur/el |uev- im (Irieehischen ein Aiuilog-on'\ noeli ist es als

ZusaniiiuMiset/.uii^- aus einem von dieser AN'urzel konmiendcn

Wort und einem andern Nomen heg reif lieli. Als Ahleituni;- aus

|uev- nut einem suffixalen Bestandteil -oin- wäre unser Wort

höchstens nut ausseryrieehisehen Formationen v('r;4'leiehl)ar, nnt

den litauischen auf -ena- -enja-, -ainja- (lett. auf -nia-, -ainja-),

den altindisehen auf -ena- (av. auf -aena-), über die von mir

(irundr. 2, löU f. und von Leskien lÜld. der Nom. im Lit.

262 ft". i^ehandelt ist i vi>l. aucli Her. d. sächs. Ges. d. Wiss.

11)00 8. 407 ft'.). Doch wäre es mehr als kühn, dahinüber

eine Brücke zu schlag-en. Man dürfte daher, ausser laevoc, die

Wörter ahd. meina F. %Simi, Absicht, Meinung-' meinen "seine

Gedanken auf etwas richten, bedenken, im Sinne haben, beab-

sichtigen, sagen', as. menian ^neinen, erwähnen', aksl. po-mem,

"memoria' menja meniti "denken, g-edenken, meinen, sagen,

erwähnen' in der Weise heranzuziehen haben, dass man an-

nimmt, ein mit ahd. meina identisches *|uoiva oder ein davon

ausgegangenes *|aoivauu ist an die Sippe |uevoc lueveaivuu usw.

angebildet worden. Die Frage, ob und eventuell in w^elcher

Weise meinen mit der "Wurzel' men- in ahd. manön got. nni-

nan griech. )uevoc usw. zusammenhängt, braucht uns hier nicht

zu beschäftigen. Denn meinen und meniti sind auf ein vor-

einzelsprachliches *moi7i- zurückzuführen (nach den germani-

schen und den slavischen Lautgesetzen wäre auch *main- mög-

lich), und so niüsste die Vermittlung im Urindogermanischen

gesucht werden (s. Noreen Abriss d. urgerm. Lautl. 214, Pers-

son Stud. zur Lehre von der Wurzelerw. 76. 120). Zur Fle-

xion von luevoivdo) (liom. |uevoivu)uj usw.) s. Schulze Quaest. ep.

o67 scj., Danielsson Zur metrischen Dehnung im älteren griech.

Epos (Upsala 1897) S. 66 ff. 2).

1) Att. oTKOiva (zu oiykijüv) ist fern zu halten.

2) Engeren Zusammenhang- von iiievoiväuj mit ahd. meina hat,

wie icli hinterher land, auch schon Prellwitz Etyiii. Wtl>. 19G. 202

angenommen. Aber unwahrscheinlich ist seine Ansicht, dass ger-

manisclies *main- aus *mdnain- *mnain- hervorgegangen sei. Zwar

verweist Prellwitz in])etreff des Lautwandels aut ahd. mos 'Moos,

Moor, Sumpf, das mit uvöoc uvoöc 'weicher Flaum, Sumpf, Daunen'

zu verknüpfen und demnach aus 'mmiso- hervorgegangen sei. In-

dessen schon das von .uvöoc nicht zu trennende inviov 'Seegras' be-

weist, dass diese etymologische Verbindung falsch ist: über die Ver-
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Zahlreicher als die Klasse von AVurzelang-leichung-en, zu

der inevoivdo) g-ehört, sind die Fälle, in denen das Ergebnis

der Mischung- keinen Silbenzuwachs aufweist. Unter diesen

kann man wieder als eine besondere Gattung diejenigen Fälle

rechnen, wo das induzierte Wort eine konsonantische Vermeh-

rung im Anlaut des wurzelhaften Teiles erfahren hat. Be-

kannte Beispiele dieser Art aus dem Germanischen sind: ahd.

lieiskön mhd. heischen 'heischen', das aus ahd. eislcön mhd.

eischen { = as. escön, zu ai. icchd-ti "er sucht, sucht auf) durch

Anlehnung an hei^^an ''heissen' (= got. haitan), und ahd. bim

'ich bin', das aus */?>/ fgot. im aisl. em 'ich bin' = uridg.

*esmi) durch Anlehnung an das durch ags. heo air. hiu usw.

vertretene Präsens der Wurzel hheu- (ahd. Plural h-irurn h-i-

rut zu aisl. erom erod) entstanden ist. Beispiele aus dem

Romanischen, Avie franz. lierre 'Epheu' aus ierre (hedera) +
Her, italien. hruire 'kollern, knurren' {%rugire) aus rugire -\-

hradire, s. bei Meyer-Lübke a. a. 0. 1, 356.

Einen für nnsern spezielleren Zweck besonders bedeut-

samen Fall aus dem Griechischen habe ich in Fleckeisens

Jahrbb. 1880 8. 217 ff. eingehend erörtert. Es handelt sich

um gewisse Unregelmässigkeiten des mit qpepeiv wurzelgleichen

und seiner Bildung nach mit ai. hibharmi zusammengehörigen

Verbums -TTicppdvai 'etwas wohin bringen' (z. B. ec-TTiqppdvai

'hineinbringen, hineinlassen, hineinstecken'), von dem ausser

dem Präsens Aoristformen wie -q)pfivai -cppeic und -eqpprica

-eqppricav, Konj. -qppnct] und das Futurum -cppricuj belegt sind*).

wandten von ahd. mos sehe mau Kluge Et. Wtb. unter moo,s. Aksl.

meniti erwähnt Prellwitz überhaupt nicht; auch dieses müsste er

aus *mnoin- herleiten. Gesetzt aber auch, das germanische und
das slavische Wort könnten anstandslos mit dem griechischen aut

uridg. *7nenoi?i- *mnoin- zurückgeiührt werden, so wäre dieses Ge-

bilde unmöglich von *menos (|nevoc) zu trennen, und mit welcher

Wortbildung- der Ursprache könnte dann *menoin- *mnoin- verglichen

werden'? An die oben genannten Nomina mit den Suffixen lit. -ena-

usw. anzuknüpfen ginge nicht an. Denn diese Suffixe sind an o-

Stämmen entsprungen, und ein Nomen *raeno- *mno- ist nicht nach-

weisbar. Aiich ergeben sich funktionelle Schwierig-keiten.

1) Diese Stufe qppn- neben av. -hrl-ra- 'tragend' (Bartholomae

Studien 2, 180) und ai. bhari-tram. griech. qpepe-xpov qpape-xpä haben

Hirt IF. 7, 204, Ablaut S. 14.5 und Hübschmann IF. Anz. 11, 50 bei

der Besprechung- der Basis dieser Wortsippe nicht in Rechnung
gezogen. Es liegt aber kein ausreichender Grund vor anzvinehmen,
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Xcbei» (lieseil roi;elinässif,^en Fonnen treten einige liilduiigen

auf, die dadurch entsprani^en, das^s -'\x]}a\ (in Verbindung- mit

i'rätixeii) infolge seiner hegiiifliclien Verwandtschaft mit -tti-

qppdvai im Anhiut cpp- annahm. So erstlicli die Aoristfornicii

-eqppriKa -ecppevTO, Iinper. -qppec, Inf. -(ppecSai. Sodann ist das

Träsens -cppinini durch Aristophanes Ves}). 125 belegt, wo zwar

e£eqppio)Liev überliefert ist, eine Form, die mit den gleichfalls

handschriftlichen Formen i). l'lur. £uv-iov A 273, Präsens 3. Sg.

-iei B 7Ö2. K 121, linper. Evjv-ie Theognis 1240 auf gleicher

Linie steht, aber höchst wahrscheinlich mit Nauck und Din-

dorf ebenso in eHecppieiiiev zu korrigieren ist, wie man in A 273

mit Aristarch tuviev zu schreiben hat.

Ein Seitenstück zu -q)pir-i)ui -eqppiiKa ist nun, wie mir

scheint, unser deutsches Verbum bringen : got. hriggan, ahd.

hfingan, as. hringan und brengian, ags. brin^an und (kent.,

north., bisweilen auch altws.) brenj{e)cüi, wozu als Präteritum

got. brähta ahd. as. brähta ags. bröhte aus ^brmdhta, als Part.

Perf. Pass. got. ^brahts ahd. brüht usw. Johanssons Etymo-

logie, wonach bringen aus Partikel bl- und einem mit ahd.

r'mgi 'levis' ndid. ge-ritige deicht, schnell, bereit, gering, wert-

los' nnd gricch. piiucpa verwandten Verbum bestünde und ur-

sprünglich 'beschleunigen' bedeutet hätte (Paul u. Braunes Beitr.

15, 227 f.), kann aus mehr als einem Grunde nicht für gelun-

gen gelten und hat denn auch, so viel mir bekannt ist, nir-

gends Zustimmung gefunden, unhaltbar ist auch, was Peter

Rheden in seiner an Missgriffen nicht armen Schrift Et^^mo-

logische Versuche auf dem Gebiete der idg. Sprachen (Brixeu

1 896 1 S. 7 bietet : ihm ist bringen entstanden aus "der Schwund-

stufe von idg. *bherö "ich trage' mit perfektivierendem Suffix

-en/i^-, idg. ^blir-enh^ö". Ein solches 'Suffix' hat es nie und

nirgends gegeben. Trotzdem ist Rheden, wie Avir gleich sehen

werden, von dem, was ich für das Richtige halte, nicht weit

ab gewesen.

q)pr|- sei erst aul" grieehiseheiii Boden (iiacli dem Muster von -nX^y

'füllen' u. dgl.) aufgekommen. Auch darf *bhrdtor- 'Bruder' (ai.

hhrätar- lat. fräter usw.), das mit Rücksicht auf ai. hhdrati 'er er-

hält, unterhält, hegt, pflegt' als 'Pfleger, Ernährer, Beschützer' (näm-

lich der Schwester) mit diesem Verbum verbunden wird (vgl. Del-

brück Die idg. V^erwandtschaftsnamen S. 6. 84), nicht einfach bei-

seite gesetzt werden, wenn ja auch zuzugestehen ist, dass diese

JJeutun«'- von *bhrätor- unsicher bleiben wird.
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Zutreffend is^t dageg-en der Vergleich mit kymr. lie-hrwng

'deducere' he-bryngiad 'deductor', corn. hem-hronk 'dedueet'

11. a., die auf urkeltisehe Formen mit -)dk- {*broidk-) weisen

(Fick Wth.* 2, 186, Zupitza Die german. Gutturale 209 1.

Aber mit dem Nachweis unseres bringen in dem unmit-

telbar benachbarten Sprachzweig ist nun nicht alles erledigt.

Geht man nämlich von einem uridg. H^Jireidk- *bhrowl-- aus,

so fällt zunächst die Präsensbildung briggan auf: man erwartet

von dieser uridg. Basis aus entweder *bruggcm oder '^brihan

(Vgl. aisl. vega ^töten' : got. weihan ""kämpfen'). Als von Haus

aus morphologisch zusanmiengehörig kann man as. brengian

ags. bren;^{e)an und as. brahta brüht ags. brölüe bröJit be-

trachten, vgl. got, pagTijan 'denken' dat. tongeo) und pahta

pahts. Dass aber nun erst nach *braggjan ein briggan ge-

bildet woi'den sei, ist unglaublich. Wäre ein starkes Verbura

auf grund des schwachen aufgekommen, warum sollte man mit

briggan nicht gleichzeitig ein starkes Präteritum %ragg ^brug-

gum und ein starkes Partizip ^riiggans geschaffen habend,

und wie sollte man im Gotischen dazu gekommen sein, diese

Neubildung briggan unter Ausscheidung von ^raggjan mit

brähfa und %rühf.« zu gruppieren? Die Gruppierung briggan :

brahta steht ja im Germanischen ganz isoliert da, und gerade

im Germanischen müsste man eher als anderwärts den Nach-

weis eines Musters verlangen, nach dem sie sich vollzogen

hätte. Viel leichter Hesse sieh umgekehrt verstehen, dass es

im Urgermanischen einmal nur die got. briggan, brahta, '''brahts

gab und das schwache Präsens des Altsächsischen und Angel-

sächsischen erst einzeldialektisch nach dem Verhältnis von as.

tlienMan zu thahta usw. gebildet Avurde. Die chronologischen

V^erhältnisse sind dieser Auffassung günstig, die denn auch

von Kluge in Pauls Grundriss 1 ^, S. 439 vorbehaltlos vertreten

wird. Auffallend ist aber auch der Umstand, dass keine alten

und verbreiteten Ableitungen aus briggan begegnen. Die An-

nahme eines eigenartigen Ursprungs ist also von vorn herein

nicht unwahrscheinlich.

1) Einzeldialektiscli in jüngerer Zeit kam es allerdings zu

diesen Formen als Produkten des Systemzwangs: im Ahd. brimgan

neben bräht und hrang brungim neben brahta (Braune Ahd. Gramm. ^

S. 241, Weinhold Mlid. Gramm. S. 438), im Ags. brunjan nelien bröht

(Sievers Ags. Gramm. ^ S. 235).
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Zu irnuHle lag", denke ich. ein \'orl)mii aus dei- Wurzel

i')iek- efik- nek- \^rreielieu, hriugeii', die in ihrer vollen Oc-

stalt am deutlichsten im Orieehisclien in Formen wie tTT-evex-

Öeic eTr-ev6x9nco|uai, TTob-r|veKi]C 'bis auf die Fiisse reiehend'

entg-egentritt. mit (|ualitativem Al)Iaut Perf. KaT-^voKa bei

llesyeh. mit Reduplikation und (lualitativem Al)laut Perf. evr)-

vcx«. Die eine der beiden schwächeren Formen efik- ist z. 15.

durch ai. a.sa-s 'Anteil, F.rl)teil, Teil', asnö-ti av. a.snaolti 'er

erreicht' as- = nk-i, redu))l. Perfekt ai. änäsa ?).]?\. iniasür.

gr. redupl. Aorist eveYKeiv 'bringen', mit o-Ablaut oyko-c 'Traelit.

Last, blasse' i vgl. lit. nasztä 'Tracht, Last';, ir. -t-icim 'ich

komme' (-c- ans -nc-), -ff 'veniat' aus *-f[o]-hic-.s-f, redupl. Per-

fekt t-äna'ic 'er kam' vertreten, die andere Schwächungsform

neh- z. B. durch ai. ndm-ti 'er erreicht, erlaugt', lit. 7ieszü

aksl. iiesa 'ich trag^e', got. ga-nali ahd. gi-nah 'es reicht hin,

genügt' Part. got. hi-naiihts, got. ga-nöhs ahd. gi-nuog 'ge-

nug'. Indem gewisse Tempusbildungen aus dieser Wurzel und

zwar aus ihrer schwächeren Gestaltung enk- durch Verschmel-

zung mit irg-end welchen verbalen Bildungen, denen der Stamm

^bhre- (= griech. cppr|-j 'tragen, l)ringen' zu gründe lag, im

Anlaut die Konsonantengruppe bhr- erhielten, kamen die Bil-

dungen zustande, als deren unmittelbare oder mittelbare Fort-

setzung- die historischen Formen des Britannischen nnd des

Germanischen vorliegen. Die Vokalvcrhältnisse der kymrischen,

coi'nischen und bretonischen Formen zu beurteilen muss ich

den Keltologen überlassen. Was hing-egen das germanische

Wort betrifft, so sind wir nunmehr gegenüber den oben her-

vorgehobenen Schwierigkeiten, wie sie sich l)ei Zugrundelegung

einer uridg. Wurzel bhreidk- ergeben, in einer günstigen Po-

sition, hriggan stellt uns einen Aoriststamm ^enke- *enkö- dar,

der sich von griech. eveYKeiv nur durch das Fehlen der Re-

duplikation unterscheidet (vgl. Perf. griech. KUT-iivoKa neben

evrivox«, ai. äsatur neben ilnqsa\ '). Dieser Aorist war die

einzige primäre Verbalbildung von enek-, die die Verbmdung

mit '•bhi-e- einging. Daneben gab es, vorausgesetzt dass as.

hrengian ags. bren,j{e)an keine westgermanische Neuschöpfung

war (S. 155), ein sekundäres eVo-Präsens mit der Ablautstufe

1) Auch da.s Altindisclie hat uiircduplizierte Aoristtoniien, wie

Opt. atiema und a.iyät. Docli zeigen diese nicht die Stute ''•enk-,

sondern die Stufe '^nk-.
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onk- ''vgl. griech. ötko c- . Ob aber dieses Präsens ursprüng-

lich iterativ-ziellose Bedeutung gehabt hat, die sich später ver-

wischte, sodass es mit dem Grundverbum gleichbedeutend

wurde (vgl, Delbrück Grundr. 4, S. 109 ff. und S. 124), oder

ob wir es mit der sogenannten Kausativbedeutnng zu thnn

haben (^bringen' = 'ein Ziel erreichen lassen'), lasse ich un-

entschieden, um so mehr, da die Stufe {hhr)onk- auch in den

mir nicht hinlänglich deutlichen britannischen Bildungen er-

scheint, hrähta, "^hrdJits sind wohl wie pähfa, pahts zu l)e-

urteilen. Wie aber bei den letzteren Formen bezüglich de&

Wurzelablauts auf osk. fcuKjin-om 'sententiam' neben lat. to?i-

geo Rücksicht genommen Averden muss (vgl. lat. candeo : ai.

candrä- aus *qendrö- u. a., Verf. Grundr. 1 - 8. 421 f. 2, 1163),

so bei hrülita, *hrähts darauf, dass im Lateinischen nanciscor

nanctus (nactus) mit a auftritt^;. Eventuell sind also as.

hrengian und brähta brüht im Wurzelvokalismus von Anfang

an verschieden gewesen (vgl. wiegen des Vokalablauts auch

Osthoff BB. 24, 188. 208 f., Hübschmann IF. Anz. 11, 44).

Auf Lorentz' Kombinationen Über das schwache Präteritum

des Germanischen (Leipz. 1894) 8. 53 f., wonach got. 2. Sg.

hrühtes {=*b}'ayhtes) auf ein grundsprachliches *[e-\bhe-bhi'idk-

thes zurückginge, mag wenigstens hingewiesen werden.

Zwischen Germanisch und Keltisch sind schon genug-

besondere alte Beziehungen im Sinne der J. Schmidtschen

Wellentheorie nachgewiesen, und für eine solche halte ich

auch unsere Wurzelmischung. Der Mischungsvorgang ist also in

eine jenseits der urgermanischen Tenuisverschiebung liegende

Zeit hinauf zu setzen, da die beiden Völker in engerem

sprachlichen Verkehr standen. Ob man dann aber das Ver-

schmelzungserzeugnis bei den Germanen aufgekommen und

durch die Kelten entlehnt oder umgekehrt von den Kelten

auf die Germanen übergegangen, oder ob man — was eben-

falls denkbar wäre — die Verschmelzung von den beiden

Stämmen gemeinsam vollzogen sein lässt, darauf kommt mir

für jetzt w^enig an. ^ielleicht ergibt genauere Betrachtung

der britannischen Formen Fingerzeige, die in dieser Beziehung

eine Entscheidung ermöglichen 2).

1) Dieses lateinische VerbTim scheint eine Verschmelzung der

beiden Wurzelfornien nek- und enk- zu sein.

2) [Eine ähnliche, eben falls auf Wurzelangleichung beruhende
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St'liliesslicli ma«:' ikk-Ii orwiilmt sriii, dass auch schon

Leo Movcr Die ü-otli. Sprache S. 4o4. 41)',» h)-i(/(j(ui /.n hairan

ii-estellt hat. iVcilich uliuc Jede Aiideutuni;- davon, wie man

sich den Zusannuonhani;- v(MV,nstclicn habe.

Lcip/.ii;-. Karl Iirn,i;niann.

Beiträge zur Geschichte der Sprachwissenschaft.

I.

Die Erklärung- der Personalcndungen.

Delbrück lehrt noch in der dritten Auflage seiner Ein-

leitung in das Sprachstudium vS. 11, dass Bopp erst in der

englischen Bearbeitung seines Konjugationssystems den Zu-

sammenhang der Personalcndungen mit den Personalpronomina

behauptet habe. Das ist unrichtig; schon Lefmann hat gegen

Delbrück l)emerkt, dass jene Erklärung- der Personalcndungen

bereits in Bopps Erstlingsschrift auftritt, Franz Bopp SS. 51.

374. Während Bopp in der englischen Bearbeitung ausdrück-

lich Scheidius als seinen Vorgänger namhaft macht, fehlt im

Konjugationssystem ein solcher Hinweis. Doch wird man wohl

in Bopps Worten, Konjug-ationssystem S. 147, "schon aus der

g-riechischen und lateinischen Sprache Hess sich dies (nämlich,

dass die Personalendungen Pronomina seien) rautmassen" eine

Beziehung auf die Theorie der holländischen Philologen er-

blicken dürfen.

Es dürfte jedoch nicht oline Interesse sein zu sehen.

besondere Übereinstimmung zwischen Germanisch und Britanniscli

weist K. F. Johansson Zeitschr. 1'. deutsche Philol. 31, 296 f. nach.

Nach seinen Ausführungen sind ags. dbled aisl. eldr Teuer' und
kymr. aelicyd corn. oiled 'Herd' durch Vermischung- von *aidh-l-

(ajrs. dlan 'flammen' ir. nel 'lime', vgl. »riech, ateuu al'GaXoc ai6ä\r|)

mit einem nridg-. Nomen "'^aleto- zustande gekommen, das durch ai.

ahlta-m 'Feuerbrand, Kohle' vertreten ist. und zu dessen Wurzel

auch lat. ad-oleo -olevT 'verbrennen' gehört. Auf S. 300 f. stellt .Jo-

hansson Litteratuv über derartige "Konfusionsbildung-en', wie er sie

nennt, zusammen und charakterisiert den Vorgang nach seinen

verschiedenen Arten. — Korrektiirnote.]
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dass Bopp noch andere Vorläufer hatte, die wie es sclieiiit

von den Holländern uuabhäng-ig- waren. Schon R. v. Räumer
hat darauf hingewiesen, dass J. Grimm vor Bopp den Zusam-

menhang- der Endungen |uai cai xai |ui mit den Personalpro-

noraina erkannt hat, Gesch. der g-erm. Philologie SS. 45U. 465.

Doch weicht Grinmis Auffassung- insofern von der Bopps ab,

als er in den angehängten Pronominalformen nicht das Subjekt,

sondern ein reflexives Objekt des Verbs erblickt: "eiiui ich

g:ebe mich'. Früher als Grimm hat Adelung die Personal-

endung-en für Pronomina erklärt. Auch darauf hat R. v. Rau-

mer aufmerksam gemacht, a. a. 0. S. 239. Adelung bemerkt

nämlich in seinem Umständlichen Lehrgebäude der Deutschen

Sprache (1782) I, 764: "Die Bieg-ungssylben der Personen

aber scheinen ursprüngliche alte Pronomina zu seyn; daher

sind auch die meisten Sprachen darin ähnlich". Es folgt zum
Erweis der Ind. Präs. von ich Ueb-e Am-o qpiX-uu; in zwei An-

merkungen wird auf die altdeutschen Formen liehemes, liehenf

hing-ewiesen. Adelungs Leser werden durch die Nebeneinan-

derstellung' der drei Paradigmata kaum von der Richtig-keit

seiner These überzeugt worden sein; w^elche Ähnlichkeit be-

steht zwischen am-at und cpiX-ei, am-ant und cpiX-ouciV Dass

Adelung hier so unklar ist, geht darauf zurück, dass er eine

fremde Theorie vorträgt, ohne ihre Begründung zu geben; er

ist hier wie in manchen andern Punkten abhängig- von Carl

Friedrich Fulda.

Fuldas linguistische Ansichten sind systematisch darge-

stellt in seiner Preisschrift Ül)er die beiden Hau])tdialekte der

Teutscheu Sprache von 1771 ^). Nach Fuldas Meinung besteht

eine wahre deutsche Wurzel im allgemeinen aus zwei Konso-

nanten, mit einem Vokal in der Mitte. Bestimmend für die

Bedeutung ist der anlautende Konsonant, oder vielmehr die

Lautklasse, der er angehört. (F. unterscheidet drei Klassen,

Vokale, 'Konsonanten' [A-, Z, >•, m, n, d, t, s) und Aspiranten

[h, ch, th, gh, g-^ w, h, p, ph, /"]). Ja sogar zwischen den

einzelnen Klassen kommen Berührungen vor, so zwischen s

und th. Selten ist ein Vokal ursprünglicher Anlaut der Wur-

zel: i, e bezeichnet 'Selbstheit, Neigung, gesellschaftliches

1) Abg-edruckt im ersten Band von Adelungs Versuch eines

Wörterbuches der hochdeutschen Mundart 1774.
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J'.and', (lalior //.• (S. 14). "Der Artikel ist das ciui)liatisclio

// mit seinen (iraden gh tli s. Er ist der Selbstlicit ih\ ch

(l. li. icJi), i. ent^-egeugesetzt." Vom Vcrbiim lieisst es nun

8. 30: "Das Nomen, die AVurzel, ging durcli Persona«; an-

fangs zwo: die erste sclileehtliin, mit dem Vocalabfall (d. i.

vokaliseliem Ausgang) oder il-, i : / lev, lev i; und die an-

dere, zu oder von welcher dieKede war: tJl, s' : tJi lev, lev'

th\ s lex, lev s; woraus cndlicli eine dritte entstanden, welche

in ihrer festen Bestinnnung die eigentlielie zweite Person wor-

den ist: levs, levst .... Prima i)lur. m ist im Norden noch

in vollen» Gang: lefvom, älshom" . . . dann Hinweis auf alid.

-mes . . . '"'Der Perser hat es aucii. Seine prima sing. '///,

em ist von me" und hier verweist Fulda auf eine frühere

Stelle (§ 12, S. 21), wo me als angebliche ags. Form für ich

aufgeführt ist. Hier hat also Fulda so deutlich, als es seiner

abgerissenen Schreibart möglich war, die Lehre von der (Tleicli-

heit der Personalendungen mit den Pronomina ausgesprochen.

S. 57 l)emerkt er, dass die griech. Sprache in allen wesent-

lichen Stücken mit der deutschen stimme. "Sie coniugirt

auf gleiche Weise : ßabuj, eic, ei(-t), -)li-, -t-, -vt-." Hier ist

die Vergleichung ganz klar, denn F. deutet an, dass die ?>.

Person Sg. im Griech. ein t verloren hat und gibt als Endung

der .']. Plur. vt, nicht wie Adelung das attische -ouci an. Das

-u) der 1. Sg. gegenüber angebl. deutschem -i darf nicht be-

irren, denn wie F. einmal sagt (S. 14) "die Vocale grenzen oft

zu nahe, und die Aussprache der alten Mäuler war allzu un-

gewis, als dass sich nicht /' mit e; e mit ö; /, /i; ä, u\ ö, o;

o, u alle Augenblik vermischen sollten." Schliesslich be-

merkt F. S. 58, dass auch die semitischen Sprachen "primam

pers. verbi mit einem i, alterani mit fÄ" bilden.

Eine nähere Beziehung zwischen Fulda und Bopp könnte

man darin finden, dass beide annehmen, die 2. und 3. Sg.

hätten eigentlich dieselbe Endung. Denn Bopp sagt a. a. 0.

S. 150 "t bezeichnet an Zeitw<»rtern die zweyte und dritte

Person, und mehr durch zufällige als wesentliche Unterschiede

gelingt es der Sprache, hier der Deutlichkeit nicht zu scha-

den." Allein Fulda ging von dem Wechsel von s und th im

got. und ags. Artikel aus, Bopp von der Gleichheit des t in

ai. tarn., tena einer- und tvam, lat. tu andererseits.

Anhangsweise bemerke ich, dass im 18. Jh. auch eine
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Tlieorie aufgestellt wurde, die mit der Lehre Bopps von der

Einverleibung- des verbum substantivura in die Verbalwurzel

viele Ähnlichkeit hat. Bei Le Brigant, Elemens de la langue

des Celtes Gomerites ou Bretons, Strassl)urg' 1779 finde ich

folgende hieher gehörigen Äusserungen: (p. 11 f.i ^'het ete, et

et alle participe unique, et modele de tous les Participes passes

comme l'expriment ces deux monosyllabes derives Tun de l'au-

tre et alle, et het, ou be et, qui est alle, qui a ete, qui est

passe. L'on observe ici, que dans le Verbe etre, comme dans

tous les autres, le Verbe a il va, est sous-entendu, quand il

n'est pas exprime. C'est ce qui ramene la Conjugaison ä la

mcme simplicite et qui fait que ee n'est toujours que la racine

jointe avec le Verbe aller, duquel on va mettre la suite sur

le mode personnel ou cnmplet" . . . (p. 14i "Les deux (seil.

verbes, e 'ist' und ä 'geht') comme on peut l'a])percevoir, sont

reciproquement formes Tun de lautre; ils sont, connne on l'a

dit, le prototype de toutes les Conjugaisons des autres langnes

connues, et le Verbe alle7' seul est celui de cette mcme Con-

jugaison chez les Bretons. Elle se forme donc de la maniere

la i)lus simple en ajoutant au mot radical quel qu'il soit, la

syllabe seule, qui fait le Verbe aller dans les tems, oü il neu
a qu'une, et la derniere syllabe dans ceux, oü il en a deux."

11.

Rudolf von Raumer.

Auf den ersten Blick mag es seltsam erscheinen, wenn
ich der Besprechung längst verschollener Theorien die Wür-
digung eines Mannes folgen lasse, dessen Name dem Gelehr-

ten, wie dem Schulmann, dem Germanisten wie dem Sprach-

forscher gleich vertraut ist. Allein mich dünkt, dass eine

Seite seiner Thätigkeit nicht die gebührende Schätzung gefun-

den hat. Bei Delbrück sucht man Raumers Namen vergebens.

Paul hebt wohl hervor (Grundr. - 1, 119), dass er zuerst die

Resultate der Lautphysiologie für die vergleichende Sprachfor-

schung nutzbar gemacht und zwischen Schriftsprache und Mund-
art, geschriebener und gesprochener Sprache klar geschieden

habe. Aber diese Charakteristik sagt vielleicht dem genug, der

Raumers Werke schon kennt, dem ferner stehenden gewährt

sie kein erschöpfendes Bild. In seiner eignen Geschichte der

Indogrermanisclie Forschnnsren XII i ii. 2. 1\
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gerin. Pliiloloi^-io hat der vdriiclmi empfindende Manu seinen

Namen pin/lieli unterdrüekt.

Und doeli wiire er selbst am besten imstande gewesen

den Kern seiner wissenschaftlichen Art zu cntliüllen. RuduH"

von Ranmer jichört nicht zu jenen genialen Naturen, denen

auch ohne methodische Klarheit glänzende Entdccknngen in

Hülle und Fülle g-eling-en; es sind verhältnismässig wenige

Probleme, die ihn immer und immer wieder beschäftigen, was
ihn aber auszeichnet, das ist das volle Bewusstsein von den

Zielen und der Art der eigenen Forschung.

Als Räumer im Jahre l86o den Ertrag eines Viertel-

jahrhunderts linguistischer Thätigkeit in seinen "Gesammelten

sprachwissenschaftlichen Schriften" zusammenfasste, da war
er sich vollkommen klar, dass ein Band alle diese verschie-

denen Aufsätze zusammenhielt, von der frühreifen Erstlings-

schrift des zweiuudzwanzigjährigen Jünglings bis zu der letzten

Rezension des ang-esehenen Gelehrten: das Streben nach der

Erkenntnis der realen Faktoren sprachlicher Veränderung. Die

Sprachwissenschaft ist wie jede Kulturwissenschaft vor die

Frage gestellt: wie kommen gleichartige Massenerscheinungen

zustande, da doch der wahre Träger jeder Entwicklung nur

das Individuum ist? Die vorherrschende Denkungsart des 18.

Jhs. war geneigt, diese Frage damit zu beantworten, dass sie

die Veränderung der bewussten, zweckmässigen Thätigkeit

einzelner Individuen zuschriel), die ihren Willen den anderen

aufdrängten. Bekanntlich erfolgte um die Wende des Jhs.

der Rückschlag. Die traditionellen ]\Iächte des Lebens, Reli-

gion, Sitte, Sjirache, erschienen nicht mehr als träge Massen,

die dem zweckmässigen Handeln sich entgegenstemmen, aber

von ihm besiegt werden können, sie werden mit dem Glorien-

schein des Ehrwürdigen umgeben und erscheinen zugleich als

unüberwindlich, der Ansturm des Einzelnen ebenso verwegen

wie nutzlos.

So förderlich diese Geistesrichtung für das Aufblühen

linguistischer, namentlich germanistischer^) Studien war, so

1) Die Gesc'liichte der germ. Pliilologie bietet ein gunz anderes

Bild als die Entwicklung der vergleichenden Sprachforschung. Ein

epoclieniachendes äusseres Ereignis, wie es die Eintülirung* des

Sanskrit in den Kreis abendländischer Gelelirsamkeit war. hat die

gerni. Philologie nicht zu verzeichnen. Die Texte, die .1. Grinnn
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musste sie docli im Laufe der Zeit den Fortscliritt hemmen.

Aus allen spraclilichen Erseheinungen wurde das Individuum

vollständig- eliminiert, jede Veränderung- erschien als zaube-

rische Wirkung des persönlichen Sprachgeistes, die Hyposta-

sierung der Sprache hat lange vor Schleicher begonnen. Eau-

mers Hauptverdienst besteht nach meiner Überzeugung darin,

dass er hier Wandel geschaffen hat, Jakob Grimm hatte eine

Menge sprachlicher Veränderungen erkannt, sich aber nicht

damit beschäftigt, wie diese Veränderungen zustande kamen.

Raumers erste sprachwissenschaftliche Arbeit ist seine

Schrift "Die Aspiration und die Lautverschiebung". Es ist

bekannt, dass er hier als der erste den Unterschied von Spi-

ranten und Aspiraten scharf formuliert hat, minder bekannt,

dass hier schon das Grassmannsche Gesetz im Vorübergehn

angedeutet^) und der Übergang alter Gutturale in aiud. Pala-

tale in Parallele gesetzt ist zu der Veränderung des lat. c vor

e, / in den romanischen Sprachen. Doch davon habe ich hier

nicht zu sprechen. Mir kommt es darauf an, dass hier ganz

ernstlich die Frage aufgeworfen wird: wie kommt es, dass

ein Laut an die Stelle des andern tritt, ist dies plötzlich ge-

schehn oder allmählich, dem einzelnen Teilnehmer an der

Spraehfortbildung unbewusst, beruht es auf einem Unvermögen

der Sprachwerkzeuge einen Laut zu bilden oder auf andern

Ursachen. Freilich findet sich in dieser Erstlingsschrift noch

manches unfertige.

das Material für seine Grauunatik lieferten, waren zum grossen Teil

schon vor ihm bekannt. Was Grimm auszeichnete, war nicht nur
die gewaltige Ki-aft der Kombination, sondern auch die Sorgfalt, die

er auf die Feststellung der einzelnen Thatsache verwendete. Man
vergleiche nur die Abschnitte, die vom Got. handeln, mit den Ar-

beiten seiner unmittelbaren Vorg'änger Fulda und Zahn. Solche

Akribie erscheint uns leicht als etwas Selbstverständliches; allein

so lange man Regel und Gesetz als Erzeugnis höherer Kultur an-

sah, so lange man glaubte, die Sprache der alten Germanen sei

roh und imgeschlacht imd daher unregelmässig gewesen, fanden
sich die Forscher nicht bestimmt, peinliche Mühe an einen Gegen-
stand zu wenden, der ihrem Streben doch keine Belohnung- vei--

sprach. Erst die Verehrung-, die man der Vorzeit zollte, hat es

ermöglicht, dass der Erforschung der germ. Sprachen dieselbe Sorg-

falt gewidmet wurde, wie den Sprachen des klassischen Altertums.

1) Sprachw. Sehr. 75, §64, 2. — Die griech. Grammatik hatte

schon früher Wurzeln mit zwei Aspiraten angenommen.
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Die uäclistc spracliwissenscbaftliche Abliaudlung R.s "über

«leutscbe Rcclitscbreibniii;'" ist um 18 Jahre jüiig-er. Um die

Mitte des ID. .lahriiiinderts erhob sieh von versehiedenen Seiten

der Ruf nach Veränderung:, Verbesserung- unserer Orthograpliie.

Die vorlierrsc'hende Rielituni'; war dabei die liistorisehe, die

neulii.storisehe oder pscudohistorisehe, wie R. sie g-enannt liat.

Der radikalste und konsequenteste Vertreter dieser Richtung-,

Phili])p Wackcrnagel, hat freilich nur auf cng-ere Kreise Ein-

tluss g-eübt. Den grössten i)raktisclien Erfolg- erzielte Weinhold.

W. stellte die deutsche Schreibung- als höchst schwankend

hin, den Grundsatz "schreib wie du sprichst", verwarf er als.

thörieht, da die Aussprache von Dorf zu Dorf wechsle, sein

Prinzip war: "Schreib wie es die geschichtliche Fortentwick-

lung- des Nhd. verlangt". "Mög-en sie", sagte W. von den

Anhängern der phonetischen Orthographie, "ihre Schreibweise

nach jedem Jahre und jedem Hause ändern. Ich aber glaube

noch an eine Geschichte und ein inneres fest und fein geglie-

dertes Leben der Sprache und habe Ehrfurcht vor ihr als der

Schöpfung des ewigen Geistes, an der nicht jeder nach sei-

nem zufälligen Belieben und nach der Biegung seiner Zunge

ändern darf." Hier tritt uns zum Greifen deutlich die Vor-

stellung einer immanenten Sprachrichtigkeit entgegen, die Vor-

stellung von einem Leben und einer Geschichte der Sprache,

die ganz unabhängig sind von denen, die die Sprache spre-

chen. Und ebenso wird den einzelnen Lauten selbständige

Existenz zugemessen. Für die neuhistorische Schule waren

etwa "ss" und "sz" dem Wesen nach verschiedene Laute,

mochten sie auch thatsächlich gleich gesprochen werden.

R. führte diese Theorie dadurch ad absurdum, dass er

den Zirkel aufdeckte, in dem sie sich bewegte. Man soll

schreiben, wie es die geschichtliche Entwicklung des Nhd,

verlangt. Aber woher kennt man diese Entwicklung"? Etwa

aus der älteren Sprache? Nein; a priori lässt sich nie kon-

struieren, welche Veränderung- ein Laut in der Zukunft erlei-

den werde. Also nur durch Vergleichnng der älteren Sprache

mit der heutigen, d. h. durch Vergleichung mit dem heute

gesprochenen und geschriebenen Wort, Die Kenntnis der Ent-

wicklung des Nhd. beruht somit auf demselben schwankenden

Boden der geltenden Schrift und Sprache, der für unfähig

erklärt worden war, das (Jebäude einer wissenschaftlichen
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Orthographie zu tragen i). Im Wesentlichen war dies der selbe

Beweis, den im Altertum Sextus Empirikus gegen die Ana-

logiker geführt hatte, wie denn überhaupt die neuhistorische

Richtung der Sprachregelung sich von der älteren, noch im

18. Jh. bestehenden, bloss dadurch unterscheidet, dass an die

Stelle der Regel des Nebeneinander die Regel im Nacheinan-

-der auf Biegen oder Brechen durchgeführt Averden sollte.

Aber mit der Aufdeckung des logischen Zirkels war es

nicht gethan; um Eindruck zu machen, nmsste R. auch zeigen,

warum sich im Nhd. keine durchgreifenden Lautregeln fest-

stellen lassen. Er that dies schon in der ersten gegen Wein-

hold gerichteten Abhandlung, indem er darauf hinwies, dass

die Schriftsprache Zutlüsse aus verschiedenen Mundarten er-

halten hat. Sehr klar ist die Unterscheidung von ''physiolo-

gischen" und "geschichtlichen" Wandlungen der Sprache, d. h.

lautgesetzlichen und auf Sprachmischung beruhenden, ausge-

sprochen in der Rezension des Grimmschen Wörterbuchs (1858)-).

Hier zeigt R. auch in voller Schärfe die Schwächen der

Orimmschen Sprachbetrachtung auf. Grimm hat festgestellt,

dass die Laute einer Sprache zu den Lauten der andern in

einem bestimmten gesetzmässigen Verhältnis stehen. Den That-

bestand hat er festgestellt, in den Vorgang, dessen Resultat

<ier Thatbestand ist, ist er nicht eingedrungen ^).

Die Untersuchung über den Vorgang der sprachlichen

Veränderungen führt R. — von gelegentlichen Äusserungen

sei hier abgesehen — in zwei Abhandlungen '"Die sprachge-

schichtliche Umwandlung und die uaturgeschichtliche Bestim-

mung der Laute" und "der wirkliche Vorgang des Lautwan-

dels", die erste Abhandlung ist 1858, die zweite, einen Teil

der Besprechung von Rumpelts Deutscher Grammatik bildende,

1861- erschienen^). Charakteristisch ist in dem ersten Artikel

gleich die Bemerkung : "Wenn von der Umwandlung der Spra-

chen und insbesondere der Sprachlaute die Rede ist, wird

häufig sofort auf den 'Sprachgeist' und seine Wunder zurück-

gegriffen. Ich bin weit entfernt, dem Tiefsinn, durch den die

neuere Forschung sich auszeichnet, etwas abbrechen zu wollen.

1) Sprachw. Sehr. 135 ff.

2) A. a. 0. 356 ff.

3) A. a. 0. 352 f.

4) A. a. 0. 368 ff. 432 ff.
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Aber icli lialto es nn der Zeit, dass wir uns zuvcirderst mit

klaren und iiuhetaugenen Sinnen an die Wirklicldceit und deren

Erseheinuni^en selbst ^Yenden. Wir linden dann, dass der

'Spraelijieist' nielits für sich allein, ab^-ctrennt von den Men-

selien thut, dass vielmehr alle Vcränderuui;en der Sprache

durch die Menschen selbst hervorgebracht werden"^). R. stellt

dann fest, dass der Mensch im Laufe seines Lebens die Sprache

ändert. Das Kind beherrscht sie noch nicht, der Greis bildet

weg'cn kr»rperlicher Gebrechen die Laute anders als früher,

nicht einmal in einer und derselben Familie, die verschiedene

Altersstufen vereinii;-t, wird g-anz gleich gesprochen. Aber

auch nicht alle Altersgenossen sprechen gleich. Das folgt aus

dem verschiedenen ]>au der menschlichen Sprachwerkzeuge.

Auch konnnt es nicht selten vor, dass ein Mensch einem Laut

eine etwas andere Artikulationsstelle gibt als der andere. Wenn
ein Individuum wegen eines Gebrechens seiner Sprachwerk-

zeuge einen Laut verändert, so wird es dies überall thun, wo
der Laut vorkommt. Denken wir uns eine Sprachgenossen-

schaft, die aus lauter solchen Menschen besteht, so wird der

alte Laut notwendig aus der Sprache verschwinden. Denken

wir uns aber eine Familie, wo der Vater eine Eigentündichkeit

der Aussprache hat, die Mutter nicht, so kann es geschehen,

dass die Kinder in einem Teil des Wortschatzes dem Vater

nachsprechen, in einem andern der 3Iutter. Beruht die Ver-

änderung des gehörten Lautes auf der Bequemlichkeit der

neuen Aussprache, so werden gewöhnlich andere Folgen ein-

treten. Es können zwar einzelne Glieder der Sprachgenossen-

schaft an der alten Aussprache festhalten, aber da die Ver-

änderung nicht durch individuelle Eigentümlichkeiten, sondern

durch den Bau der menschlichen Sprachorgane im allgemeinen

bedingt ist, so wird sich ihre Ausbreitung nicht nur durch

Nachahmung sondern auch spontan vollziehen. Hieher gehören

die meisten Fälle des kombinatorischen Lautwandels. Ausser-

dem gibt eine Klasse von Lautnmwandlungen, die weder durch

üngenauigkeit der Überlieferung zu erklären sind, noch durch

die Unfähigkeit den ursprünglichen Laut hervorzubringen, die

auch ni(dit dem kombinatorischen Lautwandel zugehören. Hie-

her ist die Lautverschiebung zu rechnen. Schliesslich wird

1) A. a. 0. 374
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eine doppelte Art den Lautwandels festgestellt. Entweder voll-

zieht sich die Veränderung- sprungweise oder über eine kon-

tinuierliche Reihe von Zwischenlauten.

In der späteren Abhandlung stellt R. wieder den Gegen-

satz zu Grimm fest. Bei Grimms Arbeiten bekonnnt man den

Eindruck, "dass die Völker grosse einheitliche Massen bilden,

die sich einer und derselben Sprache bedienen, so dass Ab-

weichungen von dieser geschlossenen Einheitlichkeit nur als

besondere mundartliche Abnormitäten erscheinen. Dass der

'Sprachgeist' so feste Gesetze einhält, das erfüllt uns mit dem

Staunen des Unbegreiflichen. Aber wie es bei dieser Um-
wandlung der Sprachlaute eigentlich zugeht, das bleibt uns

verborgen." Und doch ist gerade das Eindringen in diesen

Vorgang das eigentliche Ziel der geschichtlichen Lautforschung.

Dabei muss man nicht wie Grimm von der geschriebenen son-

dern von der gesprochenen Sprache ausgehn, d. h. von den

Mundarten. Diese bieten uns aber durchaus nicht das Bild

grosser einheitlicher Massen. Streng genommen spricht jeder

IMensch seine eigene Mundart, so dass schon die kleinste Ver-

einigung den Keim der Sprachtrennung in sich birgt. Die

Zersplitterung würde noch grösser sein, wenn nicht die indi-

viduellen Abweichungen meist zurückgedrängt würden durch

die grosse Masse derjenigen, die gerade in den betreffenden

Fällen am Überlieferten festhalten. Würde eine Sprache immer

nur von einem Individuum auf das andere fortgepflanzt, so

würde die jedesmalige Umwandlung der Sprache in den Eigen-

tümlichkeiten jenes Individuums bestehn. Ein Teil der Eigen-

tümlichkeiten, soweit sie Veränderung von Lauten betretfen,

kann in vereinzelten Ungenauigkeiten in der Auffassung und

Widergabe des Gehörten bestehn, ein anderer, viel wichtigerer

Teil liegt in den Gehör- und Sprachwerkzeugen des Indivi-

duums. "Das sprechende Individuum hat die Absicht, das

Gehörte wiederzugeben; aber statt mit seinen Lautwerkzeugen

wirklich dasselbe hervorzubringen, was ihm überliefert ist,

erzeugt es nur etwas dem Überlieferten Ähnliches. Indem

aber diese Abänderung entweder auf der Beschaffenheit oder

doch auf dem bestimmten Gebrauch seiner Organe beruht,

entsteht für die betreifenden Laute eine durchgreifende Um-
wandlung. In dem von uns angenommenen Fall einer Sprache,

die immer nur von einem einzigen Individuum auf ein anderes
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oiii/iiics In<li\ idmuii fortg-eptlaiizt würde, niüssteii alsso in der

ani;Oi;-i'l)eiuMi ^\'cis^' die rei;-elreelitesten Lautweeliscl entstehen."

In Wahrheit kl aber die Öpraelie iiieht auf ein cinzehies In-

dividuum beseln'änkt. Da aber die Individuaispraehen \ei-

!S(diieden sind, .so sind Misehung-en niöglieh, indem bei einem

Wort die Sprache des einen, bei dem andern die Sprache

eines andern Individuums durchdringet "Wenn dag-cf;en die

g-anze Masse oder doch die überwiegende Mehrzahl der Spre

chcnden von einer und derselben Richtung- des ümwandelns
beherrscht wird, so tritt eine ähnliche Erscheinung- ein. wie

wir sie oben für die durchgreifende Lautänderun^ des Indi-

viduums nachgewiesen haben. Ein und dieselbe Umgestaltung-

der Laute trägt dann im g-anzen Wortschatz oder doch in

dessen g-rösstem Teil den Sieg- davon, und so entsteht das,

was man die regelmässige Lautvertretung- nennt". In einer

Anmerkung- hatte R. ursprünglich bemerkt, es sei ein glück-

licher Gedanke von Curtius gewesen, die regelmässige Laut-

vertretung von der unregehnässigen getrennt zu behandeln.

1863 fügte er hinzu, man dürfe dabei nicht ausser Acht lassen,

dass auch die unregelmässige Lautvertretung daraus hervor-

gehen könne, dass der physiologisch regelrechte Lautwechsd

einzelner Individuen in der gesamten Sprache nur für einzelne

oder einige Wörter durchdringt.

Immer ist R. darauf bedacht, die IJetrachtung des In-

dividuums in den Vordergrund zu rücken. In einem offenen

Brief an Frommann vom Jahre 1857 ^) stellt er die Forderung-

auf, die wirkliehe Sprache einzelner Mensehen aus derselben

Gegend aufzuzeichnen. Die meisten mundartlichen Sprach-

prol)en gäben nur einen Durchschnitt. Die Mitteilung dialek-

tischer Texte, wie sie R. wünscht "würde sich zur ])isher ge-

w(»hnlichen Weise verhalten wie ein Porträt zu einem histo-

rischen Gemälde. Und auch das Porträt wäre zu unsrem Zweck
nicht in der idealisierenden Weise des Künstlers, sondern in

der streng abspiegelnden des Daguerreotyps zu fassen. Hätten

wir einen Apparat, der das Gesprochene eben so treu auffasste

und auf dem Papier befestigte wie das Daguerreotyp das Ge-

sehene, so w'ürden dessen Leistungen dem entsprechen, was

ich wünsche." R. weist des weitern auf die Bedeutung- hin,

1) A. a. 0. 363 ff.
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die derartige Aufzeichniiug-en für die Kenutuis des mundart-

lichen Satzbaus haben würden. R.s Forderungen sind heute

noch nur zum geringsten Teil erfüllt. Wohl ist die Kunst

mundartlicher Darstellung- gewachsen. Aber in den meisten

Fällen gibt der Berichterstatter seine eigene Sprache wieder,

verhältnismässig selten findet man Angaben über die Sprache

der Dialektgenossen.

Man hat vielfach als Kennzeichen der neueren Sprach-

forschung- den Satz von der Ausnahmslosigkeit der Lautgesetze

hingestellt. Wir haben gesehen, dass R. der Diskussion da-

rüber nicht ausgewichen ist. Aber was in Wahrheit der mo-

dernen Linguistik das Gepräge gibt, ist die Änderung in den

Grundanschauungen, das Streben, sich von Abstraktionen los-

zureissen und das wirkliche Gesehehen zu erfassen. Und ich

hoffe gezeigt zu halten, dass R, mit seiner Betonung des In-

dividuellen, mit seiner Abkehr von der ehrfurchtsvollen Be-

staunung- des Si)rachg-eistes ganz modern annuitet, Dass er

seine Lieblingsprobleme g-elöst habe, fällt mir nicht ein zu be-

haupten. Aber wer kann sich dessen rühmen? Kennen wir

denn heute wirklich so genau den Vorgang des Lautwandels?—
Unerwähnt will ich nicht lassen, dass auch das Problem der

Analogiewirkung in R.s Gesichtskreis g-etreten ist, nur fand

er keine Veranlassung, sich eingehender damit zu befassen.

Gelegentlich bemerkt er in seiner Abhandlung über die sprach-

geschichtliche Umwandlung der Laute, er wolle keine erschö-

pfende Aufzählung der Arten des Lautwandels g-el)en, ^'Sonst

müsste z, B. auch von der Lautumwandlung- durch blosse Ana-

logie gesprochen werden. Aber ich verspare diese sowie manche

andre verwandte Frage lieber auf eine andere Gelegenheit"^),

Diese Gelegenheit ist, soviel ich weiss, für R. nie gekommen.

Nicht jeder, der in seiner Erkenntnis ein Stück vorwärts

gedrungen ist, hat auch die Wissenschaft weiter gebracht. Gar

manche Anregung- ist unbeachtet g-eblieben. Von R.s AVirken

kann man dies nicht sagen. Wie mächtig seine Arbeiten auf

Scherer wirkten, ist jedem klar, der die Geschichte der deut-

schen Sprache oder die Kleineu Schriften angesehen hat. Und
dass wiederum die spätere Forschung durch Scherers Schriften

befruchtet wurde, ist niemals geleugnet worden. So scheint

1) A. a. 0. Hia Fiissnote.
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es mir, dass Ixiidolf von Räumer einen nieht unbedeutenden

Platz in der (jeseliiehtc der Spraelnvissenscbaft verdient. Die

Anerkennung- seiner Verdienste ist nicht ein blosses Gebot der

Pietät gegen den Lob und Tadel längst Entrückten, sie för-

dert uns selbst in unserem Wissen von der Entwicklung un-

serer Disziplin.

Wien. M. H. J ellin ek.

Agens und Patieiis im Kasussysteni der indogermanischen

Sprachen.

In den indog-ermanischen Sprachen sind im Neutrum der

Nominativ und Akkusativ mit einander identisch. Dies gilt

nieht nur vom Singular, sondern auch von den beiden andern

Numeri. Deslialb liegt es nahe zu vermuten, dass Formen

wie yugdm — Ixj^öv, mädliu — iiieGu einmal weder norainati-

visehe noch akkusativische Geltung gehabt haben, sondern

eine allgemeinere, aus welcher sich die nominativische und

akkusativische Funktion entwickeln konnten. Diese Vermu-

tung Avird verstärkt durch die Beobachtung, dass Itei den o-

Stämmen der Nom. Akk. Neutr. nicht vom Akk. Mask. Fem.

verschieden ist. Das -m in vfham — Xukov wird ursprünglich

kein Akkusativsufifix gewesen sein, denn wie Hesse sich dann

die Übereinstimmung mit Nom. Akk. yugdm — lv^(öv begrei-

fen V Die Thatsachen erklären sich am besten, wenn wir an-

nehmen, dass es im Indogermanischen in einer weit zurück-

liegenden Periode keinen Nominativ und Akkusativ, sondern

einen Aktivus und einen Passivus gegeben habe. Unter Ak-

tivus ist der Kasus der handelnden Person zu verstehen, der

Subjektskasus bei transitiven Verben: er war im Indogerma-

nischen charakterisiert durch ein suffigiertes -s, das kaum von

dem demonstrativen Pronominalstamme so getrennt werden darf

und wahrscheinlich als postpositiver Artikel aufzufassen ist.

Der Passivus ist der Kasus der leidenden Person oder Sache,

oder allgemeiner der Person oder Sache, wovon etwas ausge-

sagt wird ohne dass man ihr eine transitive Thätigkeit zu-

schreibt. Er ist also Objektskasus bei transitiven Verben und
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Snbjektskasus bei passiven und intransitiven Verben. Im
Indog-ermanisehen fungierte der reine Stannn als Passivus, nur

bei den o-Stänimen ündeu wir -m als Kennzeichen.

Warum hat sich bei den Maskulina und Feminina ein

Aktivus entwickelt, bei den Neutra aber nicht"? Diese Frage

beantwortet sich von selbst, denn die Neutra bezeichnen im

Allgemeinen leblose Dinge, denen kaum eine transitive Thä-

tigkeit zugeschrieben werden konnte. Aus eben demselben

Grunde sind die Baumnamen Maskulina oder Feminina, wäh-

rend ihre Frucht Neutrum ist. Konnte man sich den Baum
als belebt und thätig denken, die Frucht war nur ein leb-

loser Gegenstand, der nur als leidend gedacht wurde. Darum
konnte bei den Fruchtnamen kein .s- Aktivus aufkommen, es

fehlte also die äussere Veranlassung zum Übergang in die

männliche oder weibliche Kategorie.

M. E. kann es nicht zweifelhaft sein, dass der indoger-

manische Sprachbau, wie wir ihn aus der Vergleiehung der

verschiedenen Sprachen rekonstruieren können, sich aus einem

polysynthetischen, suffigierenden und infigierenden Sprachtypus

entwickelt hat. Darauf deutet die Wurzelvariation mit ihrer

unendlichen ^Mannigfaltigkeit, welche sich nur durch die Zu-

sammenwirkung der verschiedenartigsten Faktoren erklären

lässt; darauf die nasalierten Präsensklassen, deren richtiges

Verständnis uns von de Saussure erschlossen ist; darauf das

Mediopassivum, das uns an die Verba mit inkorporiertem Dativ

und Objektskasus des Baskischen und der amerikanischen Spra-

chen erinnert. Auch in unserem Falle können wir uns auf

schlagende Parallelen in stammfremden polysynthetischen Spra-

chen berufen. Um von den Sprachen der Ureinwohner Ame-

rikas zu geschweigen, obwohl sich z. B. das Grönländische

und das Dakota iieranziehen Hessen, so ist es doch allgemein

bekannt, dass die Basken nur den Unterschied von Agente und

Patiente, nicht aber den von Nominativ und Akkusativ kennen.

Leiden. C. C. Uhlenbeck.
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Zur Syntax v<m ai. luana, av. mnmt, ap. nömä usw.

In dieser Zeitschrift lid. 11, 3u7 ff. -ianht L. H. Gray
iiaclig-ewiesen zu haben, dass in der indog-ermanisehcn Verbin-

dung;: Eigenname + ai. näma, av. nqma, r\^. nämä^), grieeh.

övo|ua usw. das letztere Wort ursprünglich bloss als Apposition

zum ersteren fungiert hätte und dass es also keineswegs not-

Avendig sei jenes als Akkusativ der Beziehung aufzufassen.

Das ist nicht ganz verständlich ausgedrückt, wie überhaui)t

der Artikel etwas unklar gehalten ist. Wenn Gray sagen

will, dass sich ai. näma usw. 'namens, mit Namen' aus einem

ursprünglich ausgedehnten appositionelleu Gebrauch erklärt,

dass es so auch noch in den historischen Sprachen vielfach

vorliegt und erst später zu derjenigen Verwendung gekommen
ist, wo es nicht mehr als Apposition, sondern allein, wie wir

sagen, als "Akkusativ der Beziehung" aufgefasst werden kann,

so verstehe ich seinen zweiten Satz nicht: denn kein Mensch

hat ja den "Akkusativ der Beziehung" für ein von Haus aus

g:egebenes syntaktisches Ge})ilde erklärt, sodass etwa Gray
nun derjenige wäre, der diese Annahme als unnötig erwiesen

hätte, (xlaubt er aber, dass ai. nama usw. nirgends als Akk.

der Beziehung aufzufassen ist, so verstehe ich erstens sein

"ursprünglich" nicht, und zweitens sprechen dann die That-

1) l'ber die ap. Formen näma und nämä habe ieli mich KZ.
35, 11 geäussert, halb im Anschluss an Thumb KZ. 32, 130 f., halb

Bartholoinae AF. 1, 58 folgend. (Icli bemerke beiläufig-, dass nävm
bei mir Z. 2 v. u. Druckfehler für nämä ist.) Bartholomae Grdr.

Iran. Philol. I 226, § 403 (Bemerkungen II) macht gegen Thumb
denselben Einwand wie ich a. a. O. Anm.; er vermutet ferner jetzt

in ncam", das nach meinen Ausführungen KZ. 35, 2 ff. nur näma
gelesen werden kann, einen LS. Es ist nicht ausgeschlossen, dass

diese Deutung das nichtige trifft. [Da aber ap. xsapa Bh I 20 am
besten als AS. eines »»-Stammes aufgefasst wird und im Ausgange
vollkomnren ap. näma entspricht, so wird die von mir vertretene

Erklärung des letzteren das Richti<ie treffen.] Dass in den ap.

formelhaften Verbindungen mit nämä keine Bahuvrihi- Komposita
vorliegen, hat schon Thumb a. a. 0. 131 f. gegen Joh. Schmidt Plu-

ralbildung der Neutra S. 82 gezei<4t; trotz alledem ist diese Theorie

von Justi Iranisches Namenbuch S. IV Anm. 1 beibehalten worden.
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Bachen gegen seine Theorie. Schon in den meisten seiner

eignen Beispiele lässt sich ai. näma usw. nicht als Apposition

erklären, wenn anders es sich noch um eine .Sprache, nicht

um eine sprachwissenschaftliche Konstruktion handeln soll. Wie

kann z. B. mäm dhur indram näma RV. X 49, 2 oder Jiami-

amtii näma RV, III 26, 7 näma Apposition 7A1 mdram bezw.

havir sein? Das ist absolut unmöglich. Ebenso steht es mit

avestischen Fällen wie taxmö nqma ahml, taxmötdma nama
(iJimi yt. lö, 46, oder mit ap. Stellen w^e [pasüva Vaum'isa]

näma Pärsa . . . avam fräisayam Bh II 49 f., oder mit

griechischen wie ey(b b' övo|Lia kXutöc A\'6uuv, oiiXÖTepoc Tcveri

usw. T 183 f. Nach Grays Ansicht müsste man doch z. B.

die a]). Stelle nicht so, wie er selbst thut, sondern tblgender-

massen übersetzen: "darauf — (es war) der Name Vaumisa

ein Perser .... — den sandte ich . .'^); danach wären die

Menschen kurioserweise nichts anderes als herumwandernde

Namen. Aber selbst Gray brächte nicht, glaube ich, eine appo-

sitioneile Konstruktion in folgenden Fällen (die ich nur bei-

spielsweise anführe und den altarischen Sprachen entnehme,

weil sie mir hieraus gerade gegenwärtig sind) zu Wege: atiäu,

nämaham asml 'der und der (N. N.) mit Namen bin ich' Man.

Dharmas. 2, 122, Tcö nämäsi %ver mit Namen bist duV VS.

7, 29 und vor allem ap. V\i)MüspaJii/a 7iäma pud'a 'eines

(gewissen) Vistäspa Sohn' Art. Fers. 18 f. ^)

1) Ähnlich wären Stellen wie K"u'>d"'r"n.s näma vardanam
Mädaiy Bh II 65 zu übersetzen: '(es war) der Name Kundrus eine

Stadt in Medien'.

2) Dass die ap. Artaxerxes-1 nachritten nicht etwa in verlotter-

ter Sprache abgefasst sind, habe ich KZ. 35, 53 ff. gezeigt, und an

dieser Thatsache ändert auch Hörn nichts trotz seiner Bemerkung

Grdr. Iran. Philol. I 2, S. 121, Anm. 3. Wieso sind die späten ap.

Keilinschriften "in archaisierender Schritt eingehauen"? Wenn es

sich bei dem von mir a. a. 0. S. 56 f. behandelten Auslautsgesetze

bezüglich -am, -am nur um eine grannnatische Unfähigkeit der spä-

ten Schreiber handelte, so müsste man dieselbe doch auch sonst

zahlreich im Auslaute oder Inlaute beobachten können, es müsste

sich z. B. auch ä für früheres -a finden: das ist aber (bis auf die

Besonderheit Artaxsadrä) nicht der Fall, ein Beweis dafür, flass

mein Gesetz richtig ist. Ich werde axich an anderm Orte [siehe jetzt

WZKM. 14, 277 ff.] zeigen, dass die elam. Version der Inschrift Art.

Sus. a gleichfalls nicht in einer Sprache des Verfalls geschrieben

ist, wie man bisher zumeist angenonnnen hat.
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Im letzteren Heispiele hat ap, näma dcutlieii den Sinn

von \'in i;ewis.ser', denn voran yelien in der Insclii'if't nur Wen-

dnn^-en wie Düraijiwau.s x.'tdi/aDitja imd^'a 'des Königs Da-

rius Solni' (vgl. zur Erklärung- der Form: Verf. KZ. 35, 55 1.

Ebenso ist Arsäma nama puß'a 'eines gewissen Arsäma Sohn'

Art. IVrs, 20 aufzufassen, nur bilden diese Worte wie die zitierte

Wendung Ddrai/avaus xmjjadiya puD'^a ein Kompositum, wes-

halb Arsäma nicht im Genitiv steht. Ap. näma dient also

in den beiden genannten Fällen zur Charakterisierung eines

noch unbekannten oder als unbekannt vorausgesetzten Eigen-

namens als solchen. Dafür gibt es noch eine Menge weiterer

Belege. Zunächst ist hier Bh IV 82 tf. zu erwähnen: adakaiij

imaiy martiyä hamataxmtä an^'-u-Hyä manä VH^dafarnä näma
Yayasparaliija pud'a Pärsa usw. 'damals wirkten diese Män-

ner als meine Anhänger: ein gewisser Vindafarnä, des Vaya-

spära Sohn, ein Perser usw.' Ferner gehört hierher: / Gaii-

mäta näma Magnus äha [liauv ad"u]r"t(Jiya 'ein gewisser')

Gauniäta, ein Mager, war da, der log' Bh IV 7 f. Dass ich

äha in dieser Stelle richtig aufgefasst habe, beweist Bh I 35 f.:

2ja[s(iva] I martiyä Mag"u,s aha Gaumäta näma Tiäuv uda-

patata 'darauf — ein Mann, ein Mager, war da, Gaumäta mit

Kamen — der erhob sich'. Dieselbe Konstruktion wie Bh IV

7 f., nur ohne aha, liegt z.B. unmittelbar darauf (BhlVlOf.)

vor: / [Äd''ina] näma ''Uvajiya hativ äd"tir"ujiyä 'ein ge-

wisser Äe'^ina, ein Elamer, der log'. Ebenso ist zu verstehen:

KaHnijiya näma KHiratU- pud'a amäxam taumay[ä haiiv

2}ä\r"uvam idä xsäyaMya äha 'ein gewisser Kambyses, des

Kyrus Sohn, aus unsrer Familie, der war früher hier König'

BhI28f. ^) und Marcf'us nämä dahyäus hauvmaiy haMtiya

ahava 'ein gewisses Margiana, ein Land, das wurde mir al)-

trünnig' Bh III 11. Trat nun eine Verbindung wie KäHyujiya

näma KHiraus pud'a hauv, die ja von Haus aus den Satz

beginnen musste (abgesehen von Konjunktionen), in den Akku-

1) Das 'ein gewisser' wird hier sowohl durch näma wie durch

den senkrechten Keil vor Gaumäta {= I) ausgedrückt; vgl. zum
let/.teren: Verf. ZDMG. 50, 131 Anin. 1.

2) [Desgl. arahyä Ka^^hu)i\jahijä hrä\iC{\ BardHya näma äha

hamätä hamapitä 'jenes K. Bruder war ein gewisser Bardiya, von

gleicher Mutter und gleichem Vater (stammend)' Bh I 29 f.: vgl.

WZKM. 14. 287 t.l
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sativ oder einen andern Kasus, so wurde derselbe nicht an

allen Wörtern jener Formel bezeichnet, sondern nur an dem
letzten, dem anaphorischen Pronomen, indem sie als eine Ein-

heit betrachtet wurde. Das ist echt altpersischer Gebrauch.

Denn Gleichartiges habe ich in Däratjavauk XShyä puO'a

'des Königs Darius Sohn' Art. Sus. b nachgewiesen (vgl. Verf.

KZ. 35, 54), So erklärt sich z. B. [2)C(,'iava VcmmHsa] näma
Pärsa manä ha^^daka avam adam frai.sayam ^darauf sandte

ich einen gewissen Vaumisa, einen Perser, meinen Diener, fort'

V,\\ II 49 ^). Natürlich konnte nun auch das anaphorische Pro-

nomen jener Formel von einer Präposition regiert werden, und

diese Konstruktion wurde selbst beibehalten, wenn die Formel

in das Innere oder an das Ende des Satzes rückte. So finden

wir z. B. pascwa adam fraimijam Dädar.sis näma Pärsa manä
h(("daka Bäxtriyä xmß'apavä abiy avam ""darauf sandte ich

zu einem gewissen Dädarsis, einem Perser, meinem Diener,

Satrapen in Baktrien' Bh III 12 ff. (vgl. dazu KZ. 35, 42 f.).

Um die Konstruktion des Ap. in der deutschen Übersetzung

einigermassen zu wahren, können wir es hier auch folgender-

massen (ähnlich, wie ich es a. a. 0. gethan habe) übersetzen:

'darauf sandte ich — (es war da) ein gewisser Dädarsis, ein

Perser, mein Diener, Satrap in Baktrien — zu diesem'; aber

der Perser selbst wird die Konstruktion sicherlich nicht so

(etwa nach Fällen wie die oben angeführte Stelle Bh I 35 f.)

aufgefasst haben. Nun sind auch Fälle wie die folgenden ver-

ständlich: Zäzäna näma, vardanam atf^uv '^Ufrätauvä avada

. . . aisa hadä lärä '"(es ist dai ein gewisses Zäzäna, eine Stadt

am Euphrat, dorthin zog er mit dem Heere' BhI92f., Tauravä'^)

nama vai'dayiam Yautiyä nämä dahyäus Pärsaiy avadä adä-

raya '(es ist da) ein gewisses Tauravä, eine Stadt, ein gewisses

Yautiyä, eine Landschaft in Persien, dort hatte er Besitzungen'

Ell III 22 f. und udapatatä hacä Pisiyä''uvädäyä Arkadrin

näma kaiifa hacä avadam 'er erhob sich von Pisiyähuvädä

1) Ebenso steht z. B. / 'maiiiya Fräda näma Margava avam
ma&istam, ak^unavantä 'ein Mann. Fräda mit Namen, ein Marg-ianer,

den machten sie sich zum Obersten' ßh III 12 neben I marfiya

Ä&Hna näma Upadara»ma pu-&i'a hauv udax)atatä, 'ein Manu,
Äe>'ina mit Namen, des U. Sohn, der erhob sich' Bh I 74.

2) Vgl. dazu Verf. KZ. 35, 74; ZD:\IG. 52, 124.
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ans — (es ist dort) ein gewisser Arkadiis, ein Berg — von

d:i ans' Hh I ^6 f.

Eine besondere Behandlung erfordert noch die ai». SteHe

hacd Piräva nclma rauta Sz. e 'J, wenngleich es von vorn-

herein klar ist, dass näma hier denselben Sinn hat wie in

den bislier angeführten Fällen. Setzen wir zunächst einmal

ac für den in Prräta ausgedrückten Flussnanien, so sollte man
allerdings nach dem sonstigen aj3. Gebrauche folgende Kon-

struktion erwarten: x näma rauta hacä aiadam. Möglich war

es aber auch, dass, wie in unserm Beispiele, der als eine Ein-

heit geltende Wortkomplex .r näma raufa direkt (nicht nur

logisch) von einer Präposition abhängig gemacht wurde. Dann

musste der von der letzteren regierte Kasus an einem Worte

jenes Komplexes selbst bezeichnet werden. KZ. 35, 32 habe

ich nun angenommen, dass die Verbindung- x näma rauta,

die sich Sz. c 9 in einer solchen Lage befindet, als Kompo-

situm behandelt^) und der Ablativ an rauta, für das rautä

zu lesen wäre, zum Ausdruck gekommen sei. Die hier vor-

auszusetzende Konjektur sowohl wie die Annahme einer Kom-

position sind aber niclit ohne Bedenken, letzteres deshalb, weil

doch X nama rauta auf einer Stufe steht z. B. mit ArJcadris

näma Icaiifa Bh I 36 f., d. h. also rauta Apposition zu x
nüma ist. Wenn man nun die Fälle wie Därayaratishyä

\''istaspahiia puß'a Mes Darius (,der) des Vistäspa Sohn (ist)'

von Art. Sus. a und Art. Ham. heranzieht, die ich KZ. 35,

54 f. behandelt habe und in denen ein zusammengehöriger

Wortkomplex (Därayavaus . . . pu&'a) bei der Stellung nach

einem Regens durch Anfügung der Endung an das erste Wort

(Z)ära^/a^'a^(.s + Gen. -Endung hya) dekliniert erscheint-), so

könnte man an unsrer Stelle eine Konstruktion wie hacä

.r-j-Abl.-Suflix näma rauta erwarten. Wäre es nun möglich,

in Pträva einen Abi. zu sehen? Gewiss, wenn man als Nom.

1) Ich habe dabei nicht von Pirära näma allein geredet, wie

mir Gray S. 311 zumutet.

2) Ein weiteres Beispiel dafür ist [vasnä AUBAMAZDAha
An{ä)]fi{i)ta [u]tä [Mi{i)]d'ra 'nach dem Willen Auramazdäs, Anähitas

und MiBras' Art. Sus. a 4, erschlossen aus dem elamischen Texte

[vgl. darüber jetzt WZKM. 14, 293]. — Vgl. auch hya mäm Artaxsa-

D'ä xsäya-diya{\) ak<'unaus 'der mich, Artaxerxes, zinn Könige
machte' Art. Pers. 5 f.
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eine Form Fträus voraussetzt. Denn wie zu dahyäns der

Akk. dahyäum gebildet ist, so wäre dazu als Gen. -Abi. kaum
etwas andres als dahyäva aus '*daJif/ävas wahrscheinlich (vgl.

auch jav. yiasävö : Bartholomae Grdr. Iran. Philol. I 22^,

§ 407, und zur Dehnstufe dieser m- Stämme überhaupt: ebd.

8. 102 u. 103, 115). So hätten wir als Namen des Nils im

Ap. Pträus (nicht Piräval) nachgewiesen, und diese Form
scheint mir auch besser zu der koptischen Namensform iero

niit vorgesetztem Artikel p zu stimmen^).

Dieselbe Funktion wie ap. 7iämä 'ein gewisser' hat das

avestische nqma an zwei Stellen: ar^dvl nama äpa Spifama

Zaraduktra hä me äpö yaozdabciHi . . . 'eme gewisse ArdvT,

ein Wasser, o Sp. Z., dies mein Wasser reinigt . .
.' vd. 7,

1() und vizar^üö daevö nama Spifama ZaraßtiHra urvändm
hafifrnn väöayeHi 'ein gewisser Dämon Vizarsa, o Sp.

Z., führt die Seele gebunden . . .
.' vd. 19, 29. Aus dem

Ai. ist mir kein gleichartiger Fall zur Hand, aber es wäre

nicht unmöglich, dass auch hier näma in der Bedeutung 'ein

gewisser' nachgewiesen würde. Wie steht es im Griechischen

mit övo|ua?

Neben der irgendwie aus dem sogenannten Akkusativ

der Beziehung entwickelten Bedeutung 'ein gewisser' hat aber

das ap. namä auch die ursprüngliche 'mit Namen' bewahrt,

so z. B. in der schon zitierten Stelle / martiya MagHis aha
Gaumäta näma 'ein 31ann, ein Mager, war da, Gaumäta mit

Namen' Bh I 36 und in Fällen wie / martiya Ä&Hna näma
rpadara'^nia puf)''a hauv ... Bh I 74 usw. Ebenso ist es

im Ai. (z. B. RV. III 26, 3 und wohl auch X 2%, 12, VS. 7,

1) [Fr. Müllers Erkläviin- von ap. Piräva WZKM. 3, 148 (Ver-

besserung- von 1, 224) ist also g-anz richtig-, was ich Gray a. a. O.

S. 11 gegenüber bemerke; nur sind seine Ausführungen über ein

altäg-yptisches PIEU falsch. Nach gütiger Mitteilung- des Herrn
Prof. Steindorff geht koptisch -rriepo aiif ein ägyptisches p-jetr-'o,

jünger p-jer-'o. p-jer-o zurüclv; ein altägyptisches piru hat es über-

haupt nicht gegeben. Die assyr. Keilinschriften geben ägypt. p-jer-'o

mit pir'u wieder. — Gray schliesst sich in der Auffassung von haiä
Flräva näma rauta an Bartholomae BB. 14, 249 an, der es für einen

Nominativ hält und Bh III 12 ff'., I .36 f. vergleicht, aber das sind,

wie sich aiis der bei Bartholomae nicht zitierten Foi'tsetzung des
Textes ergibt, falsche Parallelen.]

Indogermanische Forschungen XII i u. 2. \\*
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2'>, Man. Dharmas. 2, 1'2:>)'), im Av. (z. B. yt. 8, 51. 14, 5;").

IT), 4(>. 111, 06. v(l. IS, 15), im Griecliisi-licn (z. B. t 183 1"..

Ol) sich unser ihistoriscli in verschiedenen Spi'aclien vor-

lieg-ender) "Akkusativ der Beziehung" vorhistoi'isch aus einer

appositionellen Stelhing- entwickelt hat, ist eine andere Frag-e.

Es kämen (hi mit Delbrück W'rgleichende Syntax 1, 388 vor

allem Sätze mit "nennen' als Prädikat und mit einem Eig-ennamen

+ ai. nämo usw. in Betracht, wie yt. 8, 51. 14, 55. vd, 13,

2. 18, 15. e 273. Aristoph. Aves 814 usw. Weiterhin beachte

man auch Fälle wie Plaut. Aul. 164 und Beow. 78. Eine andre

Quelle für den Gebrauch von ai. näma usw. im Sinne von

'mit Namen' könnten solche Sätze wie Beow. 1457 : wcbs

pcem hceft-mece Hrunting nama 'es war ihm ein Heftschw^ert,

Hrunting- (war) der Name' abgegeben haben. Doch sehe ich

nicht ein, welchen Vorteil die Sprachwissenschaft davon hätte,

hier zu einer sicheren Entscheidung zu kommen. Begnügen

wir uns damit, die Verhältnisse der Einzelsprachen genau

kennen zu lernen! Mein Artikel ist hofitentlich ein kleiner

Beitrag zur Erreichung dieses Zieles.

Dresden, den 29. Juni 1900. W. Foy.

Über die Repräsentation von inrtogermauiscli skh im

(xi'iecliischen.

Die Frage nach der Repräsentation der indogermanischen

Tenues aspiratae im Griechischen ist noch nicht gänzlich ge-

klärt. Ziemlich allgemein scheint man aber jetzt anzunehmen,

dass sie durch x? 9^ ö vertreten sind, idg. sth aber, wie es

Zubaty (KZ. 31, 1 if.) wahrscheinlich gemacht, durch ct. Die

Theorie Moultons (American Journ. of Philol. 8, 207 sqq.)

:

"original hard aspirates lose their aspiration in Greek except

1) In den Beispielen mit ai. näma RV. II 27, 15 = V 37, 4

und I, 68, 4, die Gray anführt, ist näma 'Namen' = 'Ruf, Ruhm',

ebenso wie II 37. 2. subhdgo näma püsyan RV. IT 27, 15 = V 37,

4 heisst: 'reich, den (eignen) Ruhm fördernd'.



über die Repräsentation von indoyerm. akh iui Griechisclien. 179

wliere tlie accent inimediately precedes" hat wenig* Beachtung

g-efunden; allerdings ist auch manches dagegen einzuwenden.

Es hleihen aber, wenn man obengenannte Repräsentation

annimmt, einige Schwierigkeiten übrig, darunter das Neben-

einander von CK und ex als Vertreter von (nicht labiovelarem)

sich. Es sei mir erlaubt, folgende Hypothese zur Erklärung

aufzustellen: tautosyllabisches (nicht labiovelares) .sA-A

wird im Griechischen durcii ck, heterosyllabisches

durch ex vertreten. Von vornherein wird man diese Lö-

sung des Problems für nicht unmöglich halten: die urgriechische

Lautfolge Spirans c + explosiva k + gehauchter Absatz (s. G.

Meyer Griech. Gr.-' § 204) in einer Silbe Avar gewiss nicht

leicht auszusprechen, kann also leicht ihren letzten Bestandteil

eingebüsst haben.

Ich möchte micb dabei auf folgende Zusannnenstellungen

stützen

:

a) tautosyllabisches ck

CKd^uj ^hinke', skr. Ixhanjaü "hinkt'.

CKia 'Schatten', ckoioc 'schattig', skr. cliciya 'Schatten'.

kret. Kaxa-CKevri 'tr»tet', wenn es, wie nicht unwahrschein-

lich, mit skr. Ixhdnati 'gräbt' zusammenhängt. Das Altper-

sische aber hat kan- statt *;^«»-, deutet also auf idg. {sjk

(neben {s)kh).

CKoXiöc 'krunnn, unredlich', skr. slihdlcdi 'strauchelt', clia-

lam 'betrug', arm. syalem, s^oUrn 'gehe fehl, irre, strauchle',

lat, scehis 'Verbrechen', lit. skeliü 'bin schuldig'.

CKuZia 'Brunst, Geilheit', wenn es, wie G. Meyer annimmt,

mit skr. klmdäti 'stösst hinein' verwandt ist.

CKÖTOC 'Haut', CKuWuu 'schinde', skr. chaci 'Haut', lat.

scütum 'Schild', cutis 'Haut', ohscürus 'dunkel'. Das Skr.

hat aber auch s-kunäti 'bedeckt', womit ckOtoc ebenfalls ver-

wandt sein kann; in diesem Fall ist idg. sk (neben skJi) an-

zusetzen.

CKebdvvü|ai 'zerstreue', wenn es zur Sippe \on skr. skha-

date 'spaltet' gehört.

Anm. Xxt&n und cxibiu würden, wenn sie mit cK€bävvü)ui und
skhadate verwandt wären, meiner Regel widersprechen. Ix^^H aber

bedeutet nur 'tabella, s. potius Papyrus, Philyra, Tilia, Charta, aiiudve

in qvio scribimus' (s. den Thesaurus Linguae Graecae), niemals 'Brett'.

ist also (wahrscheinlich) von CKebdvvö|ui und nkhadate zu trennen.

Und weil dann also cxebia Tloss' kein Wort in der Bedeutung 'Brett'
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nebiMi sii'li hat, wovon es abgeleitet sein könnte, lallt der Zusam-
menhang' mit CKfbävvüui weg'; c/fbia könnte sehr gut zu e'xuj gehö-

ren {'das Haltende, das Zusanimenh äugende').

CKÖp(o)bov ^Kii(»blaucir wenn es, wie G, jMcyer anninniit,

/.ii skr. chrnaffi ^si)cit aus', aksl. skarnlü g-oliört.

Noch scheinen die Inchoativa wie bibdcKuj, titvujckuu usw.

meiner Rei;'el zu widersprechen; ich nehnie aber einen Weciisel

von .s7.- und -s-/.'// im idg-. Inchoativsuffix an (vf^'l. oben unter

KaxacKevi;] und ckötoc, und ausserdem /. i>. skr. sfhird.s neben

.vfarn); das sMi hätte sich in g-ricch. TtckxuJ erhaheu').

b) heterosylUibisches ex

ecxapa "Heerd', aksl. Lskra 'Funken', pohi. s/yv/, lat.

scintilla (Kozlovskij A. f. shiv. J'hil. 11, o87 IT.).

TTOtcxin mit idg. Inchoativsufifix slli.

Hier erregen die beiden Wörter q)(\1^ 'spalte', skr. chl-

nätti 'schneidet ab, spaltet', av. sid-, lit. akeclziu, und cxöt(Z!)a>

'schlitze auf, steche, ritze', skr. chtjati 'schneidet ab' bedenken.

Es liisst sich aber sehr leicht denken, dass sie ihr ex den

aug-mentierten Formen ecxiZ;ov usw. entnommen haben. I-xila

'Scheit' und cxivba\|u6c 'Splitter' könnten dann unter dem Ein-

fluss von cxiZ^LU ihr ursprüngliches ck in ex verwandelt haben.

Die Etymologie von cxeXic neben CKeXic 'Schinken', CKe-

Xoc 'Schenkel', cxepacpoc neben CKepaqpoc 'Schmähung', cxev-

buXa neben CKevbuXii 'Zange, Zwinge', ist unbekannt; viel-

leicht enthalten sie idg. zglt. Sic können also ausser Betracht

bleiben -).

Gouda. J. Heinsius.

1) Geg'en die Ansicht, ttcicxuj sei aus *:ini)ay.co entstanden,

sprechen die Wörter äiroeücKeiv • äiroTUYXwveiv, evOucKei • evxuYXävei

und kXuückujv * eiriKXdjOuuv Hes.

2) Meinem verehrten Lehrer Herrn Trol'. C. C. Ulilenbeck in

Leiden, dem ich in manchen Punkten Auskünfte verdanke, spreche

ich liiermit noch meinen verbindliclisten Dank aus.
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Lateinisch vicissim.

Neben vic- ""Wecbser ivicem, vice, vicis usw.) erscheinen

in vorklassischer oder seit vorklassiscber Zeit die Adverbia

vicissim und ricissäüm und die Substantiva vicissitäs und

vicissifüdo, denen sieb wobl erst später die nur glossogra-

pbiscb überlieferte Verbalform vicissltur 'compensatur' zuge-

sellt bat. 8. Funck Wölfflins Archiv 7, 505 f. 8, 97. 101,

Landgraf ibid. 9, 440.

vicissim und vicissätini gehören in den Kreis der Ad-

verbia auf -tim -sim wie statim, raptim, scissim, passim,

cursim., separätim, exquisltim, solütim, in denen man mit

Recht den Akkusativus Singularis von ^i-Abstrakta sieht (Del-

brück Grundr. 3, 608 ff.). cicisscJtim neben vicissim wie ver-

säum neben con-versim, minätätim neben minütim: es setzt

einen partizipialen Stannu '^vicisso- {*vicissa-) voraus, vicissi-täs

und vicissi-tüdo sind gleich gut auf den i- und den o-Stamm

beziehbar ^). vicissltur aber mag auf grund von vicissim,

etwa nach dem Verhältnis von partHur zu partim, ent-

sprungen sein.

Eine irgend diskutierbare Deutung der Silbe -iss- in

diesen augenscheinlich mit vicem aus gleicher Wurzel ent-

stammenden Bildungen ist mir nicht bekannt.

Zunächst denkt man vielleicht an einen von vlc- ausge-

gangenen verbalen Stamm "^uikld- (oder *ulJcldh-}, von dem
vlclssl-, vlcisso- als Verbalnomina mit den Suffixen -ti-, -to-

gebildet wären. Die nächsten morphologischen Verwandten

unserer Wörter wären dann güvlsus zu gaudeo = '^gävideö

(vgl. gr. Yttiuj aus *YaF-nju), clausus con-clüslo zu claudo (vgl.

clävis), ausus zu audeo avldus (vgl. aveo), in-cüsus zu cüdo

(vgl. lit. l'duju ich schlage, schmiedC; kämpfe') u. dgl. vicis-

sim stünde dann mit ausim 'audacter' (Prokrowskij Wölfflins

Archiv 11, .356) auf einer Linie, dieses in ein urlateinisches

*avisslm zurückübersetzt. Indessen verlautet von einer solchen

Dentalerweiterung von vlc- sonst nichts, und sie vorauszusetzen

1) MeyerLübke Wölfflins Archiv 8, 332 setzt für vicissitäs ein

*vieissis voraus.

Indogermanische Forschungen XII 3 u. 4. 13
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crsclieint an sich darum bedenklicli, weil derartig-c d- oder

rf/i-Erweitoriing-en mit "Zwisclieiivokar' in den idg-. Sprachen

fast nur da auftreten, wo die "Wurzel" (nach alter Termino-

logie) auf /, II, Nasal oder Licjuida ausgeht (vgl. Verf. Grundr.

2/l045 1f.).

Weiter krmnte man auf den Gedanken kommen, die

Grundlag-e sei ein mit capirf- = umbr. kapir- capirs-, cassid-,

cuspid- -) gleichartiger Substantivstamm ^'ricid- mit einer von

der Bedeutung von rlc- nicht wesentlich verschiedenen Be-

deutung g-ewesen. Von diesem Stamm mlisste mit -to- ein

Adjektiv ^'vicisso- abgeleitet worden sein nach der Art wie

,s-celes-fi(-s von sceliis, onus-fu-s von onus, üher-tu-s von üher

u. a. An ""'vicisso- könnte sich dann einerseits vicissätim (etwa

durch ein mit offensa, rejmlsa u. dgl. gleichartiges vSubstan-

tivum '''i-icis><a oder durch ein Verbum '''ficissäre vermittelt),

anderseits vicisdm angeschlossen haben. Hiergegen ist aber

einzuwenden, dass die thatsächlich vorhandenen drei genannten

Sul)stantiva auf -id- (mit uridg. i) -) alle einen durchaus kon-

kreten Sinn haben, ferner dass es zu keinem Stannn auf den-

talen Verschlusslaut im Lateinischen eine mit sceles-tn-s usw.

zu vergleichende Adjektivformation gi])t.

Ich ziehe unter diesen Umständen eine dritte mögliche

Auffassung vor. Man darf vici-ssi- (ricissimi und vici-sso-

{viclssdtim) teilen und darin Nominalkomposita sehen, vici-

war dann entweder eine Nebenform des Substantivstamms

vic-, oder es war von vic- der Lokativus Singularis, also iden-

tisch mit vice (vgl. aiite neben anti-stes). -ssi- und -sso- aber

entsprachen etymologisch den Sehlussgliedern der ai. Zusam-

mensetzungen bhdga-tti-s 'Glücksgabe', devd-tta-s "gottgegeben',

pitnar-ffa-s 'wiedergegeben', zu Wurzel dö- 'dare'. War vici-

Lokativform, so vergleicht sich gr. dpi-cTOv 'Frühstück' aus

*depi-bTO- 'in der Frühe gegessen', zu ed- 'essen' gehörig, ein

Kompositum, dessen Schlussglied ebenfalls die Wurzel in stärk-

ster Reduktion aufweist, ferner boupi-KiiiToc, Trupi-Kaucxoc u. a.

Die Grundbedeutun2- von vicissi- war hiernach etwa 'das in

1) Vgl. Verlasser Grundv. 2, 383, Stolz Hist. Granun. 1. 564,

Skutsch Wölrtlins Archiv 11,582, von Planta Osk.-iimln-. Gramm. 2, 70,

Thomas Transact. of the C'ambridg'e Philo!. Soc. 5. 126.

2) lapid- war wahrscheinlit'h nrsinning'lich *laped-. S. von Planta

a. a. 0.



Lateinisch vicissim. 183

Wechsel (Abwechslung, Wechselseitig:keit) Bringen oder Setzen',

die von vicisso- "in Wechsel gebracht, gesetzt'. Als eine Ver-

bindung mit dem Lok. *vici Hesse sich das Verbalsubstautivum

vici-ssl- mit den kompositionellen Verbindungen wie domum itio,

domuitio, hiic ventlo, Römam adventus (Landgraf Wölftlins

Archiv 10, 401) in Parallele setzen.

Der zweite Teil von vicisso- vergleicht sich mit dem
zweiten Teil des Gottesnamens Cönsus. Denn nach Osthoffs

Ausführungen Paul-Braunes Beitr. 13, 425 fi'. ist dieser Name
mit condere, conditus zu verbinden. Er war zunächst aus

^coni-sso- oder aus ^com-ssu- (vgl. Cönsiiälia) hervorgegangen

und verhält sich bezüglich der Ablautstufe der Wurzel des

zweiten Glieds zur Form con-ditus wie ai. vy-ä-tta-s 'ausein-

andergetan, geöffnet' zu vy-a-dita-s mit gleicher Bedeutung.

Ferner sehe ich das Substantivum ^-d-ti-s in dem -sis

des Adjektivausgangs -ensis, z. B. in forensis 'auf dem Markt

betindlich', liortmsis (hortensius) 'im Garten betindlich', Hispä-

niensis 'in Spanien befindlich' (z. B. exercitiis). Indem Prell-

witz BB. 22, 123 f. für forensis, circensls die Grundformen

*forei-en-sfis, ^circei-en-stis voraussetzte, "deren erster Teil

dann wie in Giißai-Yeviic als Lokativ aufzufassen wäre", ist

er im wesentlichen auf dem richtigen Weg gewesen. Nur das

ist nicht gut zu heissen, dass er in dem Ausgang -sis die

Wurzel sta- 'stehen' annimmt. Denn es ist nicht erweislich,

dass die uridg. Lautgruppe -nst- vor Vokalen im Lateinischen

lautgesetzlich zu -ns- geworden ist, wie Prellwitz behauptet ^).

Der vordere Teil von hortensis entspricht dem osk. h ü r t i n

'in horto' — horten aus *horte[i]-en mit nachgestelltem Rich-

tungsadverbium; vermutlich war die Kontraktionsstufe horten

schon in uritalischer Zeit erreicht, vgl. lat. tres osk. tris aus

1) Prellwitz beruft sich auf censua gegenüber osk. an-censto

'incensa' und auf ve{7i)slca gegenüber ai. va.sti-. Aber censum kann
mit hausiim (neben hcncatum), flxus, lapstis auf einer Linie stehen

(Verf. Grundr. 1- S. 666. 671). Und ve{n)stca, zu dem auch ai. va-

nisthü-, ahd. ivanist icanast icanst und aus dem Lateinischen selbst

venter gehören, geht auf eine Wurzel «e«a- zurück und muss nicht

von Haus aus ein f besessen haben. Es scheint, dass die Wörter
ve{n)slca und venter von den beiden suffixalen Konsonanten s und
t, die in den indischen und den germanischen Formen vereinigt

auftreten, von Anfang jedes nur einen enthalten haben.
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*/rt>[i>.s- = ai. trdy-as (Verf. Gruiulr. 1- S. 844. 910 f.). Iior-

ff'iisis würde sich liiernai'h dem gr. eY-xeipi-Geioc an die Seite

steilen, nur dass liier das Richtung-sadvcrb seinem Kasus vor-

ausging. Nach uritalischer Syntax kann indessen en in einer

Verbindung wie ^hortei-en-sso- wohl auch enger mit dem nach-

folgenden Vcrbalncmien vereinigt gewesen sein als mit dem
vorausgegangenen Lokativ, so dass -en-sso- näher mit lat.

in-difus (gr. ev-Geioc) zusammengehören würde. Auf diesen

Unterschied kommt im letzten Grunde nichts an ^).

Dass ich für die Endstücke von vici-ssim. Cön-sus und

forPn-si.<t dö- Marc, bibövai' und nicht, wie man vielleicht er-

wartete, dhe- 'tiBevai' als Wurzel angesetzt habe, hat folgen-

den Grund. Wie schon öfters bemerkt worden ist (vgl. z. B.

Osthoti' Zur Gesch. des Perf. 2.36 ff.), erscheint dö- im Latei-

nischen gleichwie im Indischen in vielen Verbindungen, wo
man dem Sinne nach dhe- erwarten sollte, und es geht dieser

Synkretismus, wie man diese Erscheinung nennen darf, in

beiden Sprachgebieten offenbar in selir alte Zeiten zurück;

Osthoff möchte ihn sogar in die Periode der idg. Urgemein-

schaft hinaufdatieren. In unserm Falle empfiehlt es sich nun

um so mehr, von *-d-to-, *-d-ti-, nicht von "^-dh-to-. ^-dh-ti-

auszugehen, als die Lautung *-dht- (woraus zunächst, noch in

urindogermanischer Zeit, -ddh-, weiter -d~dh- entstehen nuisste)

in der historischen Latinität bei ungestörter Fortentwicklung

nicht als -ss- 'hinter Konsonanten -.v-), sondern als -st- er-

scheint (s. Verf. Grundr. 1 ^, S. 626). Dieser Umstand würde

freilich ein Zurückgehen auf Wurzel dhe- nicht gerade kate-

gorisch verbieten. Denn man könnte annehmen, dass die

Stämme -d~dho- und -d~dhi- im Italischen auf irgend einer

Entwicklungsstufe der Lautgruppe -d'dJi- ebenso analogisch

umgestaltet worden seien, wie z. B. das (durch ai. yuddhd-s

lautgesetzlich vertretene) uridg. *ind~dhö-s (d. i. '^mdh-to-s),

welches in der historischen Latinität als Jussus anstatt als

"^Jufitus auftritt (Verf. a. a. O. 627). Diese analogische Ab-

1) Eine ähnliche Zusammensetzung' mag das vielbesprochene

novensides, norensiles (mavs. nouesede) gewesen sein. Doch war
vielleicht der erste Teil die blosse Stammform novo- in adverbialer

Funktion, wie in gr. veo-Yvöc 'neugeboren' = got. nhikl-alis 'neu-

geboren, jung, kindisch' (aus *niwa-knn- mit dissimilatorischem

Übergang* von n in l^.
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änderung mtisste in einer Zeit geschehen sein, wo unsere For-

men auf -d^dho- und -d~dhi- noch als gleichartig mit andern

to- und ifi-Stämnien empfunden worden sind. Aber die andere

Auffassung, wonach wir dö- zu gründe legen, ist jedenfalls

die einfachere. Daran, dass dare in foren-sis und in vicissim^

wenn man vici- als Lokativus von vic- nimmt, die Konstruk-

tion des Verbnms dhe- und überhaupt der Verba coUocandi

aufwiese (vgl. xiGevai ev tivd, darf man sich nicht stossen ^).

Leipzig. K. Brugmann.

Irish Etyiiiologies.

Adcuaid 'he has related'.

In Kelt. Zeitschr. III 278, Zupitza explained the appar-

eut root-syllable -cöid of the perfective docoid 'he has gone'

as a Compound of the prep. co and the verbal root feth-

""geheu' ^). In like manner Strachan explains the -cuaid of

1) Mögliclier\veise ist das als laiitg-esetzliche P'ortsetzung- von
-dh-ti-, -d^dhi- zu erwartende -sti- an anderer Stelle bis in die histo-

rische Latinität hinein am Leben geblieben, nemlich in caelesfis,

agrestis und in domesticus, das wahrscheinlich Erweitei'ung eines

*domestis nach dem Muster seines Oppositums publicus war (Sommer
IF. 11,24). Schulze KZ. 29, 270 hat angenommen, die Endung -sti-s

von caelestis sei aus *-fif-H-s = ai. stiti-s gr. ordci-c (lat. statio) her-

vorgegangen, und der ursprüngliche Sinn dieses Nomens sei 'qui

Stationen! habet in caelo' gewesen; so nach ihm auch andere, wie

z. B. Sommer a. a. O. und Verf. Grundr. 1-, S. 636. Gegen diese

Deutung spricht nichts. Aber ebenso unanstössig wäre jene andere

Auffassung. Selbst wenn man den zweiten Teil von vicissim und
foren-sis nicht auf dö- zu beziehen, sondern als ein nach Art von
jussus jussio u. dgl. durch Analogiewirkung abgeändertes ursprüng-

liches *-dh-ti- zu betrachten hätte, brauchte caele-stis nicht von dhe-

getrennt zu werden. Denn die morphologische Konstitution und
die ursprüngliche Bedeutung" von caelestis könnten sich frühzeitiger

verdunkelt haben als die von vieissi- und forensi-: das Schluss-

glied von caelestis wäre in diesem Fall damals, als die andern Kom-
posita mit uridg. -dhti- -d=dhi- in die Bahn der Formen mit uridg.

-tt- -tH- hinübergeführt wurden, von dieser Analogieänderung un-

berührt geblieben.

2) The dental temiis appears in docoith Wb. IIa 22, fethid
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tlio perfectives adcuaid (g-l. explieavit, Wl). 21'^ 11) 'he has

snid', IncKüid (g'i. iiulicavit) Ml. 12'V^ 7, as a coni))ouii(l of

CO and tlie root cef 'to say'. Hence also tlie Iiisb nouu f'eifh .i.

focul, IL."». 18, p. 650% the vcrbs asfenimm {*ex-vetnö) (gl.

testifieor) Wh. 22** 20, t-aisfenhii, perf. sg. ?> tai^ifeöhi, LU.
101-' 21, and the Irish, Welsh and Latin words cited in Ur-

kelt, .Spraehsch. 266, s. v. vetO,

Even so, forcnad Tiir. 49, is explained hy Strachan

as = for-co-fad, perfeetive pret. pass. of forfenim 'l coniplete'.

CO niay, accordingly, bc added to the list of perfeetive

partieles in Saraiiw's Irslie Studier, pp. 27, 43—46.

hllcfit 'radiance'.

Da ha an commeid sin do fsoülsi ocu.s do blicht alainn

ara corp d'eis hais d'[f]agbail do gur'gahusa ocus na Jieaapail

moran solais ocu.s aihneasa 'nar cridhib tridsin, 'So great wa&

the beantiful light and radiance on His Body after He died

that I and the apostles reeeived in oiir hearts much comfort

and happiness thereby', H. 2. 17, p. 110 '\

Here blicht (ex *bhleg-tu) is cognate witii qpXe'YUJ, cpXoH,,

flagrare, hhräjate, ete.

bnith 'weig-ht', 'niass'.

There are three homonyras (1) bruth 'weig-ht', 'mass' (bruth

n-('»ir .i. niaiss n-oir, Rawl. B. 512, fo. 11'' 2), cognate with

ßapuc, ßdpoc, Skr. giirü, Goth. l-auriis: (2) bnith 'heat, ar-

dour', cognate with Lat. de-frutum: and (3) bruth .i. seim

gae 'the rivet of a spear', O'Dav. 56, cog-nate with Lat. foro,

Gr. cpdpoc, Eng", to bore.

Compounded with damna 'material' we have bruthdamna

Lü. 112»^ 14 = brudamna LU. 95'' 33.

diu 'body'.

iiio chliu .i. mo chorp, LU. 119*^25. Beir nio sciath . . .

cor-raib ar diu Chormaic Cais 'carry my buckler that it may
be on the body of Corniac Cass', LL. 146'' 1,2. Ni boi dono

LL. 12la -21, dofethet Ir. Texte III 551, and dofaith, Fiaec's h. 39,47,

which sliould probabiy be dofaith, a perfect witli ä in the root-

syllable, like gdid, rdith, scoich, tdicli. For this reason, and also

because docüaid rhymes with Düaid (Celt. Zeitschr. III 455), and is,

th«refore, trisyllabic, it is impossible to connect it with skr. codayämi
'treibe an'.
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diu cen scieth, no lamh ein laiqhin, no crios ceu cloidem leo

'iiow among them was no bocly withoiit a buekler, or band

witbout a lance, or girdle witbout a glaive', Brüden Da Cboca,

Rev. eelt. XXI 318. ge hefh l s'ith mo diu diain. fuil mo
menma arna fianaihh, Acallam na Seniu'aeb, 1. 1583, 'tbougb

my fair body is in tbe elfmound (yet) my mind is (bent) on

tbe Fians'.

As be'iLiac is cog-nate witli bö)Lioc, so diu is cognate with

An. Me, Tili) 'scbutz', and (according to Uhlenbeck) Aksl. dilevü

""stair, borrowed froni some Germanic dialeet. If Uhlenbeck

is rigbt in bis eonjeeture tbat Gotb. hlija ""zeit, bütte' is mis-

written for hliwa, we bave bere anotber cognate.

Cli (witb loss of tbe final u) occurs in Ac. na Senoracb

11, 5662, 6755. OBrien bas di 'tbe body; also tbe ribs or

cbest of a man': and di 'ribs' is still, I believe, current in tbe

Higblands. In dropping tbe ti, diu may bave been influenced

by its synonym cri from *Ä-ree, H'rpes = Lat. corpus.

coli 'bead', 'cbief.

Coli .i. ceann O'Cl. coli fine, SG. I. 18. Tbe ace. sg.

oecurs in tbe AcaHam in da Suad: fetar uio dioll creth 'I

know my ebief of wisdom', Rawl. B. 502, fo. 62^' 1. Tbe gen.

sg. is cuiJl, biit I omitted to note tlie place in wbicb it oc-

curs. Coli occurs in Ml. 2'' 12, as tbe first element of a Com-

pound in tbe gloss oc coli{ch}andoracht cloib ig), ex quibus

.iiii. uiros praeesse cantationibus constituit), literally 'at cbief-

clianting — bauptcantorscliaft — by tbem'. Here coli, urkelt.

*kolso-, is = Lat. colluni, Germ. haU, and cayidoracht is de-

rived from ^candor ^) borrowed from Lat. cantor, with tbe

change, regulär in Latin loanwords, of nt to nd -).

Jiollr is one of tbe few words borrowed by tbe Norsemen

from tbe Irish.

cundrad 'bargain'.

Tbe u- stem cundrad (gl. merx) Sg. 68^^ 5, gen. cun-

dartha, Rawl. B. 502, fo. 62, pl. dat. cundradaih (gl. mcrci-

1) In the late loanAA'ord cantar-chapfha 'choir-copes', Bezz.

Beitr. XVIII 122, the t in kept. So in cantaic.

2) e. g. cland, cointinn, talland from planfa., contentio, talen-

tum.
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(lil)us) Ml. 122'' ,'), wlienec tlic verh cundrada'ighn ') 'nicreor',

^eiiorully lueaiis 'a bargain' or 'coiitnict' : sec Laws I. 14, 146,

100. It oeciirs compounded with teg "liouse' in tlie g-loss i cun-

di'dthtif] ii-l. in inacello) \Vb. ll'MO, and is itself a oonipound

of tlic prcp. mm-, G. C- cSTo. Tlie drath (urkelt. '^'drafu)

seems cognate with Gotli. frndan, An. troda, Eng. tread, Nhd.

treten, under whieli Kluge sajs '"Ausserhalb des Germ. Hndet

sich keine idg. Wz. dre-t". thougli he thinks that Gr. bpoiuoc

and Skr. drdmati 'läuft' niay be ultiniately coiniceted with

these Teutonic words.

The fundamental meaning of cundrath would thus be

'a conc'uri'ence'; whence the meanings ''l)argain', "cheapened

commodity', 'merchandise' naturally flow.

deac 'ten'.

As the disyllabic öac 'youug' comes from ^iuveyilco-s

(Lat. iurencus, Cymr. iouenc), so the disyllabic deac 'ten'

(Fei. Oeng. July 15, Sep. 20), comes from *dvei-etiJco-, where

dvei (cogn. with dvi-, bi-, hi-, ttcl-) means 'two', and enko-

comes from '^penko-, eognate with ßnger from idg. ^yenJi-rö-

and fist from idg. ^ijnlasti- (see Kluge s. v. Faust). De-oc would

tlien mean literally 'two fists', 'two groups of (five) fingers'.

For another conjecture as to the meaning of deac see

Brugmann's Grundriss, § 175.

dochiuntu 'to', 'towards'.

This Word, treated by Zeuss, GG.- 660, 661, as a no-

minal ])reposition, meaning 'ad', is really a neuter noun govern-

ing the genitive -); whicli has been reduced to a preposi-

tional function. It occurs as a noun with possessive prououns:

a dochum-si 'to her' Wl). 9'^ 5, far ndocJmm 'to you' Ml. 34-'^ 4,

a ndochum 'to them' Wb. 27*27: infixed : doluid im dochum

iarom 'he went to nie then', YBL. 10-'^ 43, conaccai in fer n-in-

galair dia dochum 'she saw the siek man (coming) to her',

Ir. Texte I. 126, cid dothaet innar ndochum 'what has eome

to US?' Lü. 122* 32, CO cualatav ani 'na ndochum 'tlicy

heard this (coming) to them', LU. 122'^ 28.

1) indus no cundradaujed (ol. (juani mercaii) Ml. 39-^ 6.

2) It is, in this respect, iinliUe leth, another noun used as a

preposition, for leth, Ze, pretonic la, goverus the acciisative.
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That dochumm is neuter appears from the transported

n iu dochiim n-irisse 'ad fidem', Wh, ll'^22 = dochum n-irse

Tur. 45, dochum n-Herenn, dochum 7i-Isu, Fiacc's hyimi,

11. 13, 66.

As to its etyniology, I eoiijecture that the second ele-

ment cummn (like ind in the synonymous nominal prep. cu ind),

means Vertex', that it eomes from an Old-Celtic *l-udsme7i ^),

^nd that it is cog-nate with the reduplieated Lat. cacümen,

Skr. JiäJi'ut, T^akudmän. The tirst element, do, is less easily

explained. If it were from to, when accented, as it would be

•\vhen used as a noiin, we should have had tochtimm-n. But

it is always dochumm or, in Middle and Modern Irisli and in

Scotch Gaelic, apocopated, chum, -). The do seems — the Old

Latin do, du in en-do, in-du. Or it may be from '-^dhu,

>vhenee Goth. du "zu'.

do7i 'g-round', 'place'.

In the Archiv f. celt. Lexicographie I 294, the Irish don,

dat. duTi (gl. terra, gl. talmain), is connected with Skr. dhmms
""dürres, trocknes land'. It should also have been mentioned

that this Word is belegt four times in the Milan codex and

once in that of Turin. Thus: co dufaüced don (gl. incederet) .i.

conna con heth Jeu etir Ml. 36'' 1, literally "that it should

yield g-round, i. e. that it should not be with them at all';

gcd)it don magistir (gl. uice magistri) 'they take the master's

place' Ml. 38'^ 8, cia dud-failcl don (gl. si cesserit) Ml. 111^' 23,

7iad tairlaic don (gl. non cedenteni) Ml. 131 '' 2, dofarlaic

don (gl. cessit) Tur. 102. See Sarauw, Irske Studier, p. 87.

essi 'reins'.

I have not found tiiis word in the nom. singular, which

may have been eiss or esse. In the plural it is frequent, e. g.

LU. 79'^ 15: Ro g-abastär essi astuda a ech ina thuasri .i.

^radna a ech ina laim inchli, LL. 110^ 20: Fosta latt essi

1) So tromm 'lieavy' from *trudsmo, cog-nate with Goth. us-

priutan, Strachan, BB. XX 18 (otherwise Zupitza, KZ. XXXVI 243 n.).

Für the sufifix -smen, cf. amm, hoimtn, seimm, ibid.

2) e. g. Do iai^raid brocc, ol Cormac, chum fledi Taidg, H.

3. 18, p. 42, cfimn neifh [leg. 7ieic?i] dfdghaü, LB. 246a 25, et v,

O'Don. Gr. 289. Atkinson P. & H. 622.
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fostada tliccliraidi. MI. S4'' 1<>: Imit tpsih (gl. aucnis — leg-,

liahoiiis').

Strachaii (Bli. 2i), ;>4\ luislcd hy nie [VA). 18, 60), coii-

nects esl (stcni *ansi-) witli Lat. tiusa, Litli, asa Miaiidle' 'knot',

l>ut tlie inoaniiifi'S do not suit well. I now projjose to rei;ard

tlie steni as '"^ansiä, and to eonneet it witli iivia, Dor. ävia^

ex *fn}siä cog-nate witli Skr, ndsija ^der dem Zugvieh dnreli

die Nase gezogene Zügel', lirugniann, Grundr. ^, § 455.

fdlJ, /o?7, faeJ 'bad'.

This adjective occurs twice in the Brüden Da Derga:

is fail ni atägethar innocht 'evil is wliat he dreads tonight',

LU. ^1^ 24; is f[a\il ni adage{fhar) imiocht, Lü. 92'-^ 27,

eorniptly: /.s^ fael madogdar indochf, H. 2. 17, p. 479 '^^

Spelt föil it is found in the Tain B(') Cualnge: Äle cdchiu ni

föil a mberai-siic, LL. 62^' 38. The modern spelling faol i&

in O'Midconry's glossary 601 (Archiv f. celt. Lexicographie I,

262), where it is brought from the Greek "faolus .i. malam",.

leg. cpaöXoc .i. malus.

fdil (better föil?) "bad' seems cognatc with Lat. vilis.

"Die Gleichung vllis = mhd. feile ist unhaltbar," Brugmami

Grundr.^ §208. But vilis = Ir. föil is a parallel to mltls =
Ir. möith.

fie = Lat. vires.

So far as I know, this word occurs only in the i)hrase

ara fie (or ara fia) dorn, duit, dünn, düih \\i is) in my (thy^

our, your) power'. See KZ. XXXI 234 and Sarauw, Irske

Studier, p. 36. I cannot explain ara, except perhaps as the

preposition ar with a suftixed possessive pron. But the fie

may well come from an urkelt. vlses, and thus be equal to the

Lat. acc. pl. vires, and cognate with Gr. "ic. Skr. vayas.

follintar 'suppletur'

sie follintar assa chanoin 'thus it is supplied from its text',.

Ml. 123-'' 10. Why have we here a double Z? Because the

root of fo-lUntar began with 2)1 ^). Similar traces of a ra-

1) The double II in tlie noinis fuillned 'supplementum' Ml.

26c 6 and {f)mllnedche 'ing-hivies' Ml. 98 1^ 10, seenis wrongly taken

over irom the orthotonic verb. These words are rightlv speit with

one l in Ml. 69 b 6, 98 b n.
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dical p beginning an accented syllable are found in do-Uechn,

do-lluid, reme-lluid Ml. 132'^ 13, ad-ru-llui and fo-Uüur.

That II may come from the sound-group Ip is maintained by

Zupitza, Kuhn's Zeitschr. XXXIII, 264 ; bnt bis solitary exaniple,.

tallaim, is iinsatisfactory — see Sarauw, Irske Studiei", p. 48,^

•— and cilonin "urceus', cognate witb KaX-rrn, ccdpar, seenis

to prove that from a posttonic Ip the p disappeared witbout

leaving a trace. So also perbaps col 'sünde' (Cymr. cid), from

^Tiidpo-, cognate witb Lat. cidpa, and molad 'preis' (Cymr.

moli) cognate witb Gr. ilioXtiit.

forccB 'fenced'.

Tbis Word is, so far as I know, utt. Xey- It occiirs in

the Brüden Da Derga, YBL. 433, 1. 22: Dognithte teach fithte,

[leg. lichte] forc:e leossum di = Dogni[tlie] teach tichti forcbe

leosum di, YBL. 91, 1. 17 = Dogni tech tithi force lesom di,.

Stowe ms. 992, t'o. 85=^ 2. "a bouse woven (i. e. of wicker-

work), fenced was built by tbem for her'.

Cognate witb Cymr. gorch 7ence'. Also, I venture to

tbink, witb Gr. epKOC, öpKotvii, from *FepK0c, *FopKdvii. For

the Spiritus asper cf. eKuuv, fiXoc, evvum, ecTrepoc, eciia. For

the digamma, Cypr. Kat-eFöpKuuv 'sie belagerten' CoUitz, 1.29.

As Brugmann, Grundr. ^ .583, connects epKoc witb aksl. sraha

'vestis, tunica', and Prellwitz witb Cmbr. seritu beschütze,

and as a digammated FepKoc bas not yet been found, I öfter

tbis etymology witb doubt and deference. But see Leo Meyer,

Handb. d. griech. Etymol., 457, ö(38.

gö 'sea'.

gö .i. muir, no fairrge, O'CI. sg. gen. a ngion goa .i. a

mbeol na fairrge, O'Cl. s. vv. cruinnmc, nim. sg. acc. Tön re

go, O'Don. Hy-Fiachrach, 273 n. Compounds: ^o-(7/« 'seafaring

people', O'R. s. v. am ^), goibel [leg. göibel] .i. bei na fairrge,

lit.: 'the moutb of the sea', O'Cl. cf. CT0)aaXi|uviT 'estuary'.

Bugge, Kuhn's Zeitschr. XXXII 84, says that the Ar-

meuian cov 'meer', bas not hitberto been satisfactorily ex-

plained from the Indogermanic. I venture to tbink that it,

may be cognate with Ir. gö (from *gov . .), just as Arm. kov

'cow' is cognate witb Ir. bö, Brugmann, Gi'undr. ^ § 330.

1) leg-, dm = Lat. agmen.
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gi'ir 'keen', 'bitter'.

Ulilciibcc'k, Etyni. Wtb. d. altiud. Spraelie, p. 87. eon-

iiects the Ir. al)stract noun (jüre '.scl)Dierzhaftigkeit' with the

Skr. adj. (iliord 'furchtbar, g-rausij;-, heftig'. The correspond-

iiiii' Irisch adj. is gür .i. ger, O'Cl.

ind "Vertex', 'end'.

This Word is neuter, as we sce from the uom. dual: co

coniraicet a da n-ind, LU. SO-*^ 29: its dat. sg. is ind (ota

m' lud gom bond, GG.- 955), acc. ind Wind. Wtl). pl. dat.

indaib YBL. 266''' 25. Its urkelt. form is probal)ly indo-7i,

whic'h niay perhaps be cognate with the Greek iiiouiitain-name

TTivboc. It certainly is not cognate with Goth. andeis = Skr.

dnf//a, which would be in Irish *ete. The supposed Irish 'et

ende, spitze', cited by Uhlenbeck s. vv. andeis, atittja, and

by Kluge s. v. Bride, does not exist.

Für the nominal preposition chn i7id, chu inn, synonymous

with dochunim, see Irische Texte, Vierte Serie, SS. XIV, 387.

6a "liver', ae 'liver', iuchair 'spawn'.

A curious interchange of meanings seems to have oc-

curred between the words origiually signifying 'q^^' or 'spawn',

and the word originally signifying 'liver'. For there can be

no doubt that the Irish iuchair 'spawn' is borrowed from the

Latin Jecur, and there can be little doubt that the Irish öa

liver' (Cyrar. au) is = Lat. övum, and that the Ir. ae 'liver' is

= Germ. Ei, urgerm. aiiaz, Brugmann Grundr.- S. 283 n., 944.

sail 'accompanying'.

In the Colloquy of the Two Sages, Kawl. B. 502, fo.

60*' 1, Ferchcrtne asks Nede: Can dodechad su^^ 'whcnce hast

thou come?' And Nede ansevers: As-sail suad, which words

are glossed by a comaitecht suad 'from accompauying (Be-

gleiten) sages'. The corresponding words in LL. 186*^33 are

Can dodechadais and Ä sail si'iad .i. a conmitecht suad. Hence

proI)ably O'Clery's sail .i. coimhideacht.

sail (nom. sg. saV^ sail?) seems cognate with Nhd. Saal,

Geselle, Goth. saljan and Aksl. selo.

feol 'thief.

As the acc. dual of this word is feulaig (Wind. Wtb.
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818), we may assiirae a preceltie stem Heüpla'k, an extensiou

of Heüplo-, cognate with Goth. piufs, Ags. theof, Nbd. clieb.

Had Heiiplo- been oxyton we sboiikl probably bave bad ^teoll

in Irish : see above s. v. folUntar. Biit tbe syllable -plo being-

here posttoiiic, tbe p disappeared without leaving a traee.

topp, tob 'flame'.

Ot" tbis rare word I bave tbree exaniples: first, of a

comet, metigtki)' fri rigtech for lasad cech topp teiied tlcced

esti 'as large as a palace ablaze (was) every Harne of fire tbat

used to eome out ofit\ LB. 152*25. SeQ.o\\([\y, dia ros-tarm-

chell tob tened di cach oenaird Svben a Harne of fire went
round tbem from every quarter', Saltair na rann 7388. Tbirdly,

of tbe buge wood-fire kindied for Coiiaire: intan doniscide

(.i. roberthi) crand asa thöib ba met^ithir} daig nddirthaige

cach tob HO theiged asa thdib for cach ndorus 'wben a beam
was taken out of its side, every fiauie tbat used to issue from

its side at every aperture was as large as an oratory on tire'

(literally: as a fire of an oratory), LU. 86'^ 9, Compounded
witb caindel 'torcb' it oceurs in tbe Irisb abridgment of tbe

Aeneid, Book of Ballimote 454'^ 8, adhainter^) tobchaindeal

i luing Aigmemnon i comarc fri Sinon 'a flamiug toreb is

kindied in Aganiemnons sbip as a signal to Sinon', wbich

corresponds witb 'tlammas quum regia puppis Extulerat', Aen.

II 256.

K. Meyer, Revue Celtique XI 495, regards topp as bor-

rowed from 0. N. toppr (Germ. zopf). But tbe mcanings of

toppr, 'tuft or loek of bair\ 'apex', Eng. top, do not suit tbe

eontexts of tbe Irisb word. I tbink topp may be regarded

as an instanee of tbe assimilation of pretonic n (IF. II 167,

KZ. XXXVI 202, 234), like capp 'cbariot', crip 'swift', gopp
'moutb'. Topp may well descend from 'Hopnö, cognate with

Skr. tapati, Aksl. topiti 'wärmen, heizen', and in ablaut-rela-

tion with Irisb ten, tene, te, tes, and Lat. tepeo. Instead of

the normal pp or p, we bave b (certainly uninfeeted!) in tbe

form tob, just as we bave in tbe Milan codex abelaichthi,

diubarar, ebert for tbe usual apelaichti, diuparar, epert (Zu-

pitza, KZ. XXXVI 211) and in tbe Carlsrube Priscian 63^

1) Ml. ag-hainter



194 Wliitlcy Stokes,

(/ihhiie for the nsiial (fipne. Or boside tep^ top therc may
have hoen .1 root teb, tob (Brug-inann, Gruutlr. ^ § 701), whcnce

tob (froiii *tobbo-, ^tob-nö) Mould regularly descend.

imr 'outer'.

Besidcs tlic adj. tutr \'old\ whicli Zupitza has lately

equated with Gr. ujxpöc, tliere is an na)'- 'oiiter', 'externar,

whicli oc'curs a.s a prefix in nar-cJirdbud 'externa] devotion',

'hypoerisy', nar-both 'an outhoiise' ^), and nar-medon *), lite-

rally 'oiitside tlie middle'.

1 take this üar to conie froni *öro- > "^udro-, a tonna-

tion from the i)reposition tid, resembling (though not identical

Avith) Eng. outer, Germ, auszer from out, aus, Goth. t(t, Skr.

ud. For the compensatory lengthening ef. Ir. dram ex ^ad-rnttä.

üaran 'a springweir.

Thoug-h O'Donovan and Windisch spell this word uarän,

the mss. have almost always, üarän, gen. üaraln "). Native

etj-mologists derive it trom nar 'cokF; biit coldness is not

the charaeteristic (piality which has suggested the Em-opean

words for a well. Consider the etymologies of Kpr|vr|, va^a,

mbaE (cognate with Kepac, vduu, TTibuuu), fons (cognate with

Xeuj), source, sorgente (cognate with surgere), brunna (cognate

with brinnan), quelle and l'elda (cognate with 8kr. galati

'trickles'), well (cognate with OHG. wallan 'boil, flow'), spring

(cognate with cire'pxecGai, CTiepxvöc).

üaran is, I think, a prepositional Compound, and comes

1) ticfat lucht an fhuarchrabiiid, gehait orra dealhha De 'the

externally devout will come; they will take upon them forms of

God', Lismore Lives 11. 4579, 4580. Cf. the adj. fuathcraibdig pl.

n. 'formally devout', Ir. Texte I. 188, 1. 14.

2) fuar-chräbhadh 'hypocrisy or indevotion', O'Br., where the

/' is prothetic. In {f)nar-hhaladh '-a stench', O'Br., and uar-chris '&

g-reat g-irdle', Lism. Lives, 1. 2724, the üar- seems reduced to an in-

tensive prefix.

3) dat. sg'. a hith in-uarboith fri less amuig, Rawl. B. 512, to.

48^ 1 : with prothetic /: tic iarom Find clon fuarboith deod lai,

Corni. Gl. s. v. orc treith.

4) g'en. sg. sithithir ciäng u-üarmedoin 'as long as an outside

yoke', LU. 85'' 39, sithremithir cuing v-üarmedöin 'as long and
thick as an outside yoke', LU. 96» 1.

5) narän occurs in LU. 98a21. üaran, iiaran, üaran in Trip.

Life, 106.
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fi'om ^ud-rmio-j or ud-rono-, as ucu 'ehoice' from ud-qusu-.

Here ud is = Skr. ud (Goth, id), and *rano- or rono- is

cog-nate with Ir. roinnbn, Goth. rinnan, root ren, riin (cf.

Ags. r?/we, aus "^'runi-, Kluge). Uaran woukl tlius meaii 'tliat

'^vbich runs out',

Cowes. Wliitlev Stokes.

Kleine s^rammatische Beiträge.

1. Die iadogermaniscbe Basis^6•^Äe^crt.

Ich habe Idg. Ablaut S. 106 §426 angedeutet, dass idg.

stliä "stehen' aus stliwcl entstanden und die Y. II zu der Basis

stheioä sein könnte. Auf den ersten Blick scheint das zwar

ziemlich kühn zu sein, und es bat deshalb aucb nicht ßrug-

manns Beifall Lit. GBl. 1900, 112 gefunden. Als icb die be-

ireflende Bemerkung niederschrieb, übersah ich noch nicht

alles, was man zu Gunsten dieser Vermutung hätte anführen

können, wollte aber auch im Rahmen meines Buches alle aus-

führlichen etymologischen Erörterungen vermeiden. Da Brug-

mann aber diese Erklärung sogar als "nahe ans Abenteuer-

liche lieranstreifend" bezeichnet, so wäll ich ausführlicher auf

diese Basis eingehen, wobei ich zeigen zu können hoffe, dass

bei der Annahme einer Basis stheicä diese mannigfache ver-

zweigte Sippe überraschend klar ward.

Von einer Basis sthewcl müssten wir folgende Ablauts-

formen finden

:

V. I. stheio, y. II. sthwd, RS. stheW<t — ,sthü, SS. =
stliica oder sthu.

V. I. liegt zunächst vor im Ind. in sfJidviras V. 'fest,

stark, gewaltig' und stMviras RV. 'dick'. Dass diese Worte

dem Sinne nach von sthä 'stehen' abgeleitet werden können,

bedarf kaum einer Erörterung. In der That stellen auch die

meisten Etymologen diese Gleichung auf. ühlenbeck sagt

EWB. s. V. sthdviras: "Jedenfalls gehört sthdviras zu einer

zweisilbigen Wz. Mhewä, welche sieb mit sthä nahe berührt".

Aus den europäischen Sprachen kann man zunächst got. stiur

'Stierkalb', ahd. stior hierherstellen, der seinen Namen von
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seiner Kraft und Stärke trä;j,-t, sfiar ans ^stew^)-ro. Die RS.

/n ai. sf/i(iri inuss zweifellos sfhü lauten, und diese Form ist

in weitem Umfang- belegt. Zunächst in ai. fithfo-ds ^stark,

diek, wuchtig, gross' im KV.; als N. ist es nach Säy. 'Be-

zeichnung des männlichen Gliedes'. Wir werden sehen, dass

die Beziehung auf geschlechtliche Verhältnisse, die wir im

deutschen stehen gleichfalls haben, auch sonst noch wieder-

kehrt. Weiter ai. sthfdds AV., dasselbe wie sthards bedeutend.

Im Griechischen entspricht cxöXoc ''Säule, Pfeiler' bei

Aesch., Eur. u. sonst belegt. ctOXoc hat im wesentlichen die

gleiche Bedeutung wie ciiiXr), und wie man dies von stlul

'stehen' ableitet, so wird auch bei ctöXoc die Bedeutung kei-

nen Anstoss erregen. Das Verbuni ctuuu mit langem ü ist be-

schränkt auf den g-eschlechtlichen Vorgang-, und findet sich

besonders bei den Komikern. Wir finden Aor. ecrüca, ciöcai,

Perf. ecTüKtt, Pass. cTüo|uai. Es ist charakteristisch, dass we-

sentlich Formen des -.9-Aoristes und des Perfekts vorkommen,

wie man erwarten darf.

Aus dem Griech. dürfen wir weiter heranziehen CTucpu>

'zusammenziehen, dicht, fest, hart machen', das auch Prellwitz

mit cTiiuj in Zusammenhang bringt. Die Zugehörigkeit anderer

Worte zu stliewcl — sthü wie cxümi 'Werg, Strick', ai. shipäs,

stiipas m. 'Schopf mit stl, ctuYeTv 'hassen' scheint mir un-

sicher.

Reich ist weiter das Germanische an hierher gehörigen

Formen. Alid. stilda 'Staude' vergleicht Kluge EWB. •'• mit gr.

CTÖXoc, CTUUU, doch scheint mir dies nicht ganz sicher, da es

auch zu gr. ctuttii, ai. stiXpas gehören konnte.

Dagegen gehört wohl sicher hierher, mit kurzem ii aller-

dings, das sich aber aus der Enklise herleiten lässt, nhd.

stützen, ahd. {untar)stutzen, aisl. stydja 'feststellen, stützen',

womit weiter ags. stiidu, studu 'Pfosten', engl, stud, Schweiz.

sttid f. 'Pfosten' zu verbinden ist. Sievers hat Btr. 16, 235

allerdings das u dieser Worte aus 3 erklärt, aber diese Er-

klärung ist einerseits nicht notwendig-, und andrerseits auch

lautgesetzlich bedenklich, weil in vollbetonteu Silben die Glei-

chung germ. u = idg. 9 nicht zu belegen ist. In betonter

Silbe wird vielmehr idg. 9 zu a.

Ausser in got. stiur finden wir nun aber V. I auch sonst.

So in got. stiurjan 'etwas feststellen'; es übersetzt R. 10, 3 das



Kleine grammatische Beiträge. 197

griech. crficai. In Steuer (Ruder) ursprünglich "das feste' ist

die alte Bedeutung- noch erhalten. Dazu ahd. stiiwen "lenken,

leiten, stützen'.

Im Litauischen finden wir stügstu, stügau, stiigti "steif

in die Höhe stehen' Kurschat LDWB., das dem Griechischen

CTuuu in der Bedeutung- genau entspricht. Schleicher hat Lese-

buch pastügü, stugaü, stügti "steif werden'. Prellwitz stellt

auch g-r. cxuYeuu hierher.

Auf lit. stoveti "stehen' mit seinem v möchte ich kein

Gewicht legen. Die Form wäre zu mannigfach umgewandelt.

Im Slavischen haftet die Bedeutung "stehen' au den Formen
mit ü und ou nicht mehr; abg. sfudh "Kälte', stydeti se "sich

schämen' könnten zwar hierher gehören, brauchen es aber

nicht. Dies mag genüg-en, um den längst angenommenen Ab-

laut stheic^ — sthü zu erweisen.

Zu der Basis sthewä muss es nun sicher eine V. II der

Form .sthicä gegeben haben, vgl. ahd. icät "Kleidung' zu lit.

duclmi, ai. hvcl : lidüUare, u. s. w., vgl. Verf. Ablaut S. 101 ff.

Diese könnte wie in so vielen anderen Fällen ganz verloren

gegangen sein. Aber wenn wir in allen Sprachen ein sthä

finden und zwar mit a o r i s t i s c h e r B e d e u t u n g, die der

V. II zukam, so heisst es m. E. den Skeptizismus zu weit

treil)en, wollte man hier nicht den idg. auch sonst belegten

Ausfall des lo annehmen. Vor allem ist auf die Aktionsart

grosses Gewicht zu legen.

Im Indischen ti-itt die Stufe stljü vornehmlich im Aorist

auf. ästhat heisst "er ist hingetreten, hat sich aufgestellt',

gr. ecrriv entsprechend "sich aufstellen, sich in die Höhe rich-

ten, stehen bleiben, Halt machen, sich feststellen, auftreten'.

Die Bedeutung ist punktuell. Auf lat. sta7'e kann man nicht

viel geben, da stö sicher eine Neubildung ist.

Im Germanischen ist die Stufe sfhcl auf das Präteritum

beschränkt, got. stop, ahd. arsttiat, gistuat 0. Ich habe dies

Btr. 2.3, 316 aus einer Medialfbrm sthclto erklären wollen,

wogegen schwerlich etwas einzuwenden ist. Aber sollte nicht

got. stöp direkt gleich ai. asthat, gr. ecxri sein ?

Im Slavischen wird der Stamm stä wiederum nicht im

Präsens verwendet, dafür stanq. Der Aorist sta kann direkt

gleich asthat, eciriv, ahd. stuat sein, stati heisst "cTaGfjvai,

CTfjvai, consistere'.

Indofe'ermaiiische Forschungen XII 3 u. 4. J4
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Im Litauischen sind die Verhältnisse nicht mehr ursprüng-

lich, aber sföfi heisst 'sich stellen'.

Aus alle dem eri;ibt sich, dass es ein ide;. sthä mit der

Bedeutung: 'stehen' nicht gibt, wir finden überall die |)unk-

tuclle, aoristische Aktionsart. Da nun die Pi'äsensbildung-en

durchaus verschieden sind, ai. tiMhümi, gr, icirnui, lat. *sff(yV>?,

got. sfinidan, ahd. sten aus stajö, lit. stöju, abg\ sfanq, so

folgt daraus, dass es ein idg. Präsens zu sthä nicht gegeben

hat, oder dass es verloren gegangen ist. Wie es lauten müsste,

ist ganz klar. Wir können nur ''".sfJieic^-ini, ai. ^sfhavi-mi,

gr. *CTeFa-)m ansetzen. Man könnte versucht sein, eine Spur

dieser alten IHldung in lit. stövml 'stehe' zu erblicken. Ich

kann aber diese Form aus verschiedenen Gründen nicht für

alt halten.

Da die Formen stlieiüa, sthä und sthä stark auseinander-

fallen, so können Neubildungen nicht weiter Wunder nehmen.

Indessen ist es nicht nötig, idg. stha als Neubildung zu fassen,

man kann es vielmehr aus sfhwa herleiten, und damit hätten

wir eine Ablautsstufe, die auch sonst belegt ist, vgl. lit. Jcväpas

neben küpütl, got. gapwastjan neben Jmsundi, Verf. Idg. Ab-

laut 71 f.

Formen wie gr. ictaiuev, stetlmus, ai. tasthima können

direkt gleich idg. ^sesthiüd-me sein; ebenso kann sthdtös, ai.

sfhitds, gr. cTaxöc, lat. statiis usw. aus sthiodtös hergeleitet

werden. Die regelrechte Partizipialform würde in ahd. stüda

vorliegen. Wir haben ferner neben einander ai. sthürds und

sthl-rds 'fest, haltbar, stark, kräftig', häufig in der Komposi-

tion, gdvi-sfhh'as, jäta-sthiras, rhhu-sthiras\ ai. sthitis, got.

staps und ags. stiidu, studu.

In der Komposition müssen wir schliesslich den Typus

8S. = sthii finden. Auch der liegt im Indischen vor. Neben

su-sthänds 'schönen Standort habend' steht su-sthüs 'in gutem

Zustande befindlich', später nur als Adverb = su gebraucht,

also ein sehr gebräuchliches Wort; anusthü- 'auf dem Fusse

folgend'. Auch vani-sthus 'Mastdarm' könnte hierher gehören.

Nehmen wir die Voraussetzung an, dass lo nach sth im

Idg. geschwunden ist, so erhalten wir eine vortreffliche Er-

klärung zahlreicher durch enge Bedeutung verbundener Formen.

Nunmehr l)cdürfen nur noch einige Worte der Erläute-

rung. Brugmann hat IF. 6, 98 gr. CTeOiai (cTeOro) 'er stellt
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sich zu etwas an' mit Worten unserer Sippe verbunden, führt

es aber auf steutai zurück. Dehnstufe ist indessen bei einer

zweisilbig-en schweren Basis unmög-lich. cxeÖTai kann direkt

gleich idg. stew sein, das aus stewd- in der Enklise entstan-

den ist, vgl. Bartholomae IF. 7, 68, Verf. Ablaut 169 f. Es

würde also dem vorausgesetzten Präsens stewd-mi genau ent-

sprechen.

Grössere Schwierigkeiten bereitet aber gr. ciaupöc ^der

Pfahr, lat. i'estauräre, aisl. staurr Tfahl'. Als regelrechte

Ablautsform der Basis sthewä weiss ich sie nicht zu erklären.

Will man die Worte nicht von stlieioä trennen, so muss man
annehmen, dass ein steu durch ciä- in der Qualität beeinflusst

ist, oder man müsste sta-wro-s teilen. In wr könnte ja ein

selbständiges Wort stecken.

Exkurs.

Der oben angenommene Schwund eines tc nach Konso-

nant in der indogermanischen Grundsprache kann billigerweise

nicht bezweifelt werden, wenn wir auch die näheren Bedin-

gungen, unter denen er stattfand, nicht kennen. Eine lässt

sich allerdings angeben, er geschah in unbetonter Silbe.

Beispiele: ai. te, gr. xoi, lat. tibi, ahd. dir, lit. ü, abg.

ü neben ai. Lok. tve. Der Stamm des Pronomens ist zwei-

fellos als teioo anzusetzen. Dasselbe gilt von av. höi, lat. sihi,

got. ds, lit. si, abg. si neben seico.

ai, sds, lat. sex, got. saiJis, lit. szeszi, abg. sesth neben

av. xsva.^,^\'. FeE, nkymr. chwech.

lit. sesil, abg. sestra ^Schwester' gegenüber preuss. stce-

sfro, lat. soror, ahd. sivestar.

lit. szeszuras gegenüber abg. scekn usw. Auch lit.

säpnas gegenüber ai. svc'qmas könnte hierher gehören.

lat. Si, volsk. se-, gr. ai, ei, r| gegenüber osk. svai, urabr.

sve, vgl. Solmsen KZ. 32, 278.

lat. serenus zu ai. sva?' 'Glanz des Himmels', apers. harn-

-ataxsaiij Mch wirkte' neben ai. tväksas 'Thatkraft'.

Diesen Fällen schliesst sich sfJia aus sfJiwä unbedenk-

lich an^).

1) [Korr.-Note. Vgl. jetzt Solmsen, Untersuchungen zur griech.

Laut- und Verslehre 197 ff.].
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2. Die idg-. Komparative auf -ijos.

Die Erklilrnn^' der idg-. primären Komparativsuffixe, die

Thurneyseii KZ. oo, 551 tf. vorg-etragen, hat, wie mir scheinen

will, ziemlichen Beifall gefunden, und ich stehe nicht an, zu

erklären, dass sie mir ebenso wie Brugmann Gr. Gr. ^ 208

eingeleuchtet hat. Bei näherer Betrachtung freilich bin ich

von meiner Schätzung dieser Hypothese abgekommen, und ich

muss jetzt gestehen, dass sie mir unhaltbar zu sein scheint.

Der bestechendste Punkt in Thurneysens Erklärung schien

mir der zu sein, dass er fibiov- = got. sutizaii- setzt, wobei

freilich die im Griechischen vorhandene Länge unerklärt bleibt,

denn nur -joi^ konnte mit -/.s- ablauten und zu -jos könnte

weiter nur -ijos gehören. Wollte man al)er die griechische

Länge unbeachtet lassen, so bliebe noch immer das Indische

übrig, das ein, wie mir scheint, unüberwindliches Hindernis

für Thurneysens Erklärung bietet. Denn wir können doch

unmöglich f]biuüv von ai. svitd'iyan und den weiteren Formen

mit langem l trennen. Und dann muss fibiuuv doch wohl auf

fibijuuv und nicht auf f]bicov zurückgehen. Thurne^^sen er-

klärt selbst, dass ihm der Ausgangspunkt des langen -h ent-

geht. Ohne diesen aufzuklären, bleibt seine ganze Hypothese

sehr unsicher. Diese Lücke sucht Brugmann Gr. Gr. ^208 aus-

zufüllen. Nach dem Vorgang Wackernagels Verm. Beitr. 11

leitet er das Komparativsuffix -luuv von den eigentümlichen

Adjektivstämmen auf -i her, die auch sonst in der Komposi-

tion eine grosse Rolle spielen. Mag dies für einige Fälle zu-

treffen, in der Hauptsache haben wir es mit etwas ganz anderem

zu thun. Es spricht in erster Linie gegen Wackernagel und

Brugmann, dass die Komparative auf -jos primäre Bildungen

sind, die aus der Basis und nicht von Adjektiven geliildet

werden ^). Steht nun auf der einen Seite -ijos und auf der

anderen -jos, so ist es klar, dass das l zur Basis gehört, und

in diesem Falle können wir nichts anderes thun, als von zwei-

silbigen Basen auf -ei auszugehen. Im letzten Grunde hat das

1) Wie mir scheint, ist auch dieses i der Adjektiva in der

Haixptsache stamiiihaft und nicht suffixal. Das von Wackernagel

angeführte dtpTi- gehört doch zu dpYii-c, dp-ffiToc 'weiss glänzend'.

Mit ai. iiviti- vergleiche man abulg. svbUti, lit. szviteti ''gläuzcn'.
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schon Streitberg- Btr. 16, 266 gesehen, und ich habe dem Mg.
Akzent S. 242 zugestimmt. Freilich muss Streitbergs Ansicht

etwas modifiziert werden. Denn die slav. Komparative auf

-ejbs, die er heranzieht, müssen vorläufig- aus dem Spiel blei-

ben, weil sie im wesentlichen sekundäre Bildungen sind; nove-

-jbs ist von einem Adverbium auf -e abgeleitet. Derartige Bil-

dungen finden wir sonst nur bei dem Sekundärsuffix des Kom-

parativs gr. -lepo-. Man braucht aber nur zu bedenken, dass

das Slavische das Sekuudärsuffix ganz aufgegeben hat, und

dass überall -jis- dafür eingetreten ist, um das richtige zu sehen.

In nove usw. wird dieselbe Adverbialform vorliegen, die wir

in lat. bene und mit Ablaut in gr. KaXüuc finden. Auch im

Oriechischen ist ja dieses -uu, wie ich annehme, im Kompa-

rativ verbreitet, vgl. auch ai. iicäis-taram usw., und es hin-

dert meines Erachtens nichts, die griechischen Formen auf

-uuiepoc den slavischen auf -ejhs prinzipiell gleich zu setzen.

Muss also das Slavische aus dem Spiel bleiben, so thuu

wir, wollen wir die Natur des -i- in -tjos erkennen, am besten,

uns an das Indische zu wenden, das den Unterschied zwischen

-sei und -anit-Ba.aeu am treuesten bewahrt hat.

Ich stelle nun zunächst eine Reihe von Fällen aus dem

Rigveda zusammen, in denen der Zusammenhang des ^ mit

dem sonst auftretenden I und e unverkennbar ist.

ai. sfCidl-yän, gr, fibimv ist doch unzweifelhaft mit lat.

suade-re zu verbinden.

Bei yödM-yän finden wir das e ebenfalls in lat. juhere

imd in ai. ayödJut, yödhisat das I. Auch yüdhyati weist

wohl auf eine alte ei-Basis.

Das l von öjl-yan vergleicht sich dem e von lat. augere,

gr. auE)icuj.

ai. täri-yän 'leicht durchdringend' stelle ich zu der Basis

terei, die ich Ablaut § 222 behandelt habe, vgl. gr. xpißuu,

lat. trui. Man wird aber tdriyän auch nicht von ai. Aor.

ütarlt, tarlsdnl, •tarltcl V. trennen können.

ai. vedlyän "mehr erlangend" muss man ebenso offen-

kundig mit dem Stamm veide verbinden, der in abg. videti,

got. witan, lat. videre, gr. eibr|cuu, r|eibr|, ai. Konj. Aor. vidät

vorliegt.

ai. sTiahhl-yän gehört zur Basis shamhli "stützen'. Diese

bildet zunächst ein Präsens nach der neunten Klasse shablinäti,
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das also znni mindesten auf eine zweisilbige schwere Basis

weist, von der die e-Qualität allerdings nicht zu erweisen ist.

Ebenso steht es mit pani-yün, dessen i ich nicht von

dem in Aor. pani-sta, Verb, pani-tds, Int. pmii-pnaf, paiii-tä

usw. trennen kann. Hier dürfte wohl panatjija., pdni/as usw.,

dem t idg. /'-Qualität sichern.

ai. ranlyan. Hier ist das 7 auch in anderen indischen

Formen belegt, so im Intensivum vanifan-. Gehfirt zu ai.

vmij wie Uhlenbeck EWli. wohl mit Recht annimmt, got. un-

wunands, aisl. iina 'zufrieden sein', ahd. iconen, so würde die

^-Qualität des letzten Vokals gesichert sein, und dass ferner

ein Diphthong ei vorlag, lässt as. icini, as. icumija im Verein

mit ai. vanin- (RV.) vani- V. B. erschliessen.

Etwas anders steht es mit Idnli/äii 'jünger'. Hier lässt

sich das l nicht von dem in kamua 'jung', l:anlna'kds "Jüng^-

ling' trennen. Das Femininum Icanä 'Jungfrau' wird für Jcanäi

stehen, und die ganze Sippe zu den wenigen Fällen gehören,

die in der g-riechischen -uO-Deklination vorliegen ()ixu) : lat.

vagl-i'e).

ai. variycm 'weiter' hängt mit cdn-ma 'Weite' zusam-

men, dagegen variyän 'vorzüg-liehcr', das erst in dem üp. be-

legt ist, mit abg. veUti, got. ivileis usw'.

Das lange i, das wir in tdvi-ijän finden, liegt auch in

tavlti vor.

nedlyän 'näher' erklärt Uhlenbeck EWB. aus '^nezd, wobei

zd zu sed 'sitzen' gehört. Ist diese Etymologie, deren Unsicher-

heit ich nicht verkenne, richtig, so würde das t von nedlyän

allerdings vorzüglich erklärt werden, indem man lat. sedere,

ahd. .sitzen, abg. sedeti, gr. KaBiZiricuu heranzieht.

drdgM-yän bringt Uhlenbeck ferner mit lat. indulgere

zusammen. Auch hier bleibt die Etymologie unsicher, sie

würde al)er zur Erklärung des i ausgezeichnet taugen.

In anderen Fällen finden wir, dass die indischen Kom-

])arative auf -~/yan wenigstens zu .s'^/-Basen gehören, so ydü-

-ycln 'schneller' zu ja, jundfi, dnvl-yan zu dfn'ci.s, hhavl-yän

zu hhü.

sdhi-yän gehört zu sah, das zweifellos eine leichte Basis

ist, aber der Übertritt zu den schweren Basen hat auch in

gr. cxncuu, ecxriKtt stattgefunden. Daneben steht aber auch.

sahyün, das das ältere sein wird
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yajiyün g-ehört zu yaj. Hier macht aber g-r. citZ;o|uai mit

dem eig-eutümlichen ö-fi-oc wahrscbeinlicb, dass das i zum
Stamm gebort.

Bei rjiyän kann icb den alten ez-Stamm nicht sicher

nachweisen, aber man vergleiche rjiscis 'vorstürzend' usw.

tejl-ycln lässt sich wiederum nicht von tigitäs RV. "scharf,

spitz" trennen.

Mit üd-yamiyän 'mehr auseinandersperrend, mehr aus-

streckend' w^eiss ich nichts rechtes anzufangen, denn die Ver-

gleichung des Stammes yaml mit gr. ZY]}x{a ist zu unsicher,

um in Betracht zu kommen.

Neben näciyan steht 7idvyan, W'ie neben dem Positiv

navyas auch näriyas vorhanden ist.

prdficyanydn 'mehr sich herandrängend' gehört zu cyii,

das eine leichte Basis zu sein scheint. Vergleicht man aber

gr. TTOieiv, eTToirica, so könnte auch dieser Komparativ alt sein,

er brauchte nicht auf Übertragung zu beruhen.

sdslyän 'häufiger' erklärt Uhlenbeck als unorganische

Komparativbildung zu sasvän. Um die Sache in Ordnung zu

bringen, braucht man nur Schwuuid des w anzunehmen, wor-

über ich oben gehandelt habe, kiscl aber vergleicht sich

dann dem mvl-ras, und gr. tKurica, KeKurjKa, und weiter kuickuu ^).

tval-siydn zu tval-s muss auf Analogiebildung beruhen,

ebenso i-ärsiyän und rdhlyän.

Über mamhtyän 'reichlicher schenkend' wage ich kein

Urteil, weil ich die Formen mafah und mah nicht auseinan-

der wirren kann.

Überblickt man dieses Material des Rigveda im Zusam-

menhang, so scheint es mir keinem Zweifel zu unterliegen,

dass das alte i noch verhältnismässig gut in seinem Bestand

bewahrt ist. Dass es mit dem I der se.^-Basen und weiter mit

dem e der übrigen Sprachen zusammenhängt, ist nicht zu

verkennen.

Das Griechische bestätigt diese x\nnahme, wenn auch in

geringerem Umfang. Die Komparative auf -lujv sind ja ver-

1) Die Zugehörigkeit der griech. Verben auf -ickiu zu den ei-

Basen ist von mir schon IF. 10, 33 ausgesprochen und Idg. Ablaut

§ 827 bestimmter wiederholt Avorden. Ich l)emerke dies, weil Joh.

Schmidt KZ. 37, 26 meine Aufstellung mit Srillschweigen über-

geht.
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liältnisniässig' selten und offenbar auf dem Aussterbeetat, aber

in eini£;-cn Fällen schimmert das alte doch durch.

Ausser dem schon erwähnten »]biujv. das zu lat. siiadere

stiiinnt, sind folgende Fälle bemerkenswert:

dX-fiuJV g-ehört zu lat. ah/e-re, und prfiujv zu lat. rigere

oder frigere.

ßpaxuc stellt man zu got. gamaürgjan. Ich habe schon

(ifter bemerkt, dass das got. j oder i oft genug- zum Stamm
gehört, und wegen ßpaxiuuv ist das auch bei gamaürgjan
möglich, wenn auch nicht sicher.

gr. rraxiuuv entspricht zwar ai. halnyän (Mfiitr. Sah. 1,

8, 3) ganz genau, aber weitere Anknüpfungspunkte fehlen.

Ausserdem ist es jung.

Was alcxiuuv betrifft, so w^age ich nur zweifelnd an got.

aiiolHkl zu erinnern. Auch ist es möglich, dass zwischen yJ^u-

kIuüv und dem e von lat. dulce-do, duJcesco ein Zusammenhang
besteht.

Sonst sind die griechischen Komparative auf -luuv ßpa-

biuuv, Kubiuuv (vgl. Kübi-dveipa und Köbiduu), KaXXiuuv, kükiojv,

ßeXxiuuv ctyniologisch unklar. exOiujv verbindet Prellwitz aller-

dings mit öx6euj. Hier könnte das schon in der Ilias belegte

öx6r|cac herangezogen werden.

Obgleich also hier manches unklar bleibt, wird man
doch an dem Zusammenhang der Komparative auf -luuv mit

den ai. auf -ii/an nicht zweifeln dürfen, und dann ist für das

Griechische dieselbe Erklärung geboten, wie sie für das In-

dische wahrscheinlich ist. So verlockend also Thurneysens

Herleitung von \\biov aus fjbicov ist, sie muss au diesem Zu-

sammenhang scheitern, ganz abgesehen davon, dass ja die

Formen wie )aeZ!uuv usw. ganz unerklärt bleiben.

Wenn so Thurneysens Erklärung der griechischen For-

men unmöglich erscheint, so könnte er ja immerhin doch noch

für die übrigen Sprachen Recht haben. Er legt vor allem

grosses Gewicht auf die -«-Flexion des germanischen Kompa-

rativs, die, "wie bekannt, nichts mit der schwachen Dekli-

nation anderer Adjektive zu thun hat, die an gewisse syn-

taktische Bedingungen geknüpft ist". Die von Thurneysen als

bekannt vorausgesetzte Anschauung war mir bisher noch nicht

geläufig und ich bezweifle auch, dass sie allgemein anerkannt

ist. Es spricht zunächst gegen sie, dass das Adverbium die



Kleine grammatische Beiträge. 205

w-Flexion nicht kennt. Das Adverbium ist aber wohl der

Nom. Sg". Neutrins, und wenn dieser das -n- nicht hat, so ist

dies für altertümlicher anzusehen. Denn das Adverbium als

isolierte Form ])fleg-t im allgemeinen für die Sprachgeschichte

von grösserem Wert zu sein als im Systemzwang stehende

Formen. Weshalb sich aber die w-Flexion nicht einfach aus

der Syntax erklären lassen soll, sehe ich nicht ein. Die ge-

wöhnliche Regel lautet ja, dass die Adjektiva schwach flektiert

werden, wenn sie substantiviert sind. Das trifft aber beim

Komparativ, wie wir gleich sehen werden, besonders häufig

zu. Und was dem Komparativ Recht ist, müsste den anderen

Kategorieen, die nur schwach flektieren, billig sein. Wir

müssten also auch bei den Ordinalzahlen wie pridja idg. -n-

Flexion annehmen, ebenso wie beim Partizipium auf -nd- und

den superlativischen Bildungen auf -ma, fnuna, die doch

sicher auf -w-lose Stämme zurückgehen. Aber man braucht

ja nur ein paar Seiten im Ullilas zu lesen, um zu erkennen,

dass die schwache Flexion syntaktisch als Substantivierung

des Komparativs sehr wohl zu verstehen ist. Ich führe einige

•Stellen an, indem ich vom Anfang beginne.

Matth. 3, 1 1 : ip sa afar mis gagganda, .winpoza mis

ist, 'aber der nach mir kommt, ist der stärkere im Vergleich

zu mir'. Matth. 5, 20: nibai managizo wairpip izwaraizos

garaihteim^ ist eine sehr instruktive Stelle, denn managizo ist

deutlich substantiviert, und izwaraizos garailiteins ist davon

.abhängig. Es ist genau zu übersetzen : 'Wenn nicht ein grösseres

eurer Gerechtigkeit wird'. Matth. 5, 29: batizo ist auk pus

'das bessere ist aber für dich'. Matth. 5, 37 : ip pata mana-

gizo paim 'Das grössere im Vergleich zu dem'. Matth. 5, 47:

he managizo taujip '\vie thut ihr das grössere'.

Ich halte es wirklich für unnötig, die Beispiele zu häufen,

Die schwache Flexion des Komparativs lässt sich syntaktisch

durchaus rechtfertigen, und wir bedürfen dazu keiner idg. An-

sätze. Wer noch daran zweifeln sollte, den verweise ich,

worauf mich Leskien gütigst aufmerksam macht, auf das Sla-

vische. Auch im Altbulgarischen hat der Komparativ fast

stets die bestimmte Form, vgl. Leskien Handbuch S. 93 f.

Demnach ist auch die verlockende Gleichung got. *sütiz'^n-

mit lit. saldes7iis sehr unsicher. Auch bei den litauischen

Formen setzt sich Thurneysen zu leicht über die vorhandenen
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S('lnvierii;-kiMt(Mi liiinvci:'. Zmiäclist iiiiiss man das Litauische-

mit dem nüelist vcrwaiHlten Prcussiselicii vergleichen. Und
da finden sieh diese Komparative bekanntlieh nicht. Ist auch

die Üherliefening- in diesem Punkte nicht gerade reichhaltig,

das eine zeigt sie doch, dass das Preussische die alten «-losen

Formen aufweist, und da diese zum 81avischen durchaus stim-

men, so ist es zum mindesten sehr kühn, das Litauische direkt

mit dem Germanischen zu vergleichen. Zur Erklärung des

lit. •esnis kann ich allerdings nichts beitragen, und muss

auf das hinweisen, was Joh. Schmidt KZ. 26, 399 ff. ausge-

führt hat.

Zum Schluss mCtchte ich noch einmal auf die germa-

nische Komparativbildung auf -öz- zu sprechen kommen. Der

letzte Versuch, diese viel behandelte Kategorie zu erklären,

stammt von Brugmann IF. 10, 84 tf., wo auch die früheren

Erklärungsversuche besprochen, und, wie mir scheinen will,

mit Recht abgelehnt sind.

Brugnianns Erklärung ist in Kürze die folgende: Es

existierten im Germ, eine Anzahl Adverbien auf -i. Zu der

Zeit, als diese Adverbien auf -l ihren Vokal noch hatten^

hätten sich nach dem Verhältnis von -i zu den Komparations-

formen mit -iz- sich -öz-Formen neben den Adverbia auf -ö

eingestellt. Wenn ich also Brugmann recht verstehe, so hätte

sich nach dem Verhältnis '^furi : fiiriz zu *smu/tivndö ein

sniumundös eingestellt. Ganz abgesehen davon, dass mir die

Adverbien auf -i zu wenig zahlreich zu sein scheinen, um.

eine derartige Analogiebildung verursacht zu haben, bleiben

für mich chronologische Bedenken schwerster Art. Nämlich

die von Brugmann herangezogenen Bildungen enthielten gar

kein ursprüngliches -is, sondern sie sind auf -jas oder -jes

zurückzuführen. Das gilt von got. «irz.s", und nehis sicher.

Als das Adverbium "^airi und nehi lautete, da hiessen diese

Formen '''airjas und nelvjas. Hier konnte also gar keine

Parallele entstehen. Dass zu dem Adv. */m/7* aber in urgernu

Zeit schon ein Komparativ gebildet wurde, ist sehr unwahr-

scheinlich, da er im Gotischen fehlt. Dafür steht fcmrpis,

gewiss eine sehr alte Zusammensetzung. Ich glaube also, man

muss auch Brugnianns Versuch, die germanischen Komi)arative

auf -öz als Analogiebildung zu betrachten, als gescheitert er-

klären, und unter solchen Umständen wird man unwillkürlich
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ZU dem Gedanken geführt, dass diese Bildungen doch laut-

gesetzlich sind.

Bekanntlieh hat Streitberg' eine ganze Abhandlung "Zur

germanischen Sprachgeschichte" darauf verwendet, um nach-

zuweisen, dass die Mahlowsche Ansicht, nach der gcrm. öl zu

ö geworden wäre, falsch sei. An seinem Ergebnis, dass öi

zu ai verkürzt wurde, ist schlechterdings nicht zu rütteln,

aber das ist auch nicht nötig, um zu einer einwandfreien Er-

klärung zu kommen. Auf S. 107 f. bei Streitberg findet sich

eine interessante Bemerkung, in der ich schon seit Jahren die

Erklärung für die Komparative auf -öz- geahnt habe. Es
heisst dort: "IL Sekundäre ö-Diphthonge. Ein Beispiel

findet sich im Gotischen. Die Endung -ös der 1. Person Dualis

in bcürös ist die der Endung ai. -äras in hhdrüvas. Die indo-

germanische Grundform hat *bheröues gelautet. DasEndungs-e
musste nach gotischem Lautgesetz synkopiert werden, wodurch

ein sekundärer ö-Diphthong entstand. Dieser verlor, im Wort-

innern vor Konsonanz stehend, sein lo". Diese Erklärung-

scheint mir tadellos zu sein, und sie hat nur den einzigen

Mangel, dass sie sich auf ein einziges Beispiel stützt. Es ist

aber möglich, diesem Mangel in gewissem Grade al)zuhelfen.

Es lässt sich nämlich wahrscheinlich machen, dass auch die

urgermanische Verbindung -ö/e.s und -öjis zu -ö geführt hat.

Schon Mahlow AEG. 42 tf. hat, um die Elexion der gotischen

Verben auf-ö zu erklären, salbös auf salböjis i zurückgeführt.

Streitberg hat dies zurückgewiesen (S. 13), und zur Erklärung

der Doppelheit ags. sealfi^^e und got. scdbö auf die gleiche

Verschiedenheit von lit. jjäsaJcöjame und dangöme verwiesen,,

worin ihm Bartholomae Stud. zur idg. Sprachgeschichte bei-

gestimmt hat. Dabei bleibt freilich die eigentümliche angel-

sächsische Flexion unerklärt. Hier heisst es nämlich:

1. Sg. Zocije = urgerm. lököjö,

2. „ löcas{t) = „ löl-ös,

3. „ löcad = „ löl'öp,

Plur. löciad = ,, JöJcöJanp.

Das Angelsächsische hätte also die beiden Paradigma ver-

einigt, aber warum hat es gerade die athematischen Formen
in die 2. und 3. Sg. eingeführt? Und nicht bloss dies. Kein

einziger germanischer Dialekt zeigt in der 2. und 3. Sing, j-

Formen. Die Flexion lököjö, lökös sieht aber entschieden
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altcrtümlielier aus als salhö, salbös; dass sie aus zwei verscliie-

(Icnou l'nradiy-uien /.usauiiiiengesctzt sei, ist weuig- walirscliein-

licli. I-'rageu wir uns ausserdem nach der Art der -ö-Verben,

so sind darunter die denominativen entschieden in der Über-

znld, man sehe nur die wenig-en Fälle, die Streitl)erg- Urgerm.

Gram. S. 313 für die primäre -rt-Klasse anführt. Also liegt

der Schluss uahe, dass urgerm. salbös aus *salhöjizi entstanden

ist. Der AVeg ist natürlich nicht sicher zu l)estimmen. Aber

da das letzte i in vierter Silbe stand (sekundäre Personal-

endung käme auch in Betracht), wird es frühzeitig synkopiert

sein, und dann wurde salböjiz zu salhöjz und dies zu salbös,

wie bairös aus beröws. Im Gotischen Ovaren dann lautgesetz-

lich 2. ^^. salbös, 3. Sg. salböp, 2. Flur, salböp, 2. Imp. salbö

aus ^salböje, ags. löca aus Höcoje im Ags. ausserdem /dc/je

und löciad. Die Formen wie got. 1. 8g. salbö, 1. Plur. salböm,

3. Plur. salbötid erklären sich als Analogiebildungen, z. T. unter

dem Einfluss der primären Verba wie as. tholon. Dieser Er-

klärung fügt sich weiter das Koniparativsuffix -öza vortrefflich

ein. Wie oben für das Slavische -ejbs angenonnnen wurde, liegen

auch für das Germanische Adverbien auf -ö zu Grunde. War
die alte abstufende Flexion noch erhalten, so musste flektiert

werden "^frödöjös, Gen. ^frödöiz- zu ^frödais- und Lok. ^frö-

dojezi, das zu *frödojizi wurde. Wir können nun entweder

annehmen, dass -jes verallgemeinert wurde oder auch dass -is

durch -Jis ersetzt wurde, vgl. Iiarjis für liaris und slav. nove-

-jbs. Die Stufe -jes liegt ja auch im Preussischen und Litaui-

schen vor. Beides führte zu den Formen "^frödöjiz-. Man

sieht, dass diese Form mit dem angesetzten salböjiz- ganz auf

einer Linie steht, sie stützen sich gegenseitig. *frödöjiz- wurde

zu ^frödöjz und weiter zu *frödöz- rein lautgesetzlich.

Es kommt noch ein ähnlicher Fall hinzu. Auch die

Verba causativa müssen ein i synkopiert haben, da die Her-

leitung des l in got. naseins usw. aus idg. ~t nicht angeht.

Ich operierte PBrB. 18, 519 f., als ich diese Erklärung auf-

stellte, noch mit dem beliebigen Wechsel von 1 und l. Das

kann ich jetzt nicht mehr aufrecht erhalten. Das Suffix der

Kausativa ist ei, dessen Ablaut nur i sein kann, also wird

ahd. neris auf *nosijisi über ^nosijs zurückgehen.
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3. Iiulog-ermauischer Kousonanteuschwuiid.

Um zu beweisen, dass ZAvisclien i, u und r, l, m, n im

Idg-. wesentliche Unterscliiede der Funktion bestanden haben^

weist Joh. Schmidt Kritik der Sonautentlieorie S. 11 darauf

hin, dass die diphthongischen Nominalstänime den Akk. Sg.

gleich den o- und rt-Stännneu auf -m bilden, die r- und n-

Stämme dagegen wie die anderen konsonantischen Stämme

auf urspr. -ein = ai. -am, gr. -a, lat. -em. In der That scheint

ja der Unterschied zwischen ai. dydm, Zfiv, ai. gäm, ßOuv, ai.

reim, lat. rem, ai. pdnthäm, dor. äol. Aarujv und pifdr-am,

iratepa, patrem, dimänam, ctKinova fundamental zu sein. An-

drerseits behauptet Wackernagel Vermischte Btr. S. 45, dass

die Grundsprache am Wortschluss hinter Diphthongen konso-

nantischen Nasal nicht kannte. Letztere Annahme ist nun

entschieden falsch, wie die eben angeftdirten Formen beweisen.

Denn Wackernagel wird wohl kein Bedenken tragen idg. djem

auf djeum, rem auf reim, ai. panthmn auf panthäim zurück-

zuführen. Und weshalb ein konsonantischer Nasal nicht nach

kurzem Diphthong- hätte stehen sollen, wenn er nach langem

berechtigt war, wäre schwer zu sagen.

Auch die Richtigkeit des von Joh. Schmidt angeführten

Arguments muss bestritten werden. Ist auch die ganze Frage

nicht von besonderer Wiclitig-keit, so ist es doch nötig aus-

führlicher auf sie zu sprechen zu kommen. Ich gehe von der

Voraussetzung aus, die ich hinreichend bewiesen zu haben

glaube, dass nach dem Ton ein kurzer Vokal völlig schwindet.

Der Akkusativ von idg-. pede muss also pedm lauten. Hier

wurde nun m im absoluten Auslaut und vor folgendem kon-

sonantischen Anlaut silbisch, vor anlautendem Vokal dagegen

wurde es unsilbisch, und damit war notwendig Silbenverlust

und Dehnung- des vorausgehenden Vokals verbunden, wir er-

halten also pedni und pedm. Es ist ja klar, dass sich eine

Form wie die letztere sehr viel w^enig-er leicht halten konnte,

als die erstere. Aber erhalten sind derartige Formen g-ar

nicht so selten.

Zunächst liegen sie in der That bei den diphthongischen

Stämmen in den oben angeführten Formen vor. Aber neben

gr. Zi^v, ai. dyäm liegt lat. lorem, das schwer als Analogie-

bildung zu fassen ist. Denn die obliquen Kasus hiessen doch
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'^diicös, ^diuud, Lok. ''''djeict, und dei' Noin. 'djeits. Woher soll

also die Stufe djew stammen, wenn nicht vom Akk. Sing.

Denn für das Lateinische auf die Vollstufc des Lokativs zu-

rückzugehen, scheint mir sehr gewagt zu sein. Ai. divam
muss ja allerdings eine Neubildung sein, die aber sehr wohl

für "^dyavam eingetreten sein kann. Dasselbe gilt für lat.

hoveni, obgleich hier eine Neubildung Avenigstens verständlich

wäre. Heisst zu pantlui im Aind. der Akk. pdntliämj so fin-

den wir im Griechischen als regelrechte Form r\x\h ans lixöja,

und es ist nicht einzusehen, w^eshalb hom. ArjTUj notgedrungen

jünger sein sollte als Aaiojv. Beide sind als Satzsandhiformen

durchaus verständlich. Dass also bei den vokalisch auslnu-

tendcn Stämmen auch Formen mit silbischem m möglich waren,

scheint mir sicher zu sein. Weshalb grade hier die anteso-

nantischen Satzsandhiformen verallgemeinert würden, ist nicht

schwer zu sehen. Idg. re.^ : rem, g"'ös : g"'ö)u ordnete sich

eben dem allgemeinen Schema -Is : -im, -ns : -um, -os : -om

auf das leichteste unter.

Etwas versteckter liegen die autesonautischeu Formen
der konsonantisch auslautenden Stämme, und zwar wahrschein-

lich aus dem Grunde, weil die in Verbindung mit nachfolgen-

dem -/ii entstehenden Konsonantengruppeu -rm, -sm, -dm, -nm

den allgemeinen Ausspraehregeln widersprachen, und daher

zur Vereinfachung führten.

Am sichersten wurde -s an dieser Stelle ausgedrängt.

Ein ganz sicheres Beispiel liegt in lat. ver, aisL vdr vor,

neben dem gr. eap aus idg. ^icesr steht, ver gebt ja, wie schon

längst bemerkt ist, auf idg. *wesr zurück, es schwand also s

vor r. Aber auch s vor m ist wohl geschwunden. Idg. ausös

war sicher ein -s-Stamm, vgl. gr. ^iiuc, lat. auröra usw. Dazu

heisst der Akk. im Veda usdsam, usdsam und zweimal ist

usdm belegt. Unzweifelhaft lässt sich diese Form als Ana-

logiebildung erklären, aber sehr wahrscheinlich ist mir das

nicht, weil sie durch andere Fälle gestützt wird. Zunächst

ist das im Veda erscheinende jardm herbeizuziehen, das neben

jaräsam steht, und die einzige Form von einem andersartigen

Stamm wäre. Auch zu vdi/as N. "Speise' ist ein heterokliti-

scher rt-Staram in vaydm Akk. Sing, und vayäs N. Plur. be-

legt. Ebenso so neben mänas ein manäm, Instr. mand, Dat.

mandije. Es kann doch kaum ein Zufall sein, dass zu allen
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<iiesen Formen ein Nominativ nicht belegt ist. U])er die g-anze

Frage vgl. Brngmann KZ. 24, 25 tf. ; dagegen J. Schmidt KZ.

26, 401 ff.

Aber auch in den anderen Sprachen gibt es wenigstens

•einen interessanten Fall, der mir hierher zu gehören scheint.

Ai. diju.f 'Lebenskraft' usw. weist mit gr. aiec und Akk. aiuü

auf einen .9-Stamm. Daneben steht nun im gr. aiuuv und im

Germ, ist ebenfalls der ^^-Stamm belegt. Wäre es hiermit ab-

gethan, so könnte man sich bei dem Nebeneinander von .s- und

»^-Stamm beruhigen. Aber lat. heisst es aevum, und wir

müssten daher noch einen dritten Stamm annehmen. Das ist

des guten etwas zu viel. Aber sollte sieh nicht gr. aiuuv,

ahd. ewa, lat. aivum aus dem idg-. Akk. aiwöm erklären.

Dass man einen solchen Akk. zum Nominativ umdeutete, wäre

doch kein unerhörter Vorgang.

Mit der Annahme, dass -s- vor Nasal geschwunden, könnte

man auch versuchen die Thurneysensche Erklärung des Kom-

parativsufifixes zu retten. Das Nebeneinanderstehen von gr.

-Jon und sonstigem -jos könnte auf -josn- weisen. Freilich ist

es schwer, diesen Fall mit den übrigen in Einklang zu brin-

gen, denn nach kurzem Vokal wäre s schwerlich geschwunden.

Auch n scheint vor m geschwunden oder assimiliert zu

sein. Denn der regelrechte Akk. zu l-sam, gr. xQyhv lautet

im Ved. l-sclm, das man doch wohl aus Jcsänm erklären muss.

Schliesslich möchte ich vermutungsweise noch eine eigen-

tümliche Form aus der Verbalflexion hinzufügen, nämlich gr.

ecßriv. Man war bisher genötigt eine Basis zg"'e neben zg^"es

anzusetzen, so Brugmann Gr. Gr.^ 283, aber damit ist uns

wenig geholfen, da in allen Sprachen klar und deutlich nur

zg^'-'es vorliegt, vgl. ai. jdsamäna, Aor. ajijasata, abg. gasiti

'löschen', lit. gesti 'erlöschen, ausgehen', got. qistjan 'verder-

ben'. Nun könnte aber die 2sg. ecßric direkt auf idg. zg^^'ess,

die 2sg. eines regelrechten Imperfektums zurückgeführt werden.

Aber diese Form würde wohl nicht genügt haben, den Meta-

plasmus im Griechischen hervorzurufen. Setzen wir aber in

•der 1. Sg. idg. zg'^'-'esm und daneben zg^"esm an, so hätte dies,

Avenn die oben angeführte Regel richtig ist, zu zg^'em geführt,

"svas in gr. ecßriv regelrecht vorliegt.

Ich habe diese Fälle hier nur angeführt, um erneut auf

den Schwund von Konsonanten im Indogermanischen auf-
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nierksMin zu niaclicii. Wenn man lu'deiikt, welchen Verän-

(lcruni;en der Vokalisnius in der Ursijraehe unterlaf;-, sr» fällt

CS auf, wie weniij;- wir von Vcrjindeningen des Konsonantismus

wissen. Und doch steht es mit diesem i;-anz eig-entümlich.

D<»l)Iielk(insonanten sind so i;ut wie unbekannt, und auch

scliwieriii-ere Konsonanteng-ruppen sind selten, obgleich durch

den Ausfall von Vokalen zu ihrer Entstehung genügender An-

lass geboten war. Wahrscheiidich hat der idg. Konsonantis-

mus nicht minder einschneidende Veränderungen erlitten, wie

der Vokalisnius. Ich vermute auch, dass viele der soge-

nannten AVurzeldeterminative dadurch entstanden sind, dass

auslautende Konsonanten vor Konsonant schwanden, und so

konsonantisch und vokalisch auslautende Basen nebeneinander

traten.

4. Die Bildung des Injunktivs und Konjunktivs.

Da ich mich demnächst über die Bildung- des Injunktivs

und Konjunktivs und deren Herkunft in einer Weise ausspre-

chen muss, die von der herkömmlichen Autfassung sehr ab-

weicht, so sei es mir gestattet, dies etwas ausführlicher zu

begründen, wenngleich ich damit Streitberg- in die "Wege trete,

der schon auf der Dresdener Philolog-enversammlung über den

Injunktiv gesprochen hat und eine grössere Arbeit vorbereitet.

Im Folgenden soll es sich nur darum handeln, die Bildung-

des Injunktivs und Konjunktivs in Beziehung- auf mein Vokal-

und Ablautsystem zu betrachten, woraus sich die syntaktischen

Folgerungen von selbst erg-eben.

Die Fülle der idg. Modi muss gegenüber dem sonstigen

Charakter des Idg-. billig in Erstaunen setzen. Dass dies neben

dem Konjunktiv noch einen Optativ hatte, scheint schon des

Guten etwas zu viel sein, was sich wenig-stens daraus er-

schliessen lässt, dass sich die meisten Sprachen, wie es scheint,

beeilt haben, einen dieser Modi aufzugeben; in welchem Ver-

hältnis aber zu diesen beiden der Injunktiv stehen soll, ist

mir stets rätselhaft gewesen. Es kommt hinzu, dass man
einen rechten Bedeutungsunterschied zwischen Injunktiv und

Konjunktiv noch nie hat entdecken können. Das hat mich

an der Existenz des Injunktivs immer ein bischen zweifeln

lassen.
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Bei der Entwicklung: der idg-, Sprachen rechnet man im

Aligemeinen nur mit Verlusten, aber Neubildungen sind auch

nicht unerhört. Gab es doch, worauf erst jüngst Wackernagel

Verm. Btr. 44 aufmerksam gemacht hat, keinen Optativ des

sigmatischen Aoristes; er niuss daher im Griechischen als

Neubildung angesehen werden. Und auch sonst hat das Grie-

chische nicht minder wie das Indische seine Verbalformen be-

deutend vermehrt. Es wäre also wohl auch denkbar, dass

der ausgeprägte Konjunktiv neben dem Optativ im Griechi-

schen und Indischen jüngeren Ursprungs w^äre. Denn dem
Germanischen, Litauischen und Slavischen fehlen alle Kon-

junktivformen — die angenommenen Reste sind unsicher—, und

neben sie treten Keltisch und Italisch, bei denen es an Stelle

des Optativs und Konjunktivs nur einen Modus gibt.

Ich will auf die bisherigen Versuche, den Injunktiv und

Konjunktiv zu erklären, nicht weiter eingehen — Delbrück gibt

üljer die ganze lujunktivfrage, Grd. 4, 352 ff., eine völlig

orientierende Übersicht — , sondern die Kritik Streitberg über-

lassen, und nur meine Auffassung darstellen. Sie beruht na-

türlich auf dem Grunde, den ich in meinem Idg. Ablaut ge-

legt habe, d. h. auf der Ansetzung zweisilbiger Basen. Zu
den dort entwickelten Annahmen gehört es auch, dass es im

Idg. ein Sufi(ix -e, -o ebensowenig wie -e, -«, -ö gegeben hat,

dass vielmehr diese Elemente integrierende Bestandteile der

Basen sind, die gegen das Ende der idg. Urzeit und noch

mehr in den Einzelsprachen allerdings durch falsche Analogie

zu wirklichen formativen Elementen gew^orden sind.

Nun lautet aber die Lehre von den Konjunktivsufifixen

SO: Bei athematischen, auf einen Konsonanten ausgehenden

Basen ist das Konjunktivsufifix -e, -o, bei den themavokalischen

dagegen -a, -e, vielleicht auch -ö, doch ist das letztere recht

unsicher, da ja Griechisch qDe'puuiuev sehr gut eine Neubildung

sein kann.

Diese "Suffixe" erinnern uns sofort an die Ausgänge der

idg. Basen. Die auf Konsonant ausgehenden athematischen

Verben sind ja von sogenannten leichten Basen auf -e, -o ge-

bildet: griech. i'o|uev verhält sich zu ei|ai nicht anders wie ai.

vedmi zu vlddm und die anderen Fälle, die ich IF. 8, 268 f.

und Idg. Ablaut angeführt habe.

Wenn wir beim Konjunktiv als weiteres Suffix -ä, -e
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tiiulcii, so hat das sclion I)ni<;iiiann Grd. '2, 952 mit den Ele-

menten -cl, -e, -ö identifiziert, die er noch Grd. 2, 051 als an

den Präsensstamm angefüi;-t l)etrachtet, die aber in Wirklich-

keit die Auslaute zweisilbiger schwerer Basen sind. Wenn
ich ihm also auf diesem Wcg-e folge, der jetzt viel sicherer

zu beschreiten ist als früher, so befinde ich mich in guter

Gesellschaft.

Die Elemente e—o, ä, e und eventuell ö konnten sich

im Idg- nur erhalten, wenn sie betont waren. Betonung der

zweiten Silbe war aber mit aoristischer, genauer gesagt punk-

tueller Bedeutung verbunden. Ich habe diesen Aorist-Präseus-

ty[)us Idg. Ablaut § 810 ff. genauer dargestellt. Idg. eplet,

ai. äprät, gr. |Liavf|vai und bpaKeiv beruhen alle auf dem glei-

chen Prinzip.

Sehen wir uns nun im Indischen nach diesen Aoristen

um, so gehören zu ihnen der Wurzelaorist (1), der «-Aorist (2)

und der reduplizierte Aorist (3), nicht aber der s-Aorist ("4),

da dieser in seiner Betonungsweise und seinem Ablaut dem
Präsens gleicht. Alle diese drei Formationen bilden aber

keinen Konjunktiv, sondern gebrauchen dafür den In-

junktiv. Whitney sagt § 848^: "Augmentlose Formen mit

indikativischer oder konjunktivischer Bedeutung sind nicht

selten". Dagegen wird im folgenden § bemerkt: "Die Kon-

juuktivformen dieses Aoristes sind selten". Delbrück Ai. Vei'b.

S. 194 führt in der That nur an risätha, risclthana, vidäsi,

vldäs, vidäthas, vidcUha. Der Stamm vidä- scheint mir nun

ohne Zweifel identisch zu sein mit dem sonst vorliegenden

Stamm vide-, abg. videti, got. witan, lat. videre, gr. eibri-cui

usw., das heisst auch vidds ist keine Konjunktiv-, sondern eine

Injunktivform gleich lat. iHdes, gr. judvric, die zu dem zweiten

Aorist in Beziehung gesetzt ist. Diese Verbindung kann schon

alt sein, da ja auch im Griechischen zu dem Perfektum oiba

der Plusquamperfektstamm ekle gehört, vgl. Wackernagel Verm.

Beitr. 45. Was mit risätha anzufangen ist, entzieht sich mei-

ner Erkenntnis. Die Form kann uns aber nicht abhalten, zu

sagen, dass es eine besondere Konjunktivform zu dem zweiten

Aorist nicht gibt, .sondern dass diese Stelle augmentlose indi-

kativische Formen, die man Injunktive genannt hat, versehen.

Von dem reduplizierten Aorist heisst es bei Whitney

§ 869: "Wie in anderen präteritalen liildungCM werden die
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aiiiiinentlosen Indikativpersonen dieses Aoristes konjunktivisch

verwendet, und sie sind sehr viel zahlreicher als die wirk-

lichen Konjunktivformen". Dieser reduplizierte Aorist ist ja

aber mit dem vorhergehenden, abgesehen von der Reduplika-

tion, ganz identisch, und es kann uns daher nicht Wunder
nehmen, dass w4r in Betreff des Injimktivs und Konjunktivs

hier genau dasselbe antretfeu. Whitney führt im ganzen fol-

gende Formen an: riradhä 1. Sg-, titapclsi, ciklpäti, stsadhati,

pisprqati. Bei diesen möchte ich bei tltapcl-si an lat. tepe-re

'warm sein' erinnern, clhfpäti und sisadhäü sind wohl jung.

pisprcati ist ganz regelrecht.

Bei dem Wurzelaorist liegen die Verhältnisse nicht ganz

so einfach, weil im indischen Wurzelaorist verschiedenartige

Formen zusammengeflossen sind. Zunächst sagt auch hier

Whitney wieder § 835: "Im konjunktivischem Gebrauch fin-

den sich Formen, die mit dem jrugmentlosen Indikativ dieses

Aoristes identisch sind, viel häufiger als die eigentlichen Kon-

junktivformen". . . . "Von wirkliehen Konjunktiven", heisst

es dann weiter, "sind die Formen mit primären Endungen

ganz selten. Im Aktiv ist gäni das einzige Beispiel der 1. Sg.;

in der 3. Ög. kommen vor sthäti, däti und dhäti, welche fast

indikativisch gebraucht werden." Diese Formen sind aber

ganz regelrecht, es sind ganz normale unaugmentierte For-

men mit primärer Personalendnng. Die übrigen Formen wie

därsam, tdrdas^ pärcas, ydmas, Tcarat, garat, glaghat, yamat,

yödhat, .sravat, spdrat, sdghat, ddrmn, garan, gaman sind

allerdings regelrechte Konjunktivformen, aber man beachte

•wohl, fast durchweg von leichten Basen.

Sehen wir von der Vollstufe in der Wurzelsilbe ab, so

ist därmm = gr. bpaKciv, ai. drsan, tdrdas gehört zu tpidtti,

pdrcas : prndkti, ydmas : ydthsi, ydchati, karat : kdrsi,

yödhat : yötsi, yuddlids, sravat : srösi, sparat : sprtds. In

der Hauptsache sind also auch diese Konjunktive regelrecht,

indem sie das bei den leichten Basen auftretende e—o zeigen.

Nur Akzent und Basisstufe sind unregelmässig.

Worin liegt nun der Grund, dass der starke Aorist kei-

nen Konjunktiv bildet, oder vielmehr die augmentlosen For-

men konjunktivisch verwendet. Er liegt einfach in der Be-

deutung, ^lit der Betonung der zweiten Silbe der Basis war

aoristische oder besser gesagt punktuelle Bedeutung verbunden.
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Daher bekam der Indikativ, sobald er nicht das Zeichen der

Voriinniienlieit hatte, wie Strcitbcrg- Delbriu'k ^eiieiHiber in

seinem oben zitierten Vortrag- des weitern ausgeführt hat (vgl.

Bericht über die Verhandlungen der Dresdener Philologenver-

sannnlnng und IF. Anz. 9, 170), futurisehen oder imperativi-

sehen Sinn, aus dem sich der konjunktivische mit Leichtigkeit

entwickelte. Man kann sich das sehr leicht an modernen punk-

tuellen Verben klar ninchcn. Wenn ich sage: 'Ich bringe dir

das', so liegt das in der Zukunft, es heisst eigentlich: 'ich

werde dir das bringen' oder 'ich will dir das bringen'. 'Ihr

bringt mir das' liegt natürlich auch in der Zukunft, und ent-

hält je nach dem Satzton einen Befehl = 'dass ihr mir das

bringt', oder einen Wunsch 'Bringt mir doch das her, seid so

gut, thut es'. Dass der sogenannte Injunktiv thatsächlich kon-

junktivische Bedeutung hat, ist ja längst nachgewiesen, es ist

also nicht auffallend, wenn sich aus dem Injunktiv ein Kon-

junktiv entwickelt. Das konnte geschehen, wenn sich neben

die regelrechten P'ormen Neubildungen stellten. Auszugehen

haben wir dabei von den se^Basen.

Ich habe in meinem Ablaut zu zeigen versucht, wie sehr

durch den Akzent die Basen differenziert wurden, und habe

darauf hingewiesen, dass diese Differenzierung notwendig zu

Neubildungen führen musste, die grössere Einfachheit boten.

So ist das Verhältnis von ter,) terä fast nirgends mehr im

lebendigen Gebrauch erhalten. Im Slavischen-Litauischen ist

das Element -e, -d, -ö, das sich dem Sprachgefühl bot, für

die Ausbildung des Präteritums benutzt, vgl. Idg. Ablaut S. 180,

im Aind., Griech.. Lat. ist daraus der Konjunktiv erwachsen.

Ist dies richtig, so erklärt es sich auf das einfachste, weshalb

das Lit.-Slavische die idg. "Konjunktivformen" nicht kennt.

Es hatte diese Formen auch, aber in anderer Bedeutung. Die

Konjunktivbildung ist, glaube ich, ausgegangen von Verben^

wie sie in der indischen sechsten Klasse vorliegen. Diese

Präsentien beruhen zum guten Teil auf Neubildungen, weil

sie zu schweren Basen geluircn. Ich führe eine Reihe von

Fällen an, wobei ich kurz andeute, dass wir es mit einer

Äc-f-Basis zu thun haben:

suvdti (V. B. U.) : siäds,

dhuvati (AV. B.) : dhütds,

kifuti (V.) : Järnds,
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girdti (AV.) : glrfids,

tirdti (V. B. S.) : tirnds,

gurdte (V.) : gürtds,

jurdti (RV.) : jlrnds,

furdti (Y. B.) : türtda,

hhurdntu (RV.) : bhnrni-,

sphurdfi (B.) : sphuritas, E.

Dass derartige Bildungen f<clion in die idg. Ursprache zurück-

reichen, scheint mir g-anz siclier zu sein. Man vergleiche

girämi, abg. zweth und griechisch la^eiv, Baveiv, Ktaveiv usw.

Sobald derartige Formen gel)ildet waren, konnten die

älteren Formen wie firäfi, tiräfe modale Bedeutung erhalten,

und stand tirdti neben tirdti, so stellte sich neben tdrati, das

ja ebenfalls neu gebildet war, ein täräti ein, das heisst das

a wurde als ableitendes Element empfunden. Da aber die

zweiten Stämme, von denen dieses Element ausging, auf -ä,

-e und eventuell auf -ö auslauteten, so kann es uns nicht

Wunder nehmen, dass die eine Sprache diesen, die andere

jenen Vokal verallgemeinert. Wir werden also kein Bedenken

tragen, lat. fuäs mit lit. Mii-o zu identitizieren, lit. malia-u

mit lat. molam, vemia-u aus vetne oder remä mit lat. vo-

mäm usw.

Die Entwicklung der Einzelsprachen ist natürlich nicht

im Einzelnen klarzulegen. Das Griechische dürfte nur e ver-

allgemeinert haben, da ö sehr gut als Neubildung nach dem

Indikativ zu fassen hat. Das Lateinische behält die kurz-

Tokalischen Formen als Futura bei (ero), und verwendet sonst

e und a. Im Keltischen ist nur ä erhalten. Gerade diese

Verschiedenheit weist darauf hin, dass die schweren Basen

zu Grunde lagen.

Von diesem Standpunkt aus kommt man also zu einer

auch syntaktisch brauchbaren Erklärung, die im Anschluss an

Streitberg so formuliert werden kann : Formen punktueller Be-

deutung können in zweierlei Weise verwendet werden, ent-

weder durch Bezeichnung der Vergangenheit als Aoriste, oder

als Futura. Mit dem futurischen Sinn ist der imperativische

und voluntative so eng verknüpft, dass die Injunktivformen

leicht diesen Sinn annehmen.

Ganz anders liegen nun die Verhältnisse beim s-Aorist.

Halten wir uns nun zunächst an das thatsächliche: Whitney
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sag:t § 892: Die Indikativfonncii oluie Augment werden in

konjunktivisclicni Sinne verwendet, besonders nacli proliibi-

tivcni 1)1(1 und sind nicht nng-ewidnilich. Dag-cgen sind auch

eigentliche Konjunktivformen im RV. nicht selten.

Dieser Stand der Dinge fällt nicht weiter auf. Der .s-

Aorist kann seinem ganzen Ablaut und seiner Betonung nach

nicht mit dem starken Aorist, sondern nur mit dem Präsens

auf eine Linie gestellt werden. Es ist mir daher auch wahr-

scheinlich, dass seine Aktionsart ursprünglich eine andere war,

als die des starken Aorists, wenngleich sich ein Unterschied

nicht mehr nachweisen lässt. Jedenfalls steht es mit den

sonstigen Prinzipien im vollen Einklang, dass neben dem athe-

matischen Indikativ ein "thematischer" Konjunktiv steht. Aller-

dings sind Akzent und Ablautsstufe der ersten Silbe nicht

normal, aber das kann auf Ausgleichung l)eruhen. Formen

wie matsati, vaksati, saksafi, vaksathas, i/aksafhas müssen

sogar auf solchen mit Betonung der zweiten Silbe beruhen,

da sie keine Dehnstufe zeigen. Dasselbe gilt von griech. ctEeie,

önjec0e, die futurische resp. imperativische Bedeutung haben.

Aber es sind im Indischen wenigstens ein paar regelrechte

Formen erhalten in dfksase imd prksase. Diese Formen mussten

naturgemäss futurische Bedeutung haben, da diese mit der

punktuellen Bedeutung auf das engste verknüpft ist, und

ich sehe keinen Grund, weshalb nicht in dem griechischen

Futurum diese Formen regelrecht erhalten sein sollen. Wir

müssen einerseits betonen, dass sich von dem j im Griechischen

keine Spur findet, und dass andrerseits das .syV/-Futurum im

Rgveda noch sehr selten ist, es konnnen im Ganzen nur 17

Formen vor. Die Formen nehmen zwar später sehr zu, aber

das weist doch darauf hin, dass wir es im Indischen mit einer

neuaufkommenden Formation zu thun haben. Ich kann zwar

den Ausgangspunkt nicht nachweisen, aber vielleicht entdecken

wir noch den Grund, durch den -/- in das s-System eingedrun-

gen ist. Jedenfalls könnte mau die Formen ai. vaksyämi,

yaksyamä7ia, asisijdnt, vidhaksijdnt als ganz regelrechte For-

men betrachten; da n hier gleich schwachem e sein kann und

der Akzent regelrecht auf dem thematischen Vokal liegt,

so sehen diese Formen wie regelrechte Aoristpräsentien zu

-.sy'o-Stämmen aus.

Die Reste des alten .so-Aoristes, dessen unaugmentierte
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Form futurisch verwendet werden musste, liegen noch im ai.

-srt-Aorist vor, der natürlich wieder keinen Konjunktiv bilden

kann. Ich halte von dem sct-Aorist nur die augmentierteu

Formen für jung-, während die unaugmentierten, injunktivi-

schen, sehr wohl alt sein können.

5. Gr. 6 VI VIT m.

Das griechische Verbum 6vivr||ui, das sonst den Stamm
ovä zeigt (ovricei, övrica, öveiapi, ist von Wackernagcl Das Deh-

nungsgesetz der griech. Komposita S. 50 behandelt, und in 6-,

schwache Form zu w-, Wurzel vä in ved. nä-thäm 'Hilfe',

a-nä-thdm 'Schutzlosigkeit', vgl. nä-dhamclnas 'um Hilfe fle-

hend', nä-dhitäs 'hilfsbedürftig' zerlegt. Soviel ich sehe,

stimmt nur Solmsen KZ. 32, 289 dieser gewiss möglichen Kom-

bination bei. G. Meyer Gr. Gr. ^ 573 hält övivrijui dagegen noch

für etymologisch unklar. Brugmann äussert sich, soviel ich

sehe, nirgends über das Wort und Prell witz versieht es im

etymologischen AVörterbuch mit einem Fragezeichen. Meine

Erklärung deckt sich z. T. mit der Wackernagelschen, fasst

aber doch einiges anders auf.

Wackernagel sieht in 6vivii|ui ein redupliziertes Präsens,

was ja möglich ist, man kann aber in 6vivr||ui auch ein Prä-

sens mit Nasalintix sehen nach der indischen neunten Klasse.

Einen ähnlichen Gedanken hatte schon J. Schmidt KZ. 25,

48 Anm.

Dann erhalten wir als Basis onia, und als volle Form,

falls das o ein Präfix ist, neja. Diese Basis liegt zweifellos

im Indischen vor in m 'führen, leiten'. Die Formen sind

tadellos in Ordnung, und weisen mit Sicherheit auf eine set-

Basis, Part, nitds, nitis 'Führung, Handlungsweise'. Der Aorist

anesta wird aus anaijista kontrahiert sein, usw.

Die Bedeutungsentwicklung bereitet keine Schwierigkeiten.

Grassmann gibt an 1. jemand führen, leiten, häufig mit dem
Nebenbegriff des Schutzes oder Heiles; 2. insbesondere

parallel mit tra; 3. jemand (A.) wozu (D.) führen, ihm dazu

verhelfen' usw. atl-iu heisst 'jemand fördern, vorwärts bringen'.

Die griechischen Bedeutungen von 6vivri|ui lassen sich

daraus vortrefflich entwickeln. Man vgl. z. B. ei Trore bi^ ce

luex' otöavaTOiciv övnca, r\ eTtei, f\ ep^uj 'wenn ich dich geför-

dert habe' und viele andere Stellen.
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Was die angestellte Gleichung- noch schlagender macht,

ist, (lass im Indischen auch dieselbe Präsensbildung- wie im

Griechischen Norliegt. Wir linden in KV. ninitluh, und nintyät

181, 1, 604, 2, 911, 23. Grassmann fasst diese Formen als

Perfekte auf (2 Du. Konj". und Opt.i, Whitney zieht sie da-

g-egen zum Präsens der dritten Klasse, versieht diese Deutung-

allerdings mit einem Frag-ezeichen. Die Bedeutung- ist aber

sicher präsentisch. 181, 1 lieisst es: kdd ti presthüv isäm

raynuhu adhvarydntä ydd unnlnitlio apäm. Grassmann

übersetzt : "Was ists, o Liebste, was ihr aus den Wassern au

Trunk und Reichtum dienstbeflissen herführt V" 604, 2: svär

ydd dsmann adhipä u dndhö 'bhi ma rdpur drsdye niniyät,

das Grassmann übersetzt: ''Was schön als Licht und dunkel

prang-t am Himmel, das führe mir der Herrscher her zum

Schauen". 911,23: sdm aryamd sdm hhdgö nö ninlycd sdm

jäspatydih xuydmam astu deväh, Grassmann: "Arjaman und

Bhag-a mögen uns insg-esammt g-eleiten, leicht zu verwalten sei

der Hausstand".

Wie man aus diesen Stellen ersehen kann, ist die Be-

deutung- entschieden terminativ, jedenfalls nicht iterativ, wenn-

g-leich es mir zweifelhaft ist, ob die Präsensbedeutung- der

reduplizierten Verben iterativ war.

Ist unsere Vergleichuug- richtig-, so haben wir in nindhas

und ovivrim das bekannte Ablautsverhältnis, das sich auch

sonst findet. In nhit- läge ausserdem eine sehr altertümliche

Form vor. Denn bekanntlich bilden die Stämme auf -^ das

Nasalpräsens im Indischen mit langem l. Dass dies erst se-

kundär ist, scheint mir in Hinl)lick auf innidti, strnäti usw.

ganz unzweifelhaft zu sein.

Einige Bemerkungen erfordert noch der Stamm ovä. Wir

könnten annehmen, dass hier ein oveja vorliegt, und dass das

daraus kontrahierte ovi]. das wohl in äol. öv^ap und hom.

öveiap vorliegt, vgl. Brugmann M. U. 2, 325 Anm., durch ovi-

va,ui zu ovo umgestaltet wäre. Aber es ist auch denkbar,

dass wir in ovä V. II zu sehen haben mit idg. Schwund des

j nach n. Dieser Schwund scheint mir el)enso unal)weis))ar

zu sein, wie der des ic, wenngleich auch hier die Bedingungen

nicht näher zu ermitteln sind. Ich eiinnerc vorläufig an xöckuj

'gähne, klatfe': lat. hi.sco, Märe, also wohl aus gJiCJ)'^j ^^^ 1'^^-

suo, spuo, vgl. Brugmann Grd.^ I, 250 und die dort zitierte
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Litteratur. Mit dem blossen Skeptizismus kommt man hier

wie sonst natiii-lieli nicht weiter. Vielleicht gehört hierher g-r.

TTiTTpdcKUj zu TTpittcGai, ai. li'inchni, aus TTeTTp(j)dcKuu. Die Be-

deutungsentwicklung- 'kaufen— verkaufen' macht kaum eine

Schwierigkeit, da das Kaufen ursprünglich ein Tauschen ist,

und aus diesem Grundbegriff sich die Bedeutung nach beiden

Richtungen entwickeln kann.

Darf man also iia aus njä erklären, so können wir auch

Wackernagels Heranziehung von ai. ncUharti usw. gelten lassen,

und es wäre dann diese Auffassung entschieden vorzuziehen.

6. Zur Behandlung der s -V e r 1) i n d u u g e n i m
Griechischen.

Formen, die man lautgesetzlich nicht erklären kann, lässt

man gern durch Analogiebildung entstehen, oder man lässt

sie überhaupt laufen und hilft sich mit ^^unbekannten" Bedin-

gungen. Zu solchen Dingen gehört auch der vielfach anor-

ganisch auftretende Spiritus asper im xVttischen. Indessen hat

hier die Zeit in vielen Fällen die lautgesetzliche Ratio er-

kennen gelehrt. Sehr interessant ist es, dass intervokalisches

^ noch als Spiritus asper erscheint: so in iepöc = ai. isiras,

zunächst aus iherös, euuc aus ehös usw., vgl. Kretschmer KZ.

31, 421.

Auf ähnlichem Wege, d. h. aus Einwirkung eines im

Wortiunern vorhandenen Hauches, der aus s entstanden ist,

lassen sich noch mehrere sogenannte Ausnahmen erklären,

Avobei ich den S})uren Kuhns KZ. 2, 260 und anderer folge,

vgl. Curtius Grd.^ 689. Die Verbindungen sm und sn wer-

den im Attischen bekanntlich zu m und w mit Dehnung des

vorausgehenden Vokals. Ich nehme an, dass zunächst hm, hti

entstanden sind, und dass dann dieses h auf vokalischen An-

laut übertragen wurde.

Meine Beispiele sind folgende:

att. fiiaek, lesb. amuec, ai. asma- aus ahme. Gewöhnlich

erklärt man den Spiritus asper durch Anlehnung an u|ueic.

att. f|juai stellt man zu ai. äste. Der Spiritus wäre also

nicht berechtigt. Er erklärt sich aus iih|aai. Lautgesetzlich

sind r|)Liai, iVeOa, tiaiai aus lihaxai, r\\xr\v, fiiueöa, fiaxo, fiiuevoc.

Die übrigen Formen sind ausgeglichen vielleicht unter Einwir-
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kling' von elo}Aai. Dies soll nacli gewrilmliclicr Aniialiine die

alleinige Ursaelic des h sein, Avobei al)er riarai ühcrselien ist.

Diese beiden lieispiele sind, weil analogisclie Einflüsse

nK'iglich sind, niclit ganz sicher.

Unzweifelhaft sind dagegen:

evvu|ai aus Fehvu)ui, ei|LidTiov, ei|ua aus ehma, aber ecöiic.

Kretschnier setzt das Umspringen des h nach den Schwund

des Diganima, wegen iöc: lat. virus, eap : lit. vasara. Doch

braucht dies hier nicht angewendet zu werden, weil sieh h

vor ) und n länger als zwischen Vokalen gehalten haben

,

kann.

i'lLiepoc 'Sehnsucht' zu ai, ismäs 'Sehnsucht', vgl. Solnisen

KZ. 29, 72 aus ilimeros.

Ist unsere Regel richtig, so muss sie auch auf eiiuapiai

Anwendung finden, da hehm- zu ehm durch Dissimilation ge-

worden wäre. Man kann vielleicht auch noch fivia, dor. dviä

'Zaun' hinzufügen, das de Saussure mit ai. näsyam, nasyä

'der dem Zugvieh durch die Nase gezogene Zügel' verbunden

hat, unter Annahme von langer Nasalis sonans. Brugmanu

Grd. P 421 leitet denniach die Form aus dvciä her, wobei,

von allem andern abgesehen, der Spiritus asper unerklärt bleibt.

Ich selbst habe Abi. S. 177 dvciä als regelrechte dehnstufige

Bildung gefasst, wogegen dasselbe spricht, wie gegen Brug-

manns Erklärung. Lautgesetzlich würde am besten urgr. dcviä

anzusetzen sein, das i'cgelrecht zu fiviä führen musste. dcviä

können wir aber sehr einfach aus *nsnia erklären, entsprechend

dem Verhältnis iiiueTc: lat. nos usw. Unsicher bleibt dies, so

lange keine äolische Form mit vv belegt ist. Von Ausnahmen

wäre ei)ui zu verzeichnen, das natürlich seinen Lenis von

ecTi herübergenommen haben kann. Auf das he|ui auf Thera

will ich keinen Wert legen, obgleich es an und für sich richtig

sein könnte, vgl. Thumb, Spiritus asper S. 20.

Sonstige gegenteilige Instanzen kenne ich nicht, doch

bedürfen noch zwei Worte der Besprechung.

olpLa hat Bezzenberger BB. 4, 334 mit av. ae.sma- 'Zorn,

Impetus' verglichen. An und für sich kann die Gleichung

richtig sein, aber sie hat doch Bedenken gegen sich, vgl.

Wackernagel KZ. 30, 296 f. Auch wer die nicht teilt, muss^

doch darauf hinweisen, dass oT|ua und oi|uduu episch sind, und

nach den Ausführungen von AVackernaü'el Vermischte Beiträge



Kleine, grammatische Beiträge. 223

zur griech. Gramm. 5 daher mit Recht Psilosis aufweisen, vgl.

fi)uap neben fiiuepa.

Bei ujvoc dag-eg-en schwankt Solmsen KZ. 29, S2, oli er

es aus FÖS710S oder Fö«o.§ herleiten soll. Denn man muss dies

Wort nebst lat. venum zu ai. vasnas stellen. Andrerseits wird

slav. veno allerdings auf idg. ive-no zurückgehen. Aber der

Ausweg, den Solmsen einschlägt, um die Worte doch zu ver-

einen — er nimmt Wechsel von Suffix -sno und -iio an —

,

scheint mir wenig dienlich. Solche Doppelsuffixe bei sonst

tibereinstimmenden Worte bleiben doch nur ein Notbehelf. Ich

denke daher an den idg. Schwund des 6' vor Nasal, den ich

oben behandelt habe, zu denen sich ujvoc als gutes Beispiel

stellen würde.

Ferner tiel Solmsen a. a. 0. das lesb. Idj^axa Alkaios

15, 6 Bgk.'^ auf, für das er lvj}i}iaTa lesen will, da die Ge-

minata auch nach langem Vokal im Lesbischen bleibt. Es

läge aber, wenn unsere Annahme richtig wäre, keine Nötigung-

vor, Zujvri und Z;(ju)Lia auf gr. Z^uucvii und ZiOuciua zurückzuführen.

Es könnte schon im idg. Schwund des s eingetreten sein.

Man sollte nun erwarten, dass derselbe Prozess des üm-
springens der Aspiration auch in den Verbindungen .s)*, sl, sw
eingetreten wäre. Aber es lassen sich hier keine sichereu

Beispiele auftreiben. Von aüpiov, aYXaupoc und eupoc ist es

nicht sicher, dass sie s verloren haben, da dieser Schwund

schon in das Idg. verlegt werden könnte, vgl. oben. Dasselbe

gilt von Tpic, das bei Brugmann Gr. Gr. ^ mit ai. risai/a- 'Be-

reich, Umgebung' verglichen wird.

Für sl käme nur iXaGi aus sisla- in Betracht, das natür-

lich nichts beweist.

siü dagegen liegt in fivbavov vor, das man doch nicht

anders erklären wird als emöiuriv, elpirov usw.

Eine Ausnahme wäre 'öc 'der Pfeil', das man auf isicös

zurückführen muss. Am ehesten ist wohl bei diesem Wort

daran zu denken, dass wir es mit einem Worte der Dichter-

sprache zu thun haben, das daher regelrecht Psilosis hätte.

Ist das Gesetz, wie ich glaube, richtig, so lassen sich

daraus noch mancherlei Schlüsse ziehen.

Zu den mir stets unannehmbaren Voraussetzungen in

Brugmanns Gr. Gr. gehört die Annahme, dass in den Gruppen

sw, sr, si, sm, sn s hinter Vokalen im Urgriechischen stimm-
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haft geworden sein soll (Gr. Gr.'' S. 124). Ein l>c\veis für

diese Annaiime ist natiiilicli nicht /u führen, da ziv, zr, zl,

zm, zn nirg-ends mehr vurliei;en. Lautphysioloüiseh ist sie

weniii; wahrscheinlich, da .s* sonst überall zu Jt wird — abge-

sehen von den bekannten Ausnahmen — und in einer Laut-

gTuppe nasicos .s dieselbe Stellung einnahm wie in iia-sos oder

wie im absoluten Anlaut. Wenn nun aber im Anlaut, woran

gar nicht zu zweifeln ist, diese Lautgruppen zunäclist zu hiv,

hj, lu\ hl, Jim, Im werden, so ist dasselbe für den Inlaut an-

zunehmen. Erhärtet und zur vollen Gewissheit erhoben wird

diese Annahme durch die Thatsache, dass sich der Lautwert

hr, hl, hm, hn selbst nach Konsonanten einstellt. Hierher

gehören die von de Saussure Mem. 7, 90 f. zuerst gedeuteten

Fälle wie Xuxvoc : 2i\. raoxsna aus XuKhvoc; vgl. dazu Walde

KZ. 34, 477 und Brugmann Gr. Gr. =^ 97. Im Gegensatz zu

de Saussure und Walde beschränkt Brugmann die Regel, wie

ich aber glaube mit unrecht, auf einige Fälle. Ich muss da-

her auf diesen Punkt noch einmal eingehen.

1. Ixsn zu XV ist allgemein anerkannt. Es liegt vor in

Auxvoc : lat. lüna usw., cuxvöc : ai. pratvalxsänas ^sehr stark,

wirksam', dpdxvn : lat. arclnea, irdxvri 'Reif : ^j«Ä'; KuXixvn :

KuXiS, TteXixvri : TieXiKri mit Suffix -snä; Texvr) : ai. taksan-,

lat. texere; zu Tipöxvu vgl. Brugmann Gr. Gr.^ 571. Neben

der dort vorgeschlagenen Kombination kann man -rrpöxvu auch

mit lat. prönus verbinden, das man gewöhnlich aus pt-öclnos

erklärt, vgl. Brugmann Grd. 2, 137, Sommer IF. 11, 2; an-

ders Solnisen Stud. 97. Jedenfalls ist -rrpöxvu aus prolsnu

entstanden.

Ich bin auch geneigt gr. Xdxvri 'wolliges, krauses Haar',

Adxvoc 'Schaafwolle' mit lat. lüna zu verbinden, wenngleich

man dieses gewtihnlich mit got. u-ulla, lat. vilna, abg. vhna,

ai. ürncl und gr. Xavoc zusammenstellt. Das eine schliesst

aber das andere nicht aus. Man muss eben mit beiden Mög-

lichkeiten rechnen.

Für den Anlaut ist xvaouu : ai. l-sncluti 'schleift, wetzt'

«in ganz sicheres Beispiel.

2. ksni zu XM- Diesen Übergang lässt Brugmann a. a. 0,

unentschieden, alle anderen Forscher sprechen sich dafür aus,

so de Saussure, Walde, Kühncr-Blass Gr.^ 1, 256, G. Meyer

Gr. Gr. ^ 2»4, Hotfmann Gr. D. 3, 604. Sie stützen sich dabei
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auf Fälle wie irXoxiuöc neben TiXeKUj, iuuxiuöc neben luuKri, bpaxiurj

neben bpdE, ion. TTpfJXMCt neben TTpfiYMC, puuxMoc neben priYVUHU

In allen diesen Fällen wird man doch lieber Suffix -smo als

Analog-iebildung- annehmen. Walde fügt das "unsichere' aixiur|

"Lanzenspitze' : lit. eszmas, jeszmas 'Bratspiess' hinzu. Doch

ist dies eher auf (dlsmos als auf aikhmos zurückzuführen.

Eine sichere Herleitung- von aKaxiuevoc weiss ich nicht anzu-

geben. Aber da wir sonst dKic, dKr|, dKuuKri, dK|ur| linden und

eine analogische Einführung- des x nicht erkennbar ist, so wird

man auch hier an eine Grundform *dKaKC|uevoc denken dürfen.

Die durch s erweiterte Basis liegt doch wohl in oEuc vor. a

und lassen sich entweder durch die Annahme von Ablaut

vereinigen, oder öEuc ist aus '''alstis erst im Griechischen ent-

standen.

Gegenüber allen diesen Beispielen stützt sich Brugmann
auf das einzige xeKuap 'Zeichen, ilerkmal', das er zu av.

casmahü 'im Auge' und ai. cälxs-üte 'sie sehen' stellt. Aber

diese Vergleichung scheint mir nicht schlagend genug- zu sein,

um eine verschiedene Behandlung von ksm und Txsn zu er-

weisen, ühlenbeck EWB. stellte cdTcsate zu cäste 'erscheint,

sieht, erblickt', und dann würde das s erweiternd sein, es

könnte also im Griechischen recht Avohl die s-lose Form vor-

liegen. Aber die Verg-leichung von gr. leKiuap und av. casma^nl

ist wegen der Flexion bedenklieh. Man denkt bei dem -|uap-

und -ma^n- zunächst an den Wechsel von r- und «-Flexion^

die wir sonst finden. Aber dieser Wechsel ist nur bei pri-

mären Bildungen belegt, während das m in TeK]uap doch

ein ableitendes Element sein müsste. Ausserdem zeigt -juap

Ablaut; homerisch heist es TeKmnp und später steht daneben

noch TeKjuiipiov, so dass es nahe liegt in TeKjuap ein Kompo-
situm zu sehen und den ersten Teil mit ai. talii 'stürzen,

laufen' zu verl)inden. Jedenfalls scheint mir das Wort nicht

genügend beweiskräftig- zu sein, um gegenüber den anderen

Instanzen in Betracht zu konnuen.

3. Jisl zu x^ ^vird auch von Brugmann anerkannt. Vgl.

liuxXöc : alb. musk 'Maulesel', lat. mülus. 3Ian kann wohl

mit Prellwitz EW^B. laoxXoc 'Hebebaum, Hebel' hinzufügen, in-

dem man es zu juö-foc stellt. Auch könnte man dxXuc 'dunkel',

das zweifellos zu idg. noTxf gehört, aus akslus herleiten, doch

treffen wir x auch in Travvuxioc u. a., wo es noch unerklärt ist.
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4. Isr zu XP- Diesen Ülicrgang leimt Bruü-niann still-

^c'liweiiiciul ab. Aber (He Verbindung- von ß\r|xp6c 'seliwaeli'

mit uaXaKÖc und ßXdE, so wie die von Xe'xP'c 'seliräi^', Xexpioc

mit gr. Xo£öc, lat. Juxtis seheint mir unbedenklieh zu sein.

Das cigentüniliclie XiKpiqpic erklärt sich aus *Xixpiqpic durch

Dissimilation der Hauchlaute. In diesem Fall g-ehört das s

zum Stannn, und daher ist das Beispiel ^'Awl sicher.

Also wird s nach h vor allen 4 Sonorlauten zu h, wie

wir nicht anders zu erwarten haben, und dasselbe Ergebnis

ist auch für die ^js-Verbindungen vorauszusetzen.

5. psn zu cpv. Brugmann stellt luöpqpvoc, aus ursprüng-

lichem '''))i())'l--suos : aisl. miqrlxue 'Finsternis', hierher. Er

scheint aber den Fall zu der ersten Kategorie zu rechnen,

weil der Labial aus dem velaren Guttural entstanden ist; das

hat aber hier nichts zu bedeuten, da der Übergang zum Labial

jedenfalls älter ist als der Übergang des s zu li.

3Ian kann daher weiter auch aiqpvric, eEaicpvrjC hierher-

ziehen, indem man es, wiewohl allgemein geschieht, mit aluja

verbindet. Ist die weitere Heranziehung von ai. pra-yaks 'vor-

w^ärts eilen' richtig, vgl. Prellwitz GB. s. v., Brugmann Gr.

1^, 492, so gehörte s hier wieder zum Stamm, und dann liegt

es weiter nahe, aiipa direkt aus aipsn oder aipsm herzuleiten,

wobei ja allerdings eEaiqpviic seiner Natur nach immer noch

nicht recht klar ist.

öpqpvii "Finsternis', öpcpvaToc, opqpvöc "finster' stellt Prell-

witz zu |uop9vöc. Das hat aber seine lautlichen Schwäerig-

keiteu. Ich habe es Ablaut Nr. 571 nach Noreens Vorgang

mit aisl. iarpr "braun', ahd. erph verbunden, was indessen

auch nicht sicher ist. Untadlig ist jedenfalls die Herleitung

aus oi'psno.s und die Verbindung mit epeßoc, got. riqis durch

Schwebeablaut.

6. Für JJ6'?« giebt es keine Beispiele, weil vorauszu-

setzendes (pix im (Triechischen zu ix}i assimiliert ist.

7. Auch die Behandlung der Lautgruppe p.sl lässt sich

nicht feststellen, weil kein einschlägiges Beispiel zur Ver-

fügung steht.

8. Sieher ist dagegen p sr z u cp p geworden, xeqppä

'Asche' verbindet v. Planta osk. umbr. Gr. mit umbr. tefra

'carnes, quae cremantur', osk. tefünun "sacrificium'. Brug-
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mann Grd. P 174, 763, Gr. Gr.3 98 hält diese Gleichung nielit

für ganz sicher.

Wohl aber wird man cTicppoc mit ciißapöc verbinden,

und jenes aus stipsros herleiten dürfen.

In den Verbindungen -ts + r, J, m, n wurde bekanntlich

t an das 6- assimiliert, so dass wir hier keine Verhauehung

erwarten können.

Wenn nun auch für jjsm und psl keine Beispiele zur

Verfügung stehen, so wird man doch nicht anstehen, für alle

Fälle einen einheitlichen Lautwandel anzunehmen, da die Be-

schränkung auf Einzclübergänge keinen Wert hat. So leicht

auch sonst Irrtümer durch falsche Verallgemeinerung von Laut-

übergäugen entstehen können, hier halte ich die Möglichkeit

hierfür für ausgeschlossen, da sich die Entwicklung von .s- in

diesem Fall ganz in den allgemeinen Rahmen fügt.

Brugmanu ist zu seiner auf den ersten Blick ganz son-

derbaren Annahme offenbar durch das Äolische gekommen,

wo au Stelle der erwähnten s -Verbindungen überall Doppel-

konsonauz vorliegt. Diese Doppelkonsonanz soll in andern

Dialekten mit Ersatzdehnung vereinfacht sein. Aber diese

Annahme führt uns zu weiteren unübersteiglichen Hindernissen.

Denn eine ganze Anzahl von Doppelkonsonanten w^erden im

Attischen vereinfacht, ohne Ersatzdehnung inecoc, andere blei-

ben bestehen (äXXoc), in welche Zeit soll man dann diese Er-

scheinung verlegen? Ich will hier auf die Unmöglichkeit eine

geeignete Chronologie zu tinden, gar nicht eingehen, da es ja

absolut unerwiesen ist, dass die äolischen Formen die Vor-

stufen der attischen und der andern Dialekte sind. Man kommt

vielmehr weit besser aus, w^enn man die äolischen Erschei-

nungen im Zusammenhang mit andern dieser Sprachgruppe

betrachtet. Zunächst ist aber nichts einfacher als anzuneh-

men, dass die Dialekte, die Ersatzdehnung für sn usw. haben,

dazu über hii, hm gelangt sind. Att. ei|ui erklärt sich aus

ehmiy wobei die Dehnung durch Verschiebung der Silbengrenze

e-ami zu eh-mi bewirkt sein kann. Diese Verschiebung der

.Silbengrenze ist aber eine besondere Eigentümlichkeit des

äolischen Dialektes. Ich brauche nur an eüibe und andere

Formen, vgl. Hoflfmann Gr. D. II, 435, zu erinnern. Hoflfmann

hat die Sache schon ganz richtig gedeutet, indem er euabov

<aus ecFabov über ehFabov eFFabov zu eüabov werden lässt.
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Es ist (lies derselbe Vorgang-, diircli den im Germ. ahd. aue

ans a-iria entstellt (über airicla). Im Aolisclien ist also ent-

spret'liond der Psilosis das h auch liier gcscliwniiden, und

dann Dehnung des Konsonanten eingetreten.

Derselbe lautliche Prozess liegt auch vor, wenn statt des

;itt. dpYupiov im thess. dpYuppoi erscheint. Auch hier werden

wir zunächst eine Silbentrennung dp-Yupiov anzusetzen haben.

Durch Verschiebuiig der Silbengrenzc entstand dp-fup-piov,

worauf das J schwand. Zalilrciclic andere Erscheinungen des

Äolischen erklären sich durch diese Verschiebung der Silben-

grenze. Auch lesb. Ktevvuu, cpGeppuu sind nicht die Vorstufen

von ion. att. ktcivuj.

Und nun dürfen wir noch einen Schritt weiter gehen^

und die Frage aufwerfen, ob denn s zwischen anderen Kon-

sonanten in irgend einem Falle spurlos geschwunden ist. Brug-

mann formuliert Gr. Gr.^ 126 die Regel folgendermassen:

"AVährend in den Gruppen kck, kck, ttctt, Ttccp dissiniilatorisch

der erste Konsonant schwand und in der Gruppe tcH- kons, t

dem c assimiliert wurde, ist sonst c zwischen Konsonanten,

wenn der erste Laut der Gruppe nicht ein Nasal und der

Schlusslaut der Gruppe nicht i oder u war, ausgedrängt wor-

den". Das ist nun in der That richtig für ecrrdpBai, eciaXBai,

dpiuevoc, TTxepva, wenn wir das historische Ergebnis ansehen,

aber wir können zunächst nicht sagen, ob nicht auch hier der

Weg ecnaphGai, TTiepliva usw. gewesen ist. Ich bin geneigt,

dies zu bejahen, indem ich mich auf epxo|uai stütze, das Prell-

witz ohne weiteres gleich ai. rcchdü setzt. Dieser Ansicht

hat sich auch Delbrück Grd. 4, 61 angeschlossen, bewogen

durch semasiologische Rücksichten, und Walde ist KZ. 34, 478

der gleichen Ansicht ^). Nun hat aber das Suffix -.sÄ-o im Grie-

chischen nur diese Gestalt, -sllio scheint mir unbelegt zu sein.

Ttdcxuj findet seine Aufklärung durch das in irdBoc (Brug-

mann Gr. 1 ^ 625, Gr. Gr. ^ 96), und so bliebe einzig epxoMai

übrig. Nehmen wir aber an, dass ersko zu erlilo geworden

1) Gr. Meyer EWß. der alb. Sprache hat gr. ^pxo^ai zu alb.

er8a 'ich kam' gestellt, und H. l'edersen hat sich KZ. 36, 335 für

diese Gleichung ausg-esprochen. Aber abgesehen von einer kleinen

lautlichen Unregelmässigkeit, stimmen die Bedeutungen nicht ganz,

erba ist Aorist zu rnn 'kam', während gpxouai in seiner Aktionsart

vortrefflich zu ai. rcchati stimmt.



Kleine grammatische Beiträge. 229

ist, so konnte der tonlose Hauch sehr leicht auf das k über-

gehen. Ein anderes Beispiel für diesen Lautwandel weiss ich

freilich nicht anzuführen, vielleicht gelingt es einem andern,

ein solches zu entdecken. (Ist das bei Aristoteles belegtes

dpxoc zu öppoc zu stellen, aus arsl'ös ?)

Die gegenteiligen Instanzen, namentlich das von Osthoflf

IF. 8, 10 ff. behandelte Ttaptabec sind sehr unsicher, da wir

es hier mit Zusammensetzung zu thun haben. 'AXeKioip, das

Kretschner KZ. 33, 561 aus dXeH-TOjp herleitet, kann sein s

schon idg. verloren haben oder zur .s-loseu Basis gehören, was
im Grunde vielleicht dasselbe ist. Nun soll aber .s- geschwun-

den sein in Formen TrdXxo, a\To, wo wir TtaXGc usw. erwarten

müssten. Ich will hier nicht auf die Wirkung der Analogie

rekurrieren, ich glaube vielmehr, dass in eVeiKTO, beKxo usw.

schon idg. .«^-lose Formen vorliegen. Dass s zwischen zw^ei

Verschlusslauten im Idg. geschwunden ist, hat Osthoff M. U.

4, 329 ' wegen ahd. sehto wohl mit Recht vermutet. Sehen

wir von diesen Formen ab, so erklären sich solche wie TGTpdqpOai

sehr einfach aus YeTPCtTthGai, Pjrugmanns öcp0a\|uöc aus OTthÖaX-

}jl6c (Ber. d. sächs. Ges. d. W. 1897, 32 ff.), eqpGöc : eiyo^ai

aus eTTliTÖc; vgl. Walde KZ. 34, 478.

Man kann also für die Behandlung des griechischen s

die Regel aufstellen: s ist in allen Stellungen ausser in der

Verbindung mit t, p, k und im Auslaut zu h geworden, das

später vielfach schwand.

7. Gr. ni.ui = lat. jacio.

Die Ansicht, dass gr. iri|Lii zu idg. se "säen' gehört, seheint

heute ziemlich allgemein durchgedrungen zu sein. Sie wird

vertreten von Prellwitz EWB., von Brugmann Grd. u. v. a.

Ich glaube aber, dass in diesem Fall Curtius im Recht war,

der iniui mit lat. jacio verbunden hat (Philologus 3, 5, KZ.

2, 400, Grd.^ 401). Wieder aufgenommen ist Curtius Ansicht

von Breal an einer Stelle, die ich nicht mehr auffinden kann,

und von Bartholomae KZ. 27, 355.

Meine Gründe, mich für Curtius auszusprechen, sind fol-

gende :

idg. se "säen", lat. sero, seci, got. saian, ir. Sil 'Same',

lit. sejii, abg. sejq hat in allen vier Sprachgruppen die Be-

deutung 'säen' und keine andere. Dass diese aus der von

Iiidogermanische Forschungen XII 3 u. 4. 1(3
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'werfen' hcrvori;eg-angen ist, wäre Ja an und für sich (lenkbar,

aber CS ist nicht zu beweisen, und l)eruht im Grunde nur

darauf, dass man die lnd(»i;ernianen nicht für Ackerl)auer hielt.

Ist aber der Ackerbau, wie ich Geogr. Zeitschr. 4, 381 aus-

einnndcrj;esetzt habe, uralt, so fällt aucli damit die Wahr-

scheinlichkeit des Bcdeutuni;swandels unseres Wortes. Muss

bei dieser Annahme der r)edeutungswandel für vier i^rosse

S])rachiirui)j)en erst erschlossen werden, so stimmen auf der

anderen Seite jacio und 'ni,ui morphologisch und semasiologisch

ganz genau.

i'lKe 'warf ist direkt gleich jecH. Man vgl. 11. 4, 498:

ö b" oux' äXiov ßeXoc fiKev, wo man direkt mit jecit übersetzen

kann. Aber auch in übertragener Bedeutung stinniieu die

Worte. So heisst es öttü xe lueTaXiiv ek CTriGeoc lei Km eTiea,

II. o, 221, Od. 12, 192, epnvov ex cirieeujv iiceiv Sept. 847,

KLUKUTov levai Soph. Ai. 838, |uribe)uiav cpuuvfiv levai Her. 2, 2

usw. Im lateinischen wird jacere ganz entsprechend verwen-

det: assklua!< querelas jacere Cic, suspicionem jacere Cic.,

quod jacis ohscure usw.

Den stärksten Beweis aber für die Identität der Worte

sehe ich darin, dass sie beide mit den gleichen Präpositionen

verbunden werden. War auch die Verbindung von Präposition

und Verbum im Idg. noch nicht ganz fest, so muss es immerhin

schon eine Anzahl von Verbindungen mit typischer Bedeutung-

gegeben haben. Dass \\\\x\ und jacere mit den gleichen Prä-

positionen verbunden werden, spricht für ihre Identität und

dafür, dass diese Verbindungen voreinzelsprachlich waren.

dqpiiiui heisst Svegwerfen', ÖTrXa Plato Leg., lat. scutum

ahicere, dKovia, efXoc, Kepaovov dqpievai Hom., lat. tela ex

vallo ahicere\ tx\v mjuxhv dqpievai Mie Seele aushauchen' Her.

4, 190, lat. vitam ahicere. i\\x\\x\ : Ttup viiuciv II. 12, 441,

lat. ignes (sc. in donium) inicere Cic, exhaustis tectis ignes

Liv.
;

)Lievoc xivi evievai, lat. alci metum inicere Caes., spem

inicere. ecpiiiiiii und ahicere stimmen nicht ganz, alier es gi))t

auch hier Berührungspunkte.

TTpoir|)ni : boXixocKiov e'YXOc Trpoievai, arma projicere, heisst

auch gr. 'Menschen hinaussenden', lat. 'hinauswerfen', eidpouc

TTpoieiv, lat. aliquem foras projicere; wir finden ferner die

übertragene Bedeutung 'preisgeben' xP'1M"tc' rrpoievai, eauiöv

im Ti, €ic Ti, lat. legiones projicere usw.
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Ganz merkwürdig ist die übereinstimmende Bedeutung

bei cuviriiui und conicere, ersteres "vernehmen, hören, wahr-

nehmen, bemerken, verstehen', lat. "(aus dem Wahrnehmen)
erschliessen, erraten'.

Diese Übereinstimmungen scheinen mir so frappierend

zu sein, dass man an der Identität der Worte nicht zweifehi

kann.

Formell haben wir von je auszugehen. Davon wird ein

r\Y.e = Lat. jecit gebildet, und von dieser Form aus ist das c

im Lateinischen verallgemeinert, jacio : jeci wie facio : feci.

y. Beispiele zum griechischen Schwebelaut.

Ich führe im Folgenden eine Reihe von Etymologieen

an, die als Illustrationen für den Ablaut zweisilbiger Basen

dienen mögen.

Gr. 7Tpu|Ltva : TreTpap.

Ttpupva, iou. TTpuiLivri "das Hinterende des Schiffes' wird

von Prellwitz EWB. s. v. zu gr. Trpejuvov "das dicke Ende' ge-

stellt, wie dies schon Curtius Grd.^ 715 gethan hat. Hierbei

bereitet indessen der Vokalismus Schwierigkeiten. Denn ii als

schwacher ^'okal der e-Reihe und vor allem vor m ist mir

nicht erwiesen. Es ist indessen auch nicht nötig, zu dieser

Anomalie seine Zuflucht zu nehmen, u kann auch echtes u

sein, und dann würde pru SS. zu einer Basis pereu sein. Als

V. I gehört dazu peru, und dies liegt deutlich in hom. ixeTpap,

att. Ttepac, Grundform -rrepFap "das Ende, das Äusserste' vor.

Gr. dXeupov : ahd. melo.

Diese Gleichung ist ja im Prinzip längst anerkannt, aber

den regelrechten Ablaut, der in den beiden Worten steckt, hat

man noch nicht erkannt, ahd. melo, g. melives ist V. I zur

Basis meleu, gr. aXeupov aus mleii-ron bildet dazu die zweite

V. Wie sich dazu lat. moJo, ahd. malan usw. verhalten, lässt

sich nicht entscheiden. Möglich ist auch hier idg. Schwund
des 10.

Gr. TTOiFe'uü, ai. cinömi und seine Sippe.

Die von Brugmann (Ber. der sächs. Ges. der Wiss. 1889

S. 36 ff.) herrührende und ausführlich begründete tadellose
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Gleichung" gr. Troieiu zu ai. cinöml ist mir leider bei der Al)-

fassuHii' meines Alilauts entgangen. Wäre dies nicht geschehen,

so liiitto icii das i? 49o aufg-estellte noch ganz anders stützen

kiiinien. Ich \\'\\\ dieses Versäumnis gut machen, indem ich

den Ablaut dieser ganzen Sippe darlege.

Betrachtet man iroiF- und cin-ömi vorurteilsfrei, so liegt

hier ein sicherer Fall von I)oi)pelablaut und Nasalinfigierung-

vor. TTOiF verhält sich zu ai. ci-ö, wie gr. yövu zu got. l-nitt usw.,

d. h. das F des griechischen Wortes gehört zur Basis. Die

idg. Grundform ist also Jc^'-'ojeu. Hierzu wird man als Voll-

stufe II unl)edingt ai. cydvate, gr. ceuuu stellen dürfen. Für

cyu setzt Grassmann als Bedeutung an "1. schwanken, in Be-

wegung geraten; 2. sich regen, sich rühren, geschäftig sein;

3. erschüttern; 4. ins Werk setzen, schaifen". Ich brauche

kaum zu bemerken, wie nahe sich Bedeutung 2 und 3 mit

TTOieuu berührt. Gr. ceuuu scheint in der Bedeutung etwas ab-

seits zu liegen. Aber wir finden eine, wie es scheint, ursprüng-

lichere Bedeutung in att. TeuidCuu ^sich mit etwas eifrig be-

schäftigen', Teu|udo|uai 'betreiben', wo die Ähnlichkeit mit iroieuj

zu Tage tritt.

9. ^I e t a t h e s e von r im Griechischen und die

Vertretung von r.

Bekanntlich Avechseln im Griechischen ap und pa als

Vertreter der sogenannten ;;•. Diese doppelte Entsprechung

derselben indogerm. Lautgruppe zu erklären, hat Kretschmer

KZ. 31, 381 unternommen. Er vermutete, dass r zu ap ge-

worden sei, wenn es betont war. Aber mit dieser Ansicht ist

zweifellos nicht glatt durchzukommen. IF. 7, 156 habe ich

einen andern Versuch gemacht, der indessen auch nicht über-

zeugend war. Beim weitern Verfolg der Ablautsfragen und

bei einer erneuten Lektü]-e der gortynischen Inschrift kam es

mir aber zum Bewusstsein, dass wir es in einer Reihe von

Fällen bei diesem Wechsel mit einer rein griechischen Er-

scheinung zu thun haben, nämlich mit Metathesis. Jedermann

weiss, dass ags. horfi gegenüber ahd. Jn-os auf einer solchen

Metathesis beruht, und diese Erscheinung ist überhaupt in

keiner Sprache selten. Allerdings kann mau bei diesem Vor-

gang, der auf einer Art Versprechen beruht, gewöhnlich nicht

von einem Lautgesetz reden, da die Bedingungen für einen



Kleine grammatische Beiträge. 233

solchen Wandel sehr individuell sind, aber immerhin ist auch

hier oft eine weite Verbreitung- und eine gewisse Gesetzmässig-

keit nicht zu verkennen. Auf griechischem Boden ist indessen

die Annahme von Metathese, seit Sigismund Gurt. Stud. 5, 187 ff.

darüber gehandelt hat, in Miskredit gekommen, weil durch

die Annahme von r ganz andere Erklärungsmöglichkeiten ge-

boten wurden. Aber in den Dialekten sind doch allmählig

eine Reihe von Formen aufgetaucht, die uns zwingen zu dem
älteren, missachteten Erklärungsprinzip unsere Zuflucht zu

nehmen.

Die Metathese hat ihren Mittelpunkt auf Kreta; sie ist

hier vor allem reichlich belegt in der Inschrift von Gortyn,

luid an dieses Zentrum, in dem ziemliche Regelmässigkeit zu

herrschen scheint, schliessen sich andere entferntere Glieder

mit weniger Beispielen an.

Zunächst ist TTopfi fünfmal auf der Inschrift von Gortyn

belegt gegenüber sonstigem TtpÖTi = ai. präti. Brugmann
meinte noch Gr. Gr. ^ S. 219: "Diese Form wird durch den

Hinweis auf gelegentliehe Metathesen wie 'Acpopbixa (Cauer

D. ^ Nr. 121 A. 27) neben 'Aqppobiia (auf der Bergmanuschen

Inschr. Z. 79) nicht genügend erklärt". Diese Ansicht hat

er auch Grd. H 436 ^ noch festgehalten; Gr. Gr.^ S. 81 er-

kennt er aber die Metathese an. Auch pamph3'l. Trepii rechnet

er mit Kretschmer KZ. 33, 266 jetzt hierher, vgl. äol. Trpec,

was in Hinblick auf die in pamphylischen Inschriften belegten

Formen wie 'Aqpopbicuuc, 'Acpopbicia durchaus wahrscheinlich

ist. Diese Form kehrt als 'AcpopbiTa auf Kreta in der Schwur-

inschrift von Deros s. o. wieder, und sie bietet demnach das

zweite Beispiel einer Metathesis von po zu op. Soweit ist

Kretschmer schon gegangen. Aber hier ist ^r wie Brugmann
stehen geblieben. Zwar sagt jener Forscher KZ. 33, 473, man
könne hinsichtlich der gort. Formen Kdpruuv, OiXöcTapxoc zwei-

feln, ob sie nicht erst durch Metathesis entstanden seien, aber

in Bezug auf Kotproc : Kpaxüc, 9dpcoc : Opacuc verweist er auf

seine Erklärung KZ. 31, 392, und Brugmann schliesst sich dem
Gr. Gr.-^ 81 Anm. 2 an.

Es ist aber gar nicht einzusehen, warum ein pa nicht

zu ap werden konnte, wenn po und pe zu op und ep wurden.

Thatsächlich sind denn auch im gortyn. Dialekt fast nur
F r m e n mit a p, und kaum solche mit pa belegt.
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(lesetz von (tortyn V ö heisst es aiB[a]\eucTapTOc gegen-

über gCHiciiigr. CTpaioc, das auch Krctsclinier KZ. ol, 392

gleich ai. sfrtas setzt. Es hig bis jetzt ausserordentlich nahe,

hierin den bekannten Wechsel von ap und pa zu sehen, leb

kann es aber nicht mehr thun, weil cTpaiöc zu der zwei-

silbigen schweren Basis aterö gehört, vgl. ai. stfndti, stlrnäs,

gr. CTpujTÖc, lat. strätus, daher muss CTparöc = idg. strdtös

sein, vgl. Verf. Idg. Ablaut (39 f., S4 f. cidpioc ist denn auch

im wesentlichen auf Kreta oder in dorischen Dialekten belegt.

Hesychs Glosse ciaptor ai tdEeic toO tiX^Gouc lässt sich nicht

lokalisieren, wir dürfen sie aber nunmehr dem oben genannten

Dialektgebiet zuweisen, oi CTaproi tinden wir in Lyttos, Bull,

de corr. hell. 13, 61; ferner (t>iXöcTapTOC als kretischen Eigen-

namen, ZiapTocpGc (Cauer D.^ 148 C. 20) in einer Inschrift aus

Thera, ZxapTÖveiKOc in einem Epigramm aus Galatien GIG.

4137, Kaibel Epigr. 4042. 4.

Auf der Inschrift von Gortyn lesen wir ferner I 15 xap-

Tovac ^), II, 3 usw. Kaprei, IV 25 Kapiepöv, IV 36 KapTa[i]-

TToba. Niemals kommt Kpax vor. Und diese Form Kapi war

auch sonst auf Kreta beliebt: TiDKapTnc GIG. 1654, [Au]ciKdp-

Tioc Mus. Ital. 2, 17, AajLiOKdpTioc Bull, de corr. hell. 22, 57

sind alle drei kretische Eigennamen. Dazu stellt sich Kdprr|v*

Tf]v ßoOv Kpfitec Hesych. Kapi tinden wir ferner auf Thera

in dem oben erwähnten Testament der Epikteta, die auch

Zidpiocpoc hat: C. 17. 21. 23 Kapribdjuac, und in KapiiviKOC

Gl. 2465.

Über den homerischen Wechsel von Kpat- und Kapi- s. u.

Bei diesem Wort ist es fast ganz unmöglich anzunehmen,

dass Kapx- auf einer Analogiebildung beruht, denn die Voll-

stufe heisst Kpeioc, und got. hardus kann uns wenig nützen.

In Gortyn findet sich ferner bapKvdv I 32, bapKvdvc II 9, nie-

mals bpaxiu>i. Auf Knossos heisst es bapK)id Mitteil. d. Athen.

Inst. 11, S. 180 (1886). Ebenso ist die Form bapxMd elisch

und arkadisch. Da wir die kretische Form anstandslos durch

Metathesis erklären können, so wird man dies für die übrigen

auch annehmen dürfen.

Die Inschrift hat ferner XI 54 TTpOTeiapTOv.
'

Wäre diese Form alt, so müsste sie *TeTTapTOv lauten.

1) Zu KopTovac vgl. Lagercvantz Zur irricch. Lautgeschichte 4.%
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Nach Brug'iiiaim Gr. Gr. -^ 212 hat xeiapTOC sein einfaches x

von letpa bezogen, ebenso wie clor, und nordwestg-r. xeTOpec.

Das ist ja möglich, aber im Hinblick auf die übrigen Fälle

von Metathesis im Kretischen wenig wahrscheinlich. Hätte es

ein *xexxapxoc gegeben, so wäre es wohl durch xexxapec ge-

halten. Viel verständlicher ist die Umwandlung eines xexpaxoc

in rexapxoc nach xexxapec. Ob xexopec sein einfaches x nach

xexpa- bekommen hat und nicht viehnehr nach einem dorisch

zwar nicht mehr belegten, aber doch vorauszusetzenden xe-

xupac, hom. Tticupec, ai. caturas muss doch erwogen werden.

Jedenfalls müssen die, die ein xexapxoc für möglich hal-

ten, nachweisen, das )• auch durch ap im Griechischen ver-

treten ist.

Schliesslich zeugt 'AcKaXirioc auf der gort. Tempelinschrift

Monum. antichi IC 7 dafür, wie stark das Streben nach Meta-

these im Kretischen war.

Wenn auch nicht allen Beispielen gleiche Beweiskraft

zukommt, so ist doch festzustellen, dass auf der Inschrift von

Gortyn die Lautfolge ap die Regel ist. pa kommt nur vor in

VIII 51, 53 xpairecöai, das zu xpeqpuj gehört und von ihm be-

einflusst sein kann, und in e-fpaiueva usw., das als technischer

Ausdruck auch schwerlich ins Gewicht fällt. Die Lautgruppe

po erscheint in -rrpo irpöGBa, TrpÖKOOV, bpojueujv, Kpovoc, die

uns, wenn sie nicht von aussen importiert sind, zeigen, dass

solche Metathesen selten ganz durchgehen.

Es ist nun höchst wahrscheinlich, dass ein solcher Laut-

wandel nicht auf ein bestimmtes Gebiet beschränkt war, son-

dern sich in Ausläufern auch weiterhin erstreckte. AVir fin-

den denn auch die Form bapxiud im elischen and arkadischen.

Ich lasse auch diese Form durch Metathese entstehen.

Weiter möchte ich auf korkyr. ßapvdjuevov Coli. 3189,

3175 verweisen, das als ßapvdjuevov auch auf einer attischen

Inschrift gefunden ist (Kirchhoff' Hermes 17, &26 ff. = CIA.

IV p. 108, N. 446% 51). Brugmann Grd. I^^ 361, Kretschmer

KZ. 31, 393, Joh. Schmidt Kritik der Souantentheorie 27

nehmen an, dass dies eine Kontaminationsbildung aus |udpva)aai

und *ßpavd|aevoc sei. Dasselbe gilt von ßapbfiv xö ßidZiecöai

fuvaiKa. 'AjUTTpaKiujxai Hesych, das Pischel BB. 7, 334 mit ai

mrdnäü 'heftig drücken' ver1)unden hat. Aber derartige Kon-

taminationsbildungen müssen doch immer unsere letzte Zuflucht
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bleiben. Es lieg-t nach deni üben g-esagten ausserordentlich

nahe, in ßapvduevoc und ßapbfiv einfache Metathese anzu-

nehmen.

Wenden wir uns nunmehr zu den homerischen Verhält-

iiissen, so ergiebt sich auch hier manches interessante.

Wir tinden hier nebeneinander Kpaiepöc und Kaptepöc.

Die ilberwieg-ende Anzahl der Belege zeigt Kpaiepöc, wie man
aus Gehrings Index ersieht. Die Form Kpaiepöc w^ar aber im

Hexameter nicht an allen Stellen verwendbar, wir müssten

z. B. in einer Verbindung wie KpaTepö9u|uov metrische Dehnung

erwarten. Eine solche liegt aber nicht vor, sondern wir finden

KapiepöGuiiiGv. Weiter finden wir zwar 38 mal Kpaiepöc, al)er

auch Kapiepöc 14 mal. in diesem Fall lag nun allerdings kein

Zwang zur metrischen Dehnung vor. Ich schliesse niicli aber

in diesem Punkt der Auflassung- von Danielsson Zur metrischen

Dehnung S. 14 an, vgl. uvepoc usw. So finden wir dann noch

9 mal Kapiepöv, aber 27 mal Kpaiepöv, Inial Kopiepoi, 2 mal

Kapiepd und 2 mal Kapiepai, wo, wenn die Form Kpai vorläge,

Dehnung eintreten niüsste oder könnte. Die Form des Super-

lativs Kpdiicioc war gar nicht zu verwenden, kein Wunder

also, dass wir hier stets Kdpiicioc treffen.

Bei dem Substantivum Kpdioc überwiegt diese Form mit

28 Belegen geg-euüber (5 von Kdpioc. Dagegen xdpiei ist 6 mal

zu finden, aber nur 2 mal Kpdiei. Ich vermute daher, dass

hier die "Metathese" zuerst eingetreten ist.

Kpaiuc ist 4 mal belegt, es heisst aber eKapiuvavio 3 mal.

Es steht also fest, dass mit Ausnahme von Kdpioc die

Stufe Kapi nur da belegt ist, w^o nach sonstig-er Analogie

metrische Dehnung zu erw^arten 'sväre, falls es keine meta-

tbierten Formen gegeben hätte. Nun liegt ja die Vermutung

ausserordentlich nahe, dass Homer alte Doppelformen nach

Belieben verwendet hätte. Aber als Konsequenz müssten wir

annehmen, dass im homerischen Dialekt neben jedem pa ein

ap gelegen hätte. Dass das nicht wahrscheinlich ist, liegt

auf der Hand.

Ich kann hier gleich KapTraXijuuJc usw. anschliessen. Kpa-

TTüXi|Liujc war im Hexameter nur verwendbar mit metrischer

Dehnung, eine solche liegt aber nicht vor.

Ähnlich .steht es mit 6pac- und Bapc-. Es heisst GpaauKap-

bioc, 9pacu|ue'uvova, Opacuuiib^c, 0pacu)ui-|Xov, Bpacuc, Gpaceiduuv,
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aber GapcaXeoc, eapcaXeuuTepov, 6apcaXeujc, Gdpcuvoc, Gapcuvujv.

Die sonstigen Formen mit 6dpc-, Gd.pcei, Gdpceuc, Gdpcoc könn-

ten durch Gepcoc beeiufliisst und hervorgerufen sein, vgl. 0ep-

ciiric. Kapbii") (neben Kpabiri) kommt nur 3 mal in derselben

Verbindung am Versanfang vor: Kapbii], dXXiiKTOv ... Es

könnte hier nach Schulzes Ausführungen Q. E. 374 ff. Kpabiri

eingesetzt werden. Höchst interessant ist das Kompositum

GpacuKdpbioc, weil hier die Form Kapb- sehr schön im Metrum

begründet ist.

Ich schliesse hier gleich TepiriKepauvoc an, das G. Meyer

Curt. Stud. 7, 181 zu Tpeiriu gestellt hat. Da xpeTriKepauvoc

metrische Dehnung erfordert hätte, so beruht repTTiKepauvoc

vielleicht einfach auf einer Umstellung, und es ist nicht sicher

in xepTTi eine andere Ablautsstufe (V. I) als in Tperr- zu sehen.

Mau vergleiche ferner dxpaTriTÖc und diapTriTÖc. Auch

hier sind die ])eiden Formen den metrischen Anforderungen

dienstbar gemacht. Für diapTTÖv gilt dasselbe. P^ormen wie

dTpairöv + kons, waren metrisch nicht verwendbar.

Während es stets ßpabuc heisst, steht ßdpbictoi Y 310,

Ö30 beidemal am Versanfang. Es gilt daher das oben über

Kapbiri gesagte.

Was xeipaTOC betrifft, so findet sich bei langer Endsilbe

stets xeiapT-, also xexdpTUj, TeidpTuuv, xerdpiiT, Tetapiiiv und

TexapToc nebst letapTOv. Neben diesen beiden Formen steht

naturgemäss Texpaioc und xeipaTov. Auch xeipdii;] wäre mög-

lich, nicht aber xexpdxric. Dass xexapxoc wahrscheinlich eine

alte Form ist, wurde schon oben bemerkt. Hätte es ein *x€c-

capxoc gegeben, so liegt kein Grund vor, weshalb sich Homer

die Form hätte entgehen lassen sollen.

Also auch bei Homer liegt kein beliebiger Wechsel von

pa und ap vor, sondern ap findet sich da, wo wir metrische

Dehnung erwarten sollten. Wie dieser Wechsel entstanden,

ist damit freilich nicht erklärt. Aber der Erklärungsarten

bieten sich so viele, dass man jedenfalls nicht darauf zu re-

kurrieren braucht, in dem Wechsel von ap und pa eine dop-

pelte Vertretung der idg. r zu erblicken. Vor allem aber ist

Kretschmers Erklärung für die homerischen Formen völhg

unbrauchbar. Man kann annehmen, dass es auch in Jonien

einzelne metathierte Formen gab, oder dass man nach dem
Muster von Gdpcoc, das durch Gepcoc beeinflusst sein kann,
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amli niidorc Formen gewagt hat, oder dass schliesslich die-

iiiotathierteii Foriucn erst spät in den Text eingesetzt sind,

.lodcnfalls liegt hier eine Frage des homerischen Textes, und

nicht eine der idg. Lautgeschichte vor. Dass damit freilich

noch nicht alle ap des Griechischen beseitigt sind, sehe ich

wohl, indess glaube ich doch annehmen zu können, dass pa

der alleinige Vertreter von r ist.

1 <). Zur Flexion des ü u a 1 s u n d d e r P i- o n o m i n a

im G r i e c h i s c h e n.

Die Endung des Genitiv Dualis im Griechischen ist noch

innner ein unaufgeklärtes Rätsel. Die Litteratur findet mau
bei Brugniann Gr. Gr.^ 232, so dass ich ihre Anführung hier

sparen kann. Dass der Dual ursprünglich nach der ow-Dekli-

nation flektierte, und dass diese Formen abgesehen vom Nom.
Dual, im Griechischen nicht erhalten sind, ist jetzt wohl all-

gemein angenommen. Von wo diese ow-Deklination im Idg.

ausgegangen, ist unklar, jedenfalls spielen aber in den ein-

zelnen Sprachen die beiden Worte V.wei' und 'beide', gr. buuu

und äjaqpuü eine grosse Rolle, buuu entspricht genau ai. dvüii,.

di-fi, av. dfa, lat. duo, got. Ntr. tva, lit. du, abg. dwa. Da-

neben stand nun eine neutrale Form idg, d{u)roi, wie sie ini

ai. dve, got. twai (mask.), lit. dm (fem.), abg. dve vorliegt.

Dieses idg. duwoi hat Brugmann früher in gr. hvo gesehen.

Jetzt hat er freilich diese Ansicht aufgegeben, und glaubt,

dass buo aus buu) in der Stellung vor Vokal verkürzt sei.

Beide Annahmen sind lautlich möglich, aber ich sehe nicht,

was zu Gunsten der letzteren spricht. Das Griechische hat

zwei Geschlechter für das Zahlwort ererbt, es müsste die eine

Form dann aufgegeben haben, um dann aus dem allein er-

haltenen ^Maskulinum wieder eine neue Form entstehen zu,

lassen, die sehr rasch gesiegt hätte. Um diese Frage zu ent-

scheiden, sind die Thatsachen der homerischen Sprache heran-

zuziehen, die ja einzig buuu und buo nebeneinander gebraucht.

Nun kann man mit Homer die Ansicht jedenfalls nicht

bekräftigen, dass buo vor Vokal entstanden sei, denn es steht

fast stets vor Konsonant, w^e allerdings auch buuu. Vor Vokal

wird vielmehr elidiert zu bu'. Dagegen besteht doch ein.

kleiner Genusunterschied zwischen buuu und buo. Ganz über-

wiegend steht buuu beim Maskulinum, nämlich in 69 Fälleu
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von 85. Mit dem FemiDimim ist buuj verbunden e 388, i 74

bvvj vuKxac, r| 129 buuu Kpiivai, i 241 buu) Kai eiKOc' ajuaEai^

V 109 buuj . . . Oupai, 421 buu) TTÖXiec, B 748 buuu Kai eei-

Koci vfiac, Z 490 buuu . . . ttoXic, Y 269 buuu TTTuxac, X 450

buuu (bjaoiai), also in 10 Fällen, mit dem Neutrum eigentlich

nur 2 mal. Der Vers x 1^5 = A 43 enthält die Verbindung

bo0p6 bucu KeKopu9|ueva xo^Xkuj, und dieser Versschluss kehrt

auch r 48 wieder, und dann linden wir Z 507, Y 269, 614

buuj xpucoTo rdXavTa, in letzteren beiden Fällen hat C. Syr.

buo. Ganz anders liegen die Verhältnisse bei büo. Zunächst

findet sich im Nom. Akk. Ntr. Dual, nur buo, mit Ausnahme

des oben angeführten Falles boGpe buuu KeKopu0)aeva. Um aber

den Gegensatz klar zu machen, ist es gewiesen die einzelnen

Fälle anzuführen, buo boOpe heisst es stets a 257, \x 228, n

295, c 377, X 101, K 76, M 298, 145, buo t' liiaaia e .388,

i 74 und K 142, buo qpdcfava tt 295, buo cpdpe' Q 580, im

Ganzen also in 4 Verl)indungen und 13 Fällen. Häufig ist

auch die Verbindung- mit Femininen: B 60 büo b' eiXvTTobec

ßoOc, K 142 büo vÜKtac, v 97 büo be TrpoßXfixec ev aüiuj dKxai,

A 250 büo )aev Tcveai, K 2.53 büo luoipdoiv, Y 271 büo (nTÜxac)

bis, 70, X 210 büo Kiipe. Das sind also 8 Fälle, während

büuu beim Femininum 10 mal vorkommt. Das sieht sehr wenig

günstig aus, aber mau muss die Gesammtzahl ins Auge fassen,

büo kommt im ganzen nur 42 mal vor (X 157, bei Gehriug

unter büo angeführt, steht bu'). Es sind also die Zahlen 69 :

10 : 5 und 21 : 8 : 13, oder 81,2 "/„ : 1 1,8 »/o : 5,9 "/o und 50 »/o :

19
<^/o : 30,9 "/o. Ich denke, der Unterschied von 30,9 »/o •• 5,9 «/»

beim Neutrum spricht doch stark zu Gunsten der früheren

Brugmannschen Ansicht, dass büo die alte neutrale und femininale

Form ist. Das maskuline büo kann ja ausserdem vor Vokal

entstanden sein und zum Siege des büo beigetragen haben.

Jedenfalls berechtigen uns diese That^acheu eine Neutral-

form d{u}woi für das Griechische als einst vorhanden voraus-

zusetzen. Dieser Stamm auf -oi liegt nun aber auch in den

obliquen Formen des Zahlwortes vor. Der Gen. Lok. des In-

dischen lautet dvdy-ös, d. h. die Dualendung -os ist an den

Stamm dvoi getreten. Dass die Form alt ist, beweist die

genaue Entsprechung, die sie in abulg. dcoju findet. Und
schliesslich liegt sie auch im gol. twaddje und im lit. dv'ejü

vor, nur dass hier die Endung des Gen. Plur. angetreten ist»
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Man wird kein Bedenken tragen den Stamm g-r. buoi-, wie

dies schon Wlieeler getliau hat (IF. 0, 136), mit diesen For-

men zu identifizieren. Wir können aber noch weiter gehen.

Der Dat. Du. heisst im Ind. clvclhhijam, wozu im w^esentlichen

lat. diiöbus stimmt, d. h. es ist hier der Stamm des Nom.

Mask. eingedrungen, da wir ja regelrecht sonst die scliwache

Stammform erwarten müssten. Ebenso wie die maskuline No-

minativform konnte aber auch die neutrale eindringen, und

wir linden daher im abulg. clvema, lit. dveni und dvem, got.

hcaim. Diesen Formen, die bekanntlich, in dem w-as hinter

dem m gestanden bat, nicht übereinstimmen, vgl. Verf. IF.

5, 251 entspricht nun gr. buoTv Laut für Laut. Ebenso können

wir identitizieren ai. uhJidy-ös, abg. ohoju, ^obema, lit. abem,

äbem, got. haim mit gr. djucpoiv, und die Artikelformen toi-v

mit ai. taij-ös, abg. Uma, lit. fem, fem. Ist diese Auffassung

richtig, so wäre das griech. -v identisch mit dem sonst im

Instrumental auftretenden Suffixe -m, wie ich dies bereits

früher vermutet habe.

Nun existiert aber bei Homer eine andere Form des

obliquen Kasus des Duals, nämlich eine Form auf -oiiv, aus

der die attische erst kontrahiert sein soll, unbedingt nötig

ist das nicht, aber w^eun dies auch nötig wäre, so müssten

wir auch hier von dem Stamm buoi ausgehen, an den eine

andere Endung getreten wäre. Ich glaube, das einfachste

wird es sein, hier den Ausfall eines -s- anzunehmen, buoiiv

stände für buoiciv. Dass die geläufige Lokativeudung -ci(v)

in den Dual gedrungen w^äre, oder eine Dualform eine plurale

Endung angenommen hätte, ist nicht weiter auffallend. Ich

brauche nur an lit. dvese zu erinnern, wo genau der gleiche

Vorgang auftritt. Allerdings ist das n im Dual fest, was es

im Plural nicht ist, doch dies findet seine Erklärung durch

die Assoziationen, denen diese Endung ausgesetzt war. Zu-

nächst stand -oi-iv in Verbindung mit vujiv, ccpOuiv, in denen

wohl ebenso ein civ stecken dürfte wäe in -ouv. Dieses -iv

aber war assoziert mit dem -iv, das wir in lesb. a)H|Liiv, u)U)uiv,

ion. att. iiuiv finden, und das zweifellos mit dem Lokativsuffix

ai. -sjuin in fasmin identlich ist. Diese Pronominalformen

flektierten ursprünglich unzweifelhaft singularisch, wie Brug-

mann KZ. 27, 397 ff. richtig nachgewiesen hat. Wir müssten

auch im ai. ^'dsmin finden. Diese Form ist aber ersetzt durch
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die Pliiralform asmclsu. Neben nsmin stand aber aucb nsmi

ohne n, eine Form, die auch im Griechischen vorhanden war.

Diese Form ist ebenso in die übrigen Formen pkiralisiert durch

Anfüg'ung von -sin. x\\x\v usw. erklärt sich doch tadellos aus

fi|Liiciv, und ich denke, gerade diese Form gewährt der Er-

klärung von iTTTTouv eine Stütze. Natürlich konnte diese Plu-

ralisierung nicht bei den singularischen e|uiv usw. stattfinden.

Sie blieben kurz. In fijaiv aber wurde das v fest, weil es an

fiiuiv eine Stütze hatte.

Auf das Vorhandensein des Stammes d{u)icoi weisen

übrigens auch die eigentümlichen Formen boiuü usw., die buo)

z. T. ersetzen. Wir können boi = bFoi setzen und mit dem

sonst auftretenden Stamm chcoi vergleichen. An diesen Stamm
boi sind dann die gewöhnlichen Endungen zu einer Zeit ge-

treten, als der intervokalisehe Sehwund des i schon vorüber

war. So entstand boi-ou, boi-ct, boi-ai usw.

11. Lateinischer Vokalumlaut in haupttonigen Silben.

In seinem mit diesem Titel versehenen Aufsatz IF. U, 325

hat F. Sommer einige zweifellose Fälle für derartige Erschei-

nungen nachgewiesen, aber er hat dem Gesetz namentlich, was

den Wandel von e zu o betrifft, m. E. eine zu weite Fassung-

gegeben. Denn die Zahl der Fälle, in denen e vor folgendem

geblieben ist, scheinen mir zu gross zu sein, um allein durch

Analogiebildung erklärt werden zu können. So hätte z. B.

aus gemo, gemis '''gomo, *gimis werden müssen, worauf wir

entweder diu'chgeführtes gom oder glm erwarten sollten.

Sehen wir uns aber Sommers Fälle genau an, so erhellt

aus ihnen, dass nicht nur der mittlere Konsonant, sondern

auch der dem assimilierten Vokal vorangehende eine Rolle

gespielt zu haben scheint. . Hier kommen vor allem die Labiale

in Betracht, und zwar v in volo, dvenos, vomo-^ m in molo,

modus und dann die Fälle, in denen der Vokal im absoluten

Anlaut oder nach h steht: holus, olor, onus, Jiomo. Nach

glomus zu urteilen, spielt auch l eine Rolle. Ich sehe keinen

Grund das Gesetz weiter auszudehnen. Man kann dann gemo,

fremo, genus, scelus, nemus, cedo, celos, femur, Semoniae

scalae, sedum, tenus als regelrechte Formen betrachten. Auch

semol würde nicht das beweisen, was Sommer ihm zuschreibt,

Leipzig-Gohiis. H. H i r t.
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Künstliche Sprachen.
(Schluss.)

Übersicht.
V. Spr;iclil)ilcluiii>- aus dem lautsymbolisehen Gefühl S. 242.

Allp-eineiiios über Lautsyinbolik und Schallnachalimung'en.

1) Sprache der Verzückten S. 248.

a) die hl. Hildeg-ard S. 248.

h) die Seherin von Prevorst S. 248.

c) "Mr. Le Baron" S. 2;')0.

d) hn Indianer S. 252.

e) Miss Smith S. 253.

2) Dichterrute S. 254.

a) R. Dehmel. b) A. Mombert.
c) der "sinnlose Refrain".

3^ I\Iärchen- und Rätselworte S. 255.

4) Zaubersin-ache S. 256.

5) Individuelle Sprachschöpfung- S. 258.

Allgemeines zur individuellen Sprachschöpfung'.
a) Namengebung- S. 259. 1)) erfundene Zahlen S. 2G1.

c) erfundene Worte und Sprachstücke S. 262.

a) Simplicissimus. ß) Holberg.

Y) Asmus Claudius, b) Lichtenberg-.
e) E. Th. A. Hoffmann, l) Börne. r\) Glassbrenner.

Rückblick S. 265.

d) ganze Si>rachen S. 267.

'VI. Sprachbildung- aus der Abstraktion S. 270.

1) erste Reihe: reine Begriffsprachen S. 271.

a) Raymundus Lullus S. 272.

b) Cartesius, Mersenne, Leibniz S. 275.

c) Joh. Chr. Lange und Leonhard Euler S. 279.

d) Joh. Heinr. Lambert S. 279.

e) Gottfried Ploucquet S. 280. f) Adolf Stöhr S. 281.

2) zweite Reihe: Begriffszeichensprachen S. 283.

a) Trithemius S. 284.

b) Caramuel, Schwenter, Becher u. A. S. 285.

e) Daigarno S. 286.

d) Athanasius Kircher S. 289.

i') John Wilkins S. 290.

f ) Kalmar, Schlabrendorf, Sicard, de Maimieux u. A. S. 293.

3) dritte Reihe: empirisch-philosophische Sprachen S. 295.

a) de Brosses S. 293. b) Court de Gebelin S. 301.

c) Monboddo S. 301.

VII. Sprachbildung aus reiner Willkür S. 302.

Chamissos Bericht von Taheiti S. 303.

VIII. Zeichensprachen S. 305.

Allgemeines über das Verhältnis der Zeichen- zu den Wort-
sprachen.

1) Normalisierte Artikulationen S. 307.

2) Normalisierte Musiklaute S. 309.

3) Normalisierte Gesten S. 310.

4) Normalisierte Vereinigung von Geste und Laut S. 312.

5) Normalisierte Signale S. 312.

ß) N'ornialisierte Zeichenschrift S. 314.

7) Realiensprache S. 315.

Schluss. Die Tiersprachen und die Menschensprachen; künstliche
und natürliche Sprachen überhaupt S. 316.
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II. Teil.

V. Künstliche Sprachen oder Sprach teile wer-

-deu aus dem lautsym])olischen Gefühl heraus ge-

'bildet.

Über das lautsynibolische Gefühl fehlt es uns wieder

g-änzlich an eindringenden Untersuchungen.

Einiges hat schon A. W. Schlegel sehr fein beobach-

tet, z. I). die nationale Eigenart des lautsymbolischen Gefühls

(Werke 1, 222 über das Wort "Donner"); wie er denn auch

der erste war, der für die Euphonisierung (S. 216. 219)

allgemeine Regeln des sprachlichen Wohlklangs aufzustellen

suchte (ebd. S. 16s f.; vgl. S. 176. 211 und die Hauptregel

'S. 159). Es ist lehrreich, diese euphonischen Regeln der

Romantiker mit denen zu vergleichen, die einer ihrer best-

gehassten Feinde, D. J e n i s c h, in seiner Philosophisch-kri-

tischen Vei'gleichung und Würdigung von 19 älteren und

neueren Sprachen Europas, Berlin 1796, bes. S. 418 f., auf-

stellt — in einem Buch übrigens, das bis auf den heutigen

Tag der vollständigste und brauchbarste Versuch einer me-

thodischen "Sprachwürderung", wie v. d. Gabelentz Sprach-

wissenschaft S. 371 f. sie verlangt, einer systematischen "Sprach-

vergleichung" vom ästhetischen Standpunkt aus, geblieben ist.

Auch Fr. Schlegel wandte der Lautcharakteristik seine Auf-

merksamkeit zu (Werke 8, 38 f.), wie das ja durchaus im Stil

der romantischen Denkweise lag. Der Sprachphilosoph der Ro-

mantik, Bernhardi, hat in seiner Sprachlehre (Berlin 1801)

die Übersetzung von Anschauung in Töne ganz auf die Laut-

symbolik begründet (S. 73 f.: das Wort Blitz ebd., f'ulgur S. 77).

Und wie konnte er anders, da er (S. 63 f.) alle Sprache auf

Onomatopöie, also auf Nachahmung gründete? Nebenbei be-

merkt, versteht es sich von seilest, dass die Romantiker mit

ihrer Verehrung des "Organischen" den philosophischen, ver-

standesmässig erfundenen Sprachen heftig widerstreben (Bern-

iiardi a. a. 0. S. 127, A. W. Schlegel Werke 10, 152; vgl.

allgemein über dessen Sprachphilosophie Haym Romantische

Schule S. 847. 852 f.).

Dann stockt lange das Studium der Lautsymbolik.

Einiges hat v. d. Gabelentz zusammengestellt, in einem

eigenen kleinen Aufsatz und in seiner "Sprachwissenschaft"

(S. 217 f. u. {).). Er giebt einige Vermutungen über die Art,
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wie der Urracnscli Laute iiachalimtc: "die Aussenwelt bat

ihu g-elelirt, dass entferntere Geriiiisclic dumpfer klingen als

nahe, Geräusche von grösseren Körpern dumpfer als solche

von kleinen; und so sind piff— paff— puff, bim — bam, ritsch

— ratsch, scharren^ schurren usw. Gruppen, die ihresgleichen

schon in der Ursprache haben mussten" (S. 250). Er macht

auf die Beeinflussung der Sprache durch die Stimmung und

die lautsyml)olische "Stimmungsmimik" (S. 363) aufmerksam.

Er 1)etont — was auch Andere hervorheben — , dass die be-

ständige Kontrole durch die Wirklichkeit bei Naturlauten

Ausnahmen von den Lautgesetzen bewirkt (S. 209) und zu

übereinstimmenden Onomatopöieu etwa bei Schweden und

Mandschu (S. 164) führt, die sogar für das Stillsein einen

lautsymbolischen Ausdruck finden.

All das genügt doch aber nicht. Nötig wäre eine

systematische Prüfung der lautsymbolischen Ausdrücke und

Gruppen — aller, die so empfunden werden, ob mit oder

ohne etymologische Berechtigung; eine Zusammenstellung über

Abweichungen und Übereinstimmungen in der Bezeichnung

von Gemütslageu, Empfindungen, Geistesrichtungen. Wenn die

Chinesen weiss trauern, wie war schwarz, so werden wohl

auch in den Tonfarben solche Antinomien nicht fehlen. Schon

deshalb nicht, w^eil die Grundlage aller Lautsymbolik, die

Vokalskala, so individuell aufgefasst wird. In einer Gesell-

schaft bei uns wurden einmal in Gegenwart von Julius Hoffory

und Andreas Heusler Fechners Versuche zur Tonpsychologie

im kleinen wiederholt — auch nicht bei Einem Vokalklaug

herrschte allgemeine Übereinstimmung in Bezug auf die Auf-

fassung der Vokalfarbe! Was helfen da allgemeine Behaup-

tungen über die "audition coloree"? Ich könnte aus der Lit-

teratur manche merkwürdige Belege für ganz verschiedene

lautsymbolische Verwendung von Vokalen und Silben mitteilen;

doch würde das hier, zu weit führen. Ich verweise deshalb

jetzt nur auf J. Minckwitz Lehrbuch der rhythmischen Ma-

lerei der deutschen Sprache Leipzig 1858 und J. G. Kohl
Über Klangmalerei in der Deutschen Sprache 1873, deren

Ausführungen allerdings grossenteils stark dilettantisch sind,

sowie auf H. v. Wolzogens manchmal geistreiche, öfter gänz-

lich verfehlte Lautinterpretationen (Poetische Lautsymbolik

Leipzig 'Mjes. S.50f. ; vgl. Burdacb Deutsche Litteratur-Zeitung
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1892, S. 1362 und besonders Nietzsche Werke S, 24); endlich

auf Erich Schmidt Charakteristiken B. II, Berlin 1901 S. 197

und auf die Beobachtungen, die H. Moser (Wandlung-en der

Gedichte C. F. Meyers, Leipzig 1900) an C. F. Meyers Selbst-

verbesserungen angestellt hat la. a. 0. S. XLIV, XCII).

Sehr lehrreich hat neuerdings Wundt (Völkerpsychologie

1, 309 f.j über die Lautnachahraungen gehandelt. Die direkte

OnoHiatopöie sieht er (S. 318) nicht als sprachschöpfeud au;

wohl aber räumt er der "Lautraetapher" (S. 322 f.) einen be-

trächtlichen Raum ein, d. h. eben der lautsymbolischen Wie-

dergabe: der "Gefühlston" des Lautes gibt jenen Gefühlston

wieder, der durch den Gegenstand erregt wurde. Er führt

solche Lautmetaphern (S. 330 f.) selbst in Adverbien und Pro-

nominibus durch, und kommt so im Grund auf die Romantiker

zurück, auf Bernhardis "Umsetzung der Anschauung in Töne".

Eben dadurch tritt er in Gegensatz zu dem eigentlichen wis-

senschaftlichen Vater der Lehre vom "Naturlaut": zu Busch-

mann und der Theorie von der rein instinktiven Benennung

gewisser einfachster Dinge und wichtigster Personen.

Job. Carl Ed. Buschmann, H. v. Humboldts Famulus,

der dessen Nachlass zum Teil dem Kaiser Napoleon III. demütig

zu Füssen legte, schrieb (1853) "über den Naturlaut". Er

meint, die weitverbreitete Übereinstimmung in der Benennung

besonders von Vater und Mutter habe ihren Grund in der

Adoption des kindlich lallenden "Naturlauts" (S. 2, vgl. dazu

Wundt Völkerpsychol. 1, 309 f.), und hierdurch schieden die

so entstandenen Verwandtschaftsnamen aus den beiden benach-

barten Gebieten der Lautnachahmung und der symbolischen

Bezeichnung aus (S. 33). Er rechnet also solche Worte wie

(iinma, tatta u. dgl. in die Kategorie der von uns so genannten

Ammensprache. Mit Unrecht, wie ich glaube, denn vielfältig

bestehen neben den betreffenden, zumeist mit p, m und t (bei

sehr stark wechselndem Vokal S. 11, doch bei überwiegendem

a: Preyer Seele des Kindes S. 321, Rzeuitzeszk Psychologische

Entwickelung der Kindersprache S. 8 und 9 nach Lubbock),

gebildeten Ausdrücken andere von noch kindlicherem Gepräge.

Aber allerdings geben diese "Ursylben" wohl die einfachste

Lautierung der Kinder wieder (vgl. Preyer a. a. 0. und über

die Reduplikation bei Verwaudtschaftsnamen Weise Zs. f. d.

Wortforschung 2, 8 f., wo auch weitere Litteratur). — Weniger
Indogermanische Forschungen XII 3 u. 4. 17
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wissenscluit'tlii'li li;it tastender Dilettantismus wiederholt die

"Urlante" aller Spraelieii lieraus/idiolen versucht; so V. .laeobi

(Die hlindeii Hessen Leipzig-- 8. 65j; so Falb in seinem '"Inka-

Schlüssel" der Ursprache; so neuerdings ein Ungar Velics.

Wichtiger aber ist, dass überhaupt zwischen Lautnaeh-
a Innung und Lautsymbolik schwerlich eine feste Grenze zu

ziehen ist. W. Wackernagel fasste in seinen Voces variae

animantium die "Tierstimnien" fast durchweg rein onomato-

poetisch auf; aber J. Winteler hat in seinen scharfsinnigen

Ausführungen zu diesem Buch C'Naturlaute und Sprache. Aus-

führungen zu W. Wackernagels Voces variae animantium" 1892)

vortrefrtich nachgewiesen, welche Rolle die Umdeutung hierbei

spielt. "Wir w^ollen uns bei jedem Worte etwas denken und

w^andeln es der untergelegten Bedeutung entsjjrechend um"
(S. 25). Daher denn auch hier neben den auffälligsten Über-

einstinnnungen weitgehende Differenzen, wie sie z. B. bei dem
berühmten Kampf Lichtenbergs gegen J. H. Voss "über die

Pronunciation der Schöpse des alten Griechenlands" (Schriften

4, 243 f.) zur Diskussion kamen. Zumal Töne, deren Urheber

man nicht kennt, werden zunächst aus der erweckten Gemüts-

stimmung heraus lautsymbolisch gedeutet, wie die berüchtigte

"Teufelsstimme auf Ceylon" (vgl. M. Schieiden Studien S. 123).

Mau mag den EinÜuss der Lautnachahnuing in recht weitem

Masse zugeben — und es ist ja z. B. von Th. Curti (Die Ent-

stehung der Sprache durch Nacliahmung des Schalles 1885)

die gesamte menschliche Rede auf diesen Urquell zurückgeführt

worden, während G. Kissling ' Festsclirift der 45. Versamm-

lung deutscher Philologen, dargeboten von d. öfifentl. höheren

Lehranstalten Bremens, Bremen 1899 S. 291 f. 348 f.) wenig-

stens einen guten Teil der idg. Wurzeln auf Lautmalerei zu-

rückzuführen sucht (doch vgl. die Rec. von Bartholomae Lit.-

Bl. f. germ. u. rom. Phil. Feb. 1901). Freilich wird dabei

auch oft seltsam mit dem Wort "Lautnachahmung" gewirt-

schaftet. P r e y e r (Die geistige Entwickelung in der ersten

Kindheit 1893 S. 91) versteht darunter "die Wiederholung ge-

hörter Laute", verwechselt also die Nachahmung vorgespro-

chener Worte mit der Nachahmung nicht formulierter Ge-

räusche ! Dann ist es freilich bcfiuem, gegen Max Müllers

(allerdings übertreibenden) Spott über die "Bauwautheorie" zu

polemisieren. Es lässt sich nur zu oft feststellen, dass die
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Naturforscher bei ihrem Kampf geg-en die "Geisteswissenschaf-

ten" ihrem Grundsatz untreu werden, erst auf Grund der Er-

fahrung Schlüsse zu bilden. Meint doch selbst der geistreiche

und vielbelesene W. Bölsche (Ernst Haeckel S. 127), Haeckels

Meinung, auch die Sprache habe sich erst entwickelt, hätte

für die Sprachforscher ein Gegenstand höchsten Erstaunens,

ja des "Wütens" sein müssen. Als wäre die Theorie von

ihrer cpucic nicht so alt wie die von der 6ecic!

Aber je mehr man einräumt, desto notwendiger wird man
darauf geführt, in den onomatopoetischen Benennungen ein laut-

symbolisches Element als wirksam gelten zu lassen. Man l)edenke

doch nur, wie mannigfaltig z. B. die Schläge eines Buchtinks

(Winteler S. 13) sind! Damit nun einer davon als charakteristisch

empfunden und zur Benennung benutzt wurde, musste l)ereits

eine Anschauung von dem ganzen Wesen des Vogels vorhan-

den sein. Und wie hätten in der That die in der Natur

lebenden Menschen älterer Sprachperioden sich Auge und Nase

zuhalten sollen, um ja alle Eindrücke nur durchs Ohr aufzu-

nehmen, umgekehrt wie Odysseus bei den Sirenen sich nur

die Ohren verstopfte"? Man vergleiche doch nur die verschie-

denen "Dialekte" der Kindersprache, die Wundt (V()lkerpsychol.

1, 289) zusammenstellt, oder die onomatoi)oetischen Ausdrücke

der japanischen Kinderstube (a. a. 0. S. 294 Anm.) mit deut-

schen: wie wären diese Verschiedenheiten möglich, wenn über-

all dieselben Naturlaute von Taube und Katze, Glockenklingen

und Schmalzen einfach nachgeahmt würden! Unsere Schwärmer
für Onomatopöie — es gibt Leute, die hierin nichts Gerin-

geres leisten als die Keltomanen in Ableitung aller germani-

schen Worte aus dem Keltischen! — scheinen von der An-

schauung auszugehen, auf die W. Jordan sein Lustspielchen

"Durchs Ohr" gebaut hat: "Der Kehlkopf nur verrät uns den

Charakter!" AVie viel Selbsttäuschung läuft dabei mit unter!

Und wie oft kommt auch das vor, dass ein aus andern Ge-

sichtspunkten geschöpftes Wort erst nachträglich onomatopoe-

tische Geltung erhält, wie z. B. frz. foudroi/erl

Eine Mischung von Lautnachahmung und Laut-

symbolik liegt auch in den folgenden Beispielen künst-

licher Rede oft vor, nur dass hier zumeist das Lautsymbo-

lisehe die Überhand hat. Wir geben eine bunte Auswahl aus
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sehr verschiedenen Zeiten: das Ergebnis würde avoIiI übcraU

das gleiche sein.

1) Sprache der Verzückten. Ich wies schon oben

auf die Sprache der Geisteskranken hin. "Verzückte sind

namentlich durch die Neigung zur Bildung von neuen selbst-

crtundenen Wörtern ausgezeichnet, mit denen sie ihre eigent-

lichen Sensationen, ihre Feinde, ihre eigenen hohen AVürden

usf. benennen" (Kraepelin Psychiatrie S. 144). Ich bezweifle

nicht, dass diese Neubildungen vorzugsweise lautsymbolisch

sein werden, sogar wenn es nur Entstellungen fertigen Sprach-

stoffes sind. Wenn der arme Lenau sich im Irrenhause nur

noch "der arme Niras" nannte, so war diese lallende Umfor-

mung von "Niembsch" gewiss klagend gemeint : nicht zufällig

erinnert sie, wie P. Schienther bemerkte, an den "armen

Thoms" in Shakespeares "Lear".

a) Die heilige Hildegard (geb. 1098 unweit Kreuz-

nach, gest. 1179 als Äbtissin im Kloster Rupertsberg bei Bin-

gen) zeichnet Glossen aus einer ihr unbekannten Sprache auf,

die ihr durch unmittelbare göttliche Eingebung zugekommen

sein soll : W. Grimm hat sie (Zs. f. d. A. 6, 334 f.) abgedruckt

und besprochen. Es sind offenbar phantastisch-symbolische

Lautgebungeu, z. T. unter lateinischen Einfluss (S. 339), aber

verschnörkelt wie das ihr gleichfalls offenbarte Alphabet (ebd.

S. 340). Ich verweise dazu auf die Teufelsnamen, die Wein-

hold (in Gosches Archiv S. 18) aus altdeutschen Schauspielen

gesammelt hat; neben lat. Namen wie Cacodemou und deut-

schen Appelativen wie Lisegang und Nidstifftrio begegnen da

Kottelrey, Lickehappe, Rabbarlab, Snickensnabel. Neuerdings

hat es ja auch der Teufel Bitru zu Ansehn gebracht, dessen

Name in den Zeitungen mit zweifelhaftem Recht von dem

lat. Autornamen Vitruv abgeleitet wurde. — Man höre nur

bei der heil. Hildegard die Pracht hoher Titel: "Imperator

Peresilius rex Rischol (zu rex) palatinus Scaltizio (zu scultheizo)"

und daneben dann "ioculator Baleuuiz saltator Lizo"!

b) 800 Jahre später redet Justin us Keruers Seherin

von Prevorst (1, 249) in ihrer "inneren Sprache", "die einer

orientalischen nahe zu kommen scheint". Der gläubige Kerner

erklärt sie ( S. 250), recht im Sinn der ]\Iythendeutungen eines

Creuzer und Kanne, für Überreste der verlorenen "Ursprache

des gefallenen Menschen", ein "Abmühen, die verlorene Sprache
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der Seele zu finden" (S. 250). Die Geister selbst sprechen

nie (ebd. 2, 13). Auch von andern Somnambulen teilt Kerner

Sprachproben mit: "ni nunarto" 'der Hund', "na blamiria" 'die

Braut', "ni blamioctor" 'der Bräutigam', "na clemos" 'die

Katze' (S. 250; auch die Wortwahl ist bezeichnend!) "Clemor

tona in diu aswinor" bedeutete: 'Weil ich dich liebe, zanke

ich mit dir'. Wir werden hier schwerlich an lat. clamor und

engl, answer denken dürfen. Es ist eine dunkel gefärbte

Reihe phantastischer Laute, die mit den partikelähnlichen

Wörtcheu "in diu" immer noch den Zusammenhang mit der

deutschen Satzfügung verrät; in "aswinor" mag "Schwein" oder

doch eine dunkele Vorstellung davon stecken.

Die innere Sprache der Seherin hat Imme r m a n n im

Münchhausen (4. Buch IV. Kap.) parodiert, indem er unmög-

liche Laute von annähernd schwäbischem Gepräge (Max Koch in

seiner Ausgabe, in Kürschners Nationallit., Immermanns Werke
2, 1, 357 Anm.) häuft: "Schuckli buckli koramsi quitsch . .

."

"Fressannidum schlinglausibeest pimple timple simple perianke

meriankemu". Es ist sehr lehrreich, diese wirklich erfundene

Rede mit jenen Worten der Somnambule zu vergleichen. Ihr

schwebt ein unbestinmites Ideal vor, eine Rede von orienta-

lischem oder lateinischem Klang, wie sie sie in der Kirche

gehört oder aus fremden Namen sich aufgebaut hat; diese

allgemeine Vorstellung sucht sie nun mit Gehalt zu füllen.

Imraermann dagegen, der nur durch grobe Sprachklänge ko-

misch wirken will, gerät sofort in Reim und Rhythmus —
höchst charakteristisch, da wir ähnliche Erscheinungen bei der

Spracherfindung inmier wieder treffen. Daneben leicht ent-

stellte SchimpfWorte: "schling lausi beest"!

Kerner (a. a. 0. S. 249) merkt an, dass auch J. Böhme
eine Reihe eigener Worte erfand — ebenso, setze ich hinzu,

der Philosoph Krause, dem auch seine seltsamen Termini wie

Or — und Orin — aus der Meditation aufgingen. Aber die

innere Sprache ist viel weiter verbreitet. Mindestens nach

selteneren Worten und Klängen hascht z. B. auch die ver-

zückte Adelheid Langmann, Klosterfrau zu Engelthal (gest.

1375), deren Offenbarungen Ph. Strauch herausgegeben hat

(vgl. ebd. S. XL). Aber auch jene "doppelte Sprachengabe",

die Görres (Christliche Mystik 2, 189 f.) als ein Kennzeichen

der Begnadeten aufzählt, beruht, soweit sie historisch ist,
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wahrscheinlicli auf solclicr phantastisch entstellenden "inneren

Sprache". Wenn ein ^Missionär von An^-elu'trii^-en verschiedener

Idiome gleichzeitig- umstanden wird und Jeder ihn in seiner

eigenen Sprache versteht (ebd. S. 193), so ist wohl anzu-

nehmen, dass seine begeisterte Rede ebenfalls Anklänge an

all diese Sprachen enthielt, die dann einzeln aufgefasst wer-

den. Eine eigentliche Mischsprache ist solche Rede deshall)

doch nicht, weil für sie nicht diese Bestandteile, sondern das

neue, umformende Prinzip bezeichnend ist.

c) Die Kenntnis eines sehr interessanten und lehrreichen

modernen Falles verdanke ich Max Dessoir. Dieser machte

mich auf einen amerikanischen "case of psychic automatism"

aufmerksam: ein Beispiel für das vom bewussteu Wollen un-

abhängige Sprechen eines spiritistisch erregten Menschen. Der

Fall ist von amerikanischen Autoritäten genau beobachtet und

beschrieben worden (ausführlich in Proceedings of the Society

for Psychical Research. Vol. XII (1897) S. 277 f., summarisch

in Appletons Populär Science Monthly, Anglist 1(S96, S. ÖOS f.).

Ein junger Mann, den die Berichterstatter Albert Le Baron
nennen, wurde durch gläubige Spiritisten allmählich in die

Überzeugung hypnotisiert, dass er der Pharao sei, unter dessen

Herrschaft die Juden aus Ägypten auswanderten. In aufge-

regten Zuständen stiess er dann lange Sätze und "Gedichte"

in ''unbekannter Sprache" aus, die er selbst übersetzte. Später-

hin suchte er in verschiedenen Wörterbüchern die Heimat

seiner Verzückungssprache aufzufinden; eine verhältnismässig*

grosse Zahl stöberte er ("Proceedings" S. 294) in den Dravi-

dischen Sprachen auf. Doch legte er selbst auf diese Über-

einstimmung wenig Gewicht. Mit Recht; denn diese Überein-

stinnnung erklärt sich wohl einfach aus der häufig zu beob-

achtenden Regel, dass die Leistungen von Primitiven, Geistes-

kranken und Kindern sich berühren (Ricci L'arte dei banibini

S. 27 f.). Auch bei den Naturvölkern ist die Reduplikation

— gewissermassen ein organisiertes Stottern — beliebt, wie

bei den Kindern und den Kranken (Pott Verdoppelung; Rzesni-

tzeck Entwickelung der Kindersprache S. 10. 19; WölüHin Re-

du})likaiion in der Kindersprache Zs. f. d. Wortforschung 1^

2(3o); die einfachsten Laute und Lautkombinationen werden

Avohl überall zuerst gebildet usw. Ich erinnere nochmals an
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die "Naturlaute" in der Kinderstube und in den Negerspraclien

;

auch sie kehren in der Sprache der Verzückten wieder.

Die Worte strömten in ununterbrochener Fülle hervor

und "wenn es keine Prosa mehr gab, gab es Verse in un-

bekannten Sprachen'" (ebd. S. 293). Von beidem werden reich-

lich Proben mitgeteilt und (Appleton S. 522) durchaus zutref-

fend beurteilt: "Ein phonetisches Element scheint als Basis

für eine lange Reihe von Silben zu dienen". Das finden wir

ja auch sonst.

So (S. 290): Te rumete tan. Hee lete leele luto scele.

Impe re scele lee luto. Onko keere scele tere lute. Ombo
te scele te here te kure usw.

Das ist fast eine Art "Erbseusprache". Erst ein Vorspiel

mit te — te — tau. Dann als Thema lee mit Variationen : Hee
— lete leele 1 le usw. Jeder Satz fängt zweisilbig an

(mit wenig Ausnahmen), dann folgt ein kurzes "Wörtchen",

dann reimende oder ailitterierende Silben. Periodisch tritt —
gewöhnlich am Schluss — ein zweisilbiges Wort mit u in der

ersten Silbe ein: luto — luto — lute — Icure — kuru — rate.

Das rute wird am Schluss in eru anagrammiert ; man denke

an Zauberformeln wie sator arepo. Endlich läuft die ganze

Periode in ein "Hallelujah" aus: "Singe, singe, singe, eru.

Imba, Imba, Imba". Ganz offenbar schwebt ein Ideal von

feierlicher Hymnenspracbe vor, das mit den ])rimitivsten For-

men der Wiederholung erreicht wird.

So immer. Ein andermal (S. 291): Intelete te intelute

— ein Wortpaar von der Art formelhafter Verkoppelungen wie

''oi'hi et ii7'Jyi\ Das häufige te bildet das "und" nach, schwer-

lich nach dem griechischen tf.

Nun kommt aber die erlernte Basis dieser verzückten

Rede zuweilen merkwürdig deutlich heraus. Einerseits fühlt

sich "Le Baron" als Pharao. Deshalb z. B. die Schluss-Sequeuz

Amen Ea, Amen Ra, Amen Ra (S. 291 j oder, indem die

Vorstellung von dem alten zu dem neuen Ägypten irrt: "De

Bedeouius", die Beduinen (ebd.). Andererseits ist er Ameri-

kaner, von Beruf Schriftsteller und Reporter. Deshalb be-

gegnen Etce ce Teva (S. 290) aus ''etcaetera'\ rule und "Indo''

(S. 291) als Basen der Variation usw.

Hier der Anfang eines Gedichts (S. 294):
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Ede pelule kondo nedode,

lii'la tepete konipte pelo,

lippe (»dode iiii^iiru lalele

Omdo resene okoro pododo.

Die Wirkiuif;; des Rhytlmms auf die Laiitl)ildung — ein wicb-

tiirer, noch ganz der Erforscliune: harrender Faktor im Spracli-

Icben, den der originelle Sclilahrendorf (s. u.) zur Grundla<;e

seiner Glottogonie machte — ist liier nicht zu verkennen.

Ebensowenig- das Vorherrschen der Vokal harmonie. In der

Regel wird eine Zeile durch o mit einigen e gebildet; gewisse

Typen kehren immer wieder: l-onclo Itompto omdo odkonde

polxonto pekondo. l findet sich fast nur vor e: impe igme,

impe ifjde (doch auch igla); vor dunkelm Vokal nur wie in

einer Vorsilbe: ingnru (was, beiläufig bemerkt, in dem be-

rühmten ''krimgotischen Lied", das ja leider kein gotisches

ist, beinah wiederkehrt: ingdolou Tomaschek Die Goten in

Taurien S. 66). u und a kommen meist gepaart vor: nefulUj

kelala, japale.

Der Charakter der dunkel empfundenen Idealsprache,

den W'ir hei den erfundenen Sprachstücken der Rabelais,
Morus, Holberg noch deutlicher treffen, tritt in diesen cha-

rakteristischen Proben ungemein deutlich hervor. Jenes Stre-

ben nach Gleichklang, Vokalharmonie, Allitteration usw., das

in allen Sprachen besteht (man denke nur an Erscheinungen

wie die Analogiebildungen von "Nachts" und "Tags", an den

Umlaut, an die Reduplikation!, das aber durch die Rücksichten

der Deutlichkeit gehemmt wird, kann sich hier ganz unge-

stört entfalten.

d) "Appletons Populär Science Monthly" weist darauf hin,

dass das "mit Zungen reden" der Irvingianer und ähnlicher

Sekten (a. a. 0. S. 520 f.) ganz ähnlichen Prinzipien folge —
nur mit dem Unterschied, dass statt der sinnlosen Silben hier

bestimmte Lieblingsworte wie ''gJory', "heaven" usw. in fast

nur musikalischer Anordnung aneinander gereiht w-erden. Völlig

von dieser Art sind aucli "Le Barons" sog. "TTbersetzungen"

seiner Sprachphantasmata ("Proceedings" S. 289 f.). Ähnlich

sollen auch die im Schlaf gesprochenen "Strange Sermons of

Rachel Baker" (ebd. S. 296) lauten. Die Verwandtschaft der

"sinnlosen" und "verständlichen" Glossolalie liegt jedenfalls auf
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der Hand; wie die Hallucinationen der Pythia auch noch in

der Sprache der Orakelverse nachklingen.

e) Auch einen andern höchst interessanten Fall verdanke

ich Max Dessoir. Der Genfer Psycholog Th, Flournoy hat in

einem starken Buch sehr ausführlich über ein merkwürdiges

Beispiel von "Glossolalie" gehandelt ("Des Indes k la Planete

Mars. Etüde sur un cas de somnambulisme avec glossolalie.

Paris et Geneve, 3 ed. 1900). Eine Dame, die er Miss Smith
nennt, träumt sich in frühere Daseinsformen als Hinduprinzessin

mid Königin Marie Antoinette zurück oder fühlt sich auf den

Mars versetzt. Aber wie ihre Zeichnungen (S. 154 f.) und

Erlebnisse (S. 198 f.), wie ihr Alphabet (S. 201; vgl. a) die

heilige Hildegard), so ist auch ihre Sprache, von der reich-

liche Proben (S. 158 f.) mitgeteilt und (S. 202 f.) eingehend

analysiert werden, nur willkürliche Veränderung ihrer franzö-

sischen Muttersprache. Ich gehe zwar nicht so weit, wie

Flournoy in einem Nachtrag (Observations psychologiques sur

le spiritisme. Extrait des Comptes Rendus du IV, Congres Inter-

national de Psychologie P. 1900), wo er ihre "Martier-Sprache"

als mit den^ Französischen wesentlich identisch erklärt (S. 8).

Vielmehr zeigt die eingehende und sehr interessante Analyse

der Vokale — auf die es ja vor allem ankommt — charak-

teristische Verschiedenheiten vom Französischen (Des Indes

a la planete Mars S. 225). Die heimischen Nasallaute sind

fast ganz vermieden, offenbar als unvornehm; die dunklen Vo-

kale sind fast ganz durch die hellen verdrängt (73,3 pCt.

helle Vokale in der Martiersprache gegen 32,3 pCt. im Fran-

zösischen). Offenbar schwebt also der Sprecherin ein Ideal

der hellen, hochtönenden Planetensprache vor und es wird

dahin übersetzt. Dagegen sind die grammatischen Formen

(S. 232 f.) ganz treulich nachgeahmt. Fremde Sprachen spielen

(S. 235) keine grosse Rolle. Besonders l)ezeichnend ist aber,

dass die "Wortstellung (S. 234) sklavisch der französischen nach-

gebildet ist. Flournoy sagt also sicher mit Recht (S. 237)

:

"Ce procede de creation du martien parait consister simple-

ment ä prendre des phrases fran^aises telles quelles, et ä y
remplacer chaque mot par un autre quelconque fabrique au

petit bonheur". — Ebenso ist ihr "Hindu-Cyklus" (S. 257 f.)

von bestimmten indischen Namen und Worten dominiert, nach

deren Klangmuster sie (S. 296 f.) v.eitere formt, unter Bei-
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niiscliniii;- nnihisclier Eleiiiciite (S. '2^ü f.). M. de Saussure ur-

teilt darüber (8. oOo): "1) Que c'est un nieli-melo de syllal)es,

au niilieu desquelles il y a ineoutestablemeut de suites de liuit

ä dix syllabes donnaiit im frag-nient de plirase ayant un sens

(phrases surtout exelauiatives) ... 2) Que les autres syllabes,

d'aspect inintellii^ible n'out janiais un caracterc anti-sanserit^

c'est ä dire ne presentcnt pas des groupes materiellenient eon-

traires ou en Opposition avec la fig'ure g-enerale des mots sans-

crits , . . 3) Enfin, que la valeur de cette derniere Observation

est d'autre part assez considerableraent diniinuee par le fait

<|UC Mlle. Smith ne se lanee guere dans les foruies des syl-

labes compliquees et affeetionne la voyelle a; or le sanscrit est

une lang-ue ou la proportiou des a par rapport aux autres

voyelles est ä peu pres de 4 ä 1, de sorte qu'on ne risque

g'uere, en prononcant trois ou (juatre syllabes eu a, de ne

pas reneontrer vaguement un mot sanscrit''. Also auch hier

g-anz dasselbe: ein 'Ideal-Sanskrit" wird durch Vokale und

ung-efähre Fügung angestrebt, instinktiv, und doch mit einem

ähnlichen Resultat, wie bei dem gelehrten 'Ideal-Romanisch"

der "Sprachertinder" Fuchs und Volk. Übrigens ziehen auch

die Kinder das a dem i vor (Lindner Naturgarten d. Kinder-

sprache S. 47). — Der Aufsatz von V. Henry (Le langage

Martien: Revue de ling. et de philol. comparee Mars-Avril 1901)

war mir nicht zugänglich.

2) Auch Dichter geraten in einen 'schönen Wahnsinn",

in dem das Material der gewöhnlichen Rede ihnen so wenig

genügt wie der Seherin von Prevorst. Selbst in Frankreich,

dem Land der festen Tradition, klagt man über die Neolo-

gismen der jüngsten Generation (Doumic Les Jeunes S. 50).

Bei uns gehen sie über „unmögliche Wortbildungen'" weit hin-

aus und versuchen den Gipfel der Poesie in lautsymbolischem

Stannneln zu erreichen. So hat W. Schäler (Zwanzig Deh-

melsche Gedichte) als besonders charakteristisch unter R. Deh-
niels Gedichten auch das "Trinklied" (a. a. 0. S. 73) ausge-

wählt, in dem es heisst

:

Singt mir das Lied vom Tode und vom Leben,

dagloni gleia glühlala.

Das Lautsymbolische ist nicht genügend durchgearbeitet: in

"glühlala" tritt die IJedeutungsunterlage zu deutlich hervor

(in der nächsten Strophe die Neubildung "ein Geglüh"); aber
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die Absicht bleibt erkenntlich. — Stärker noch operiert ein

Jüngster, Alfred M o m b e r t, mit solchen Lautverbindungen.

}3hautastischer Art. "Aus dem Qualm der Sprache kehr ich

zurück", sagt er selbst einmal hochmütig. Er macht die ganze

Sprache zu einer Vorratskammer lautsymbolischer Vorstellun-

gen; die Worte bedeuten gar nichts mehr, die Klänge Alles.

Umgeformte "syllabische Melodien", wie sie sich Richard

Wagner formt, braucht er nicht; die üblichen Redestücke selbst

werden zu phantastischer Wirkung aneinandergeschoben und

gehäuft:

Versinken in den Nächten des schwarzverhangenen Ge-

machs ("Der Glühende" S. 49).

Sonnemittag, da ich im heiligen Seegewässer ruhe.

Aus fernster Zukunft tönt die goldne Harfe mir herüber.

Tritt ein, tritt ein, geöffnet ist das Thor, das Thor, das

Thor ("Die Schöpfung" S. 59).

Man mag das schlankweg "Unsinn" nennen; wurzelverwandt

ist es doch mit jenen uralten Versuchen, Unaussprechliches zu

artikulieren, die dem "sinnlosen Refrain" der Urzeit seine

Bedeutung verliehen (vgl. darüber Zs. f. vgl. Lit.-Gesch. 1, 32 f.,

Euphorion 5, 1 f.). Und auf diese "juchheissa" und "o jerum"

greift ja auch Dehmels "dagloni gleia glühlala" zurück. Die

Neuerer selbst werden immer wieder in den Bann der Tradi-

tion gezwungen.

3) Auch die ^Märchenworte hängen damit aufs engste

zusammen. Wie eng gerade hier nachahmende Onomatopöie

und deutende Symbolik verschwistert sind, zeigt z. B. die

Mühlradsprache (J. Grimm Kl. Sehr. 7, 163 f.): dem Klappern

der Räder wird ein bestinnnter Inhalt beigelegt. Wem hat

nicht schon die Eisenbahn bestimmte Melodien vorgesungen,

so deutlich im Schüttern der Wagen, dass er jedes Wort zu

hören glaubte? Erst wiederholt man sich den Klang, dann

werden Worte daraus. So gehen in den j\Iärchen lautsymbo-

lische Namen wie Rumpelstilzchen (vgl. dazu Albr. Weber

Aphorismen B. 1901 S. 10) oder in den Rätseln Klangbilder

wie Hira Hara in die Rede über:

Rururunzeljahn,

Wo dick is di de Buuk ufgahn (Petsch a. a. 0. S. 75.

Vgl. für ähnliche volkstümliche Reduplikationen Corr.-Bl. des

Ver. f. niederdeutsche Sprachforschung XXI 3 S. 35 Anm.)
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Wird al)er (his Lautsymbolische allein festgehalten, so ent-

steht nicht, wie sonst (III, 1, d) eine ßätselspraehe mit deut-

schen Worten, sondern eine Häufung willkürlicher Lautl)ilder:

Nik nak noschen nady,

Nik nak noschen nady,

Nusch nina qua (Ehrenfeld Schulmärchen S. 34),

wobei wieder die Hilfe der Allitteration zu beachten ist.

4) Auch bei der Z a u b e r s p r a c h e schwebt ein allge-

meines Ideal des Märchenhaften, Rätselhaften vor, das aber

dennoch der individuellen Erfindung Raum lässt; auch die

Sj)rache ekstatischer Momente hat daran Anteil. Da haben

wir denn all die lautsymbolischen Hilfen wieder: die Redu-

plikation ("pu pu pu, num quam ego te videam i)er parietem

repere" R. Heim Incantamenta magica graeca latina S. 92,

N. 52)', die ähnlich wirkende Anaphora und den Reim:

nee parit mula,

nee lapis fert lanam,

nee huic morbo caput crescat,

si creverit tabescat (ebd. S. 549).

Da sind aber auch die mystischen Klänge wilder, an die ver-

ständliche Sprache nur anklingender Laute: Trebio potnia

helapaho' (ebd. N. 198. — potnia aus dem Griechischen vgl.

J. Grimm a. a. 0. S. 140); gern mit Reim und Assonanz: 'Ar-

gidam margidam sturgidam' (ebd. N. 190; vgl. Wültflins Deu-

tung in der Anmerkung und allgeni. zur Reduplikation Wil-

manns Deutsche Grammatik 2, 21 f. (§ 13). Ich verweise nur

auf J. Grimms klassische Abhandlung über Marcellus Bur-

digalensis (Kl. Sehr. 2, 114 f.).

Sprachmischung fehlt auch hier nicht (S. 149). Ein "alsi

afna phereos" (S. 141) ist trotz aller Erklärungen wohl einfach

"heiliger Unsinn" wie das berühmte "sator arepo tenet opera

rotas", das man wohl umdrehn — al)er nicht verstehen kann;

oder wie das pompös entstellte Latein der Zaul)erformel im

Puppenspiel ''Docktor Fausts Leben" (Forschungen zur neueren

Lit.-Gesch. Festgabe für R. Heinzel S. 251): "Mephisto im-

pariat" statt "appareat" u. dgl. m. P2))enso machte eine Tiroler

Zauberformel (Zs. d. Ver. f. Volksk. 9, 379) den Schluss der

Messe unkenntlich : "Ito, ato, Massa —" für "Ite, ite, missa —".

Wie noch heut solche dunklen Zauberklänge wirken, zeigt die
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Geschichte der berüchtigten "Mysterienformel" KötH öpiual bis

auf Lobeck (vgl. Köchly G. Herrraauu S. 183 f.).

Auch abergläubische Rücksichten wie bei der Tabusprache

der Fischer und Jäger mögen mitwirken; aber die Spekulation

anf die Macht des Klanges spielt doch die Hauptrolle. Um-
gekehrt darf man aber bei euphemischen Umgestaltungen,
insbesondere von heiligen Namen, wie sie beim Fluchen u. dgl.

gang und gäbe sind, die lautsymbolische Hilfe nicht ganz

übersehen. Man steuert von einem bestimmten Wort weg —
aber meist zugleich einem bestimmten Klang zu. Wenn der

Italiener statt "corpo di Cristo" "corpo di Bacco!" flucht, so

wählt er gerade diesen Götzennamen, weil er so schön schallt.

"Hocus pocus" ist wirksamer als "hoc est corpus", schon weil

es reimt.

Lautsymbolisches Gefühl spielt bei den meisten unerklär-

lichen Wortbildungen mit. Die Gründer des grössten deutschen

Witzblattes suchten nach einem Namen für ihr Kind. Ein

Glas fiel herunter — "kladderadatsch!'', rief unwillkürlich

W. Scholz. Man wählte den originellen Namen — aber sollte

nicht etwas von dem geheimnisvollen Klangzauber mitgespro-

chen haben, der später den Sozialisten Bebel von dem bevor-

stehenden "grossen Kladderadatsch" sprechen Hess? Das Wort
"felibre" scheint gar keinen Sinn zu haben (G. Paris Pen-

seurs et poetes S. 94) ; es wurde wegen seines eigentümlichen

Klanges zum Titelwort der neuen provenzalischen Schrift-

sprache: "il etait neuf, il etait sonore, il fournissait de helles

rimes, il fut acclame par les sept convives (vgl. aber auch

Jeanroy Romania XXXHI 463 f.).

Ein hübsches Beispiel für Entstehung und Wirkung sol-

cher lautsymbolischer Gebilde ist das Wort "Simulor" (aus

Simili und frz. or. ?), von dem Benno Rüttenauer (Heilige,

Heidelberg 1895 S. 155) erzählt. Nicht anders wird es mit

dem neuerdings oft gebrauchten Wort "jingo" stehen, das aus

einem Tingeltangellied stammt:

We do'nt want a war, but — by Jingo! — if we do —
We have the ships, we have the men, we have the mo-

ney too!

Statt des üblichen Euphemismus "by Jove" — aus der

lateinischen Schulbildung von Oxford und Cambridge ! — ist ein

scharf und schneidig klingendes Phantasiewort gewählt, das
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vortretflieh /.um Inhalt der \'erse passt. Äliiiliehen Ursprung

seheint das unerklärliche Wort ''Roeoco'' zu haben; vielleicht

auch das trotz üiels (Elenientmn S. 99: 5^11 f.) und Keiter

(2. Jahresber. d, Staatsgymnasiums Kgl Weinberge 1899/1900)

noch nicht sicher gedeutete "elenientuni'\

Auch diese scheinbar ganz willkürlichen, gesetzlosen

Sprachschöpfungen, Zauberworte, Eu])hemisnien u. dgl., haben

also an dem gemeinsamen lautsymbolischen Gefühl, das Spre-

cher und Hörer verbindet, ihren Rückhalt.

5) Wh- kommen zu dem letzten und wichtigsten Fall:

zu der individuellen Sprachschöpf uug aus dem laut-

symbolischen Gefühl heraus. Bei den Verzückten wirkt

ein idealer Si)rachtypus, bei den Dichtern eine durch gewisse

Schlagworte ("glühen" bei Dehmel; "das Thor" bei Mombert)

beherrschte Stimmung; bei Märchen und Rätsel der bestimmte

Zweck. Jetzt haben wir Fälle zu bes])rechen, in denen die

Sprachschöpfung scheinbar vr)llig unbeengt und frei vorgelm

kann.

Jeder Mensch ist für den Klang dunkler unverständlicher

Laute empfänglicli. Auf die Wirkung des Latein bei der

Messe, des Hebräischen beim Gottesdienst (vgl. I, 2, c, a und

I, 3) ist oft hingewiesen worden. Ebenso hat mau öfters Bei-

spiele angeführt für die Macht, mit der entstellte oder falsch

aufgefasste AVorte auf die Vorstellung wirken. So erzählt

v. Kloeden in seinen Jugenderinnerungen (S. 73), dass er sich

aus dem Verse

Bis der Tod, der Alles raubt —
einen Beinamen für den Tod gebildet habe : "der Tod, der

Rallesraub", w^as ihm höchst fürchterlich klang. Am stärksten

Avirken solche Klänge natürlich auf Naturen, die auch sonst

für Lautsymbolik besonders empfänglich sind. Bekannt ist

ein an Kloedens Fall erinnernder aus der Jugend von K. Ph.

Moritz: es hiess in einem Lied "hüll', o schöne Sonne" —
und daraus machte er sich einen romantischen Beinamen der

Sonne zurecht : "Hylo, schöne Sonne". Er war aber auch sonst

für Klangeindrücke besonders emptanglich, bildete sich aus Höhe

und Tiefe der Vokale sofort Bilder ("Hannover" von hellem und

lichtem Ansehn, "Paris" voll heller weisslicher Häuser: Anton

Reiser Deutsche Lit. Denkra. d. IS. u. 19. Jhd. 23, S. 46),

hatte von Worten wie "Heben" (nd. für Himmel), "Höhen der
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Vernunft'', "Unterjochung-'' (ebd. S. 81—84) eine ganz körper-

liche Anschauung, und weil sein Lehrer ".singuhiriter", ''phi-

raliter" auf der vorletzten Silbe betonte, wurden es ihm gleich

Völker wie die Ainoriter und Jebusiter (S. 35). — G. Chr. Lich-

tenberg- bemerkt: ''Despaviladera heisst eine Lichtputze auf Spa-

nisch. Man sollte glauben, es hiesse wenigstens ein Kaiser-

licher Generalfeldmarschalllieutenant" (Schriften 1, 32(5). Aber

er war auch sonst auf die Physiognomik der Laute sehr auf-

merksam, sammelte onomatopoetische Worte, die ihm "eine Art

Bilderschrift für das Ohr" ei-gaben (ebd. S. 318), l)ildete sich

aus Nachrichten über den General Lee und dem doppelten e

seines Namens ein eigentümlich zusammengesetztes Bild von

ihm und suchte sich einen Nachtwächter nach seinem Gesang-

zu zeichnen. — Fr. Th. Vischer, der in "Auch Einer" das "tetem"

des Gesangbuchverses "wer mit verhärtetem Gemüte" zu hu-

moristischer Unsterblichkeit gebracht hat, achtet auch auf die

Symbolik der Tiersprache und vergleicht sie mit der mensch-

lichen Gebärdensprache (Auch Einer 2, 293). — Indess, die

Grundlage ist doch allgemein menschlich. Schon die Kinder

sind glücklich, wenn sie unverständliche Klänge von einem

gewissen symbolischen Reiz der Lautfarben und des Rhythmus
unaufhörlich wiederholen dürfen, "talille, talille, talille" (Groos

Die Spiele der Menschen S. 42) oder, mit Reim (wie so oft

in künstlichen Sprachen): "Enmia-Bemma" (ebd. S. 46). Auch
hier entsteht, wie bei Mombert, Sinnlosigkeit durch Haften

am Klang:

Naseweis vom Wasser weg,

Welches da liegt noch mehr Dreck (ebd. S. 47).

Dass kein einfach verständlicher Sinn vorliegt, erhöht gerade

den Reiz: das ist eben etwas anderes als was wir alle Tage
reden

!

a) Die allgemeinste und kaum irgendwo zu vermeidende

Art, Sprachstoflf zu erfinden, ist die poetische Namen-
gebung. Das Allgemeinste ist auch hier bekannt: wie früher

aussagende Namen (besonders in Roman und Lustspiel) die

Person etikettieren: Herr v. Edelreicb, Herr v. Mildheim; wie

dann allmählich eine Emanzipation beginnt, indem man fremde

(französische oder englische) Namen übernimmt, zum Teil noch

bedeutungsvolle, die nun aber nur noch lautsymbolisch wirken

('Womshäter" aus dem Englischen für Lessings "Misogyn");
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bis sich alliiiäblifli der mir (Inrt'h seine Klangwirkung^ diskret

auf die Natur der Person vorbereitende "bedeutungslose" Name
durcbsetzt. Natürlicb bat aber der lautsymbolisebe Name auch

viel früher nie ganz gefehlt. Ich erinnere hier nur an die

konnschen Namen, die Weinbold (a. a. 0. S. 10 f.) aus alt-

deutschen Schauspielen zusammenstellt und von denen er aus-

drücklich bemerkt: "ein innerer Grund, weshalb manche Na-

men niedrig und lächerlich sein sollten, war nicht vorhanden;

der Klang allein wirkte, weil bei dem Klange an die gewöhn-

lichen Inhaber der Namen gedacht ward" (S. 12) und, setzen

wir hinzu, weil er an sich oft schon den Eindruck des Plum-

pen, Unbehiltlichen macht: Gundelwein, Gumpolt, Gumprecht

gegenüber Gawein und Parsifal ! Ist einmal ein bezeichnender

Name gefunden, so hält man ihn gern fest: "Wilhelm" bleibt

von Bürger über Goethe bis zu Heine der Name für einen

treuen Liebhaber, "Leonore" für die Geliebte (Euphorion 4,

488). Auch kehrt der gleiche Name bei demselben Autor

öfter wieder: das Paar Wilhelm und Marianne aus Goethes

"Geschwistern" in den "Lehrjahren" u. dgl. m. Dass die Na-

mengebung keine nebensächliche Angelegenheit ist, haben

Autoren wie Freytag hervorgehoben (vgl. in meiner "Gesch.

der deutschen Lit. im 19. Jhd." S. 431). Näheres Eingehen

muss ich mir aber für eine Spezialstudie versparen.

Dass die Namen aus der Vorstellung des Autors von

seiner Person genommen sind und sie in dem Hörer oder Leser

wieder erwecken wollen, ist klar; sie sind durchaus lautsym-

bolische Erfindungen.

Auch bei der "bürgerlichen" Namengebung spielt das

lautsymbolische Gefühl keine geringe Rolle; der vorschwebende

Typus des zukünftigen Mädchen oder der zukünftigen Frau

soll oft durch "Rosa" oder "Gretchen" oder "Irene" angedeutet

werden, auch wo die ursprüngliche Bedeutung des Namens

nicht mehr gekannt wird. Hier handelt es sich aber nur um
Wahl, nicht um Erfindung von Namen; oder wo doch Namen
erfunden werden, gelten einfach die Prinzipien der poetischen

Namengebung.

Besonders stark kommt die Bedeutung des lautsymbo-

lischen Gefühls für die Namengebung in der Namen Verän-

derung zum Ausdruck. Hans v. Kahlenberg führt in ihrem

schrecklichen Roman "Die Sembritzkys" den Bildhauer Rein-
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hold Begas ein; da heisst er Arnold Wig-and, Die Grundzüg-e

des Namens sind gewahrt, er ist aber zum Winkelried hin

gesteuert. Gabriele Reuter sieht ihre litterarische Mitschwester

Helene Böhlau vor allem in der Beleuchtung der unruhigen,

wühlenden Natur; deshalb entstellt sie (in "Frau Bürgelin und

ihre Söhne") den Namen zu Mia Wühler. Ein "Aloys" der

Wirklichkeit wird zum poetischen Jüngling ''Dionys" usw.

Auch bei der wissenschaftlichen Namengebung wirkt

übrigens das lautsymbolische Gefühl mit. Wenn Oken zum
Spott Goethes (Gedichte Hempel 3, 203) für das natürliche

System der Erze neue Worte von allen Seiten zusammenholte:

"Halde" aus Galizien, "Malme" aus Schweden, "Gelfe" aus Un-

garn zu dem alten deutscheu "Flinz", so hat gewiss der Klang

dieser verschiedenen einsilbigen oder erst einsilbig gemachten

Worte ihn mitbcstinnnt: "Gelfe" halbgediegene Erze, "Malme"
(nach Goethes Vers) "gut durchgesotten". — Nicht minder wird

bei der geographischen Namenverleihung solch Gefühl mitge-

spielt haben.

b) Ein ähnlicher Fall ist der der Angabe erfundener
Zahlen, der in der Dichtung natürlich recht oft begegnet.

Hier ist nun wichtig, dass durclnveg ungerade Zahlen vor-

gezogen werden — eine Bemerkung, die schon Feuchtersieben

(Werke 3, 210) gemacht hat. Sie hat sich mir beim Aufmer-

ken durchaus bestätigt. Die Lieblingszahlen von Lindners

Sohn (Aus dem Naturgarten der Kindersprache S. 81) waren

3, 7, 9 oder 3, 7, 8 (vgl. ebd. S. 88). Und unser Mathematik-

lehrer in der Schule verwandte als beliebige bestinnnte Zahl

ganz regelmässig 17. Überhaupt ist 7 besonders als Endzahl

beliebt; z.B. bei Gutzkow (Werke 1,251) 257, ein andermal

mit Hervorhebung des Typischen (9, 161) 37: "Fragt man den

grossen Mathematiker nach der Uhr, so antwortet er: 37, weil

er nämlich etwas ganz anderes verstanden hat". Auch Tieck
in der Novelle "Die Vogelscheuche" (Novellen 11, 194) lässt

eine Person, als eine Frist verabredet werden soll, ausrufen:

"Immer ungleiche Zahlen! drei oder fünf!" Das erinnert daran,

dass auch in der Poesie der Alten die ungleichen Zahlen, mit

Ausnahme der Zweizahl, überwiegen (vgl. meine "Altgerm.

Poesie" S. 82 f.) und dass die heiligen Zahlen fast durch-

weg ungerade sind: 3, 7, 9; die christliche Zwölfzahl hat

historische Begründung. — Ich kann mir auch das nur aus

Indogermanische Forschungen XII 3 u. 4. lg
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dem lautsynibolischen oder wenn uitin hier so sa<;en darf zabl-

synd)olisc'lieii Gefülil erklären. Die uiiy-erade Zahl scheint

freier, willkürlicher, während die g-erade durch die Vorstellung

der Teilbarkeit in zwei gleiche Hälften sofort die Idee einer

gewissen Kegelmässigkeit erweckt. Ferner aber sind im gewöhn-

lichen Leben gerade Zahlen häutiger als ungerade (ausser 5) —
weil man runde Zahlen anstrebt — und unter den ungeraden

ist die 7 verhältnismässig selten: 5 wird durch das Dezimal-

system, 3 durch seine Kleinheit öfter gebraucht; 9 aber wirkt

als omal 3 wieder zu regelmässig. Das mag es bewirken, dass

gerade die 7 als "ungewöhnlichste Zahl" in erfundenen Zahl-

angaben gern an das Ende rückt, das ja die Zahl vor allem

charakterisiert. Die Siebenzahl der Woche ist ihr nicht hin-

derlich : teils trennen wir den Sonntag von den sechs Wochen-

tagen, teils sagen wir "in acht Tagen" u. dgl.

Bei grösseren Zahlen tritt eine andere merkwürdige Er-

scheinung ein. Gutzkow (a.a.O. S. 345) sagt (in dem ihm

eigenen wilden Stil): "Meine Zöglinge sollen nicht sagen: nos

numerus summus: wir sind der 3, 881, 221 im Volke . .
."

Hier fällt die Periodizität auf: die beiden letzten Gruppen

beginnen mit zwei gleichen Zahlen und enden mit 1. Es ist

ja l)ekannt, wie schwer es ist, bei willkürlicher Erfindung von

Zahlen die periodische Wiederkehr der gleichen Ziffer nament-

lich an betonter Stelle zu vermeiden. Geht es doch bei andern

Lauten ähnlich. Imme r m a n n hat im "Münchhausen" auch

Humboldt parodiert und speziell im Anfang (wie ich Eupho-

rion 3, 431 f. gezeigt habe) eine Stelle aus den "Reisen in die

Äquinoktialgegenden". Hier parodiert er nun auch die aben-

teuerlichen Indianernamen und erfindet in ihrer Art das Ge-

biet Apapurincasicjuinitschchiquisaqua (in Kochs Ausgabe 1, 7).

Man sieht, wie bald er hier in das Periodische fällt! Apa—
purin— casi wird (wie in Gutzkows Zahl die 3) vorangeschickt,

selbst schon mit Allitteration und Wiederkehr der gleichen

Vokale. Dann folgt quinitsch, daraus wird durch ungefähre

Umstellung chi(iui gewonnen, und nun folgt mit Wiederkehr

des anlautenden qu der Schlusssilbe saqua. — Ebenso z. B.

in dem Refrain des bekannten Liedchens Auf einem Baum ein

Finke — simsala dusala dasula dum —

.

c) Doch damit sind wir schon bei den erfundenen
Worten oder S ]> r a e h stücke n angelangt. Ich gebe
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€iue kleine Blutenlese, wieder aus verschiedenen Zeiten (Wohl

die reichhaltigste "Sprachenparade" in wirklichen und erfun-

denen Sprachstücken bringt Rabelais im Pantagruel Buch II

Kap. IX, in Gelbckes Übersetzung- I S. 213 f.; ein Stückchen

"Mezzofantiasis", das sogar zu einer biographischen Legende

geführt hat vg-1. a. a. 0. S. 8. — Über das Englisch Panurgs

Lady Blennerhasset in der Deutschen Rundschau Mai 1900

S. 280 Amn.: es liegt wohl eine lautsymbolische Vergröberung

der schlecht verstandenen Nachbar- und Feindessprache vor).

a) 1669 Grimmeishausens Simplicissimus (Ausg. von

R. Kögel) S. 505. Baldanders schreibt dem Helden Worte auf,

die ihm ganz teuflisch vorkommen (S. 506): "Manota, gilos,

tinad, isaser, sale, lacob, salet, cuni nacob idit dadele neuw

ide eges Eli neme" usw. Offenbare biblische Anklänge: der

Name Gilead ist in gil-os und tim-ad benutzt, isaser = Issacliar,

lacob und nacob aus Jacob, Eli aus der Bibel übernommen.

Nachher werden Gog und Magog benutzt: nego gag editor

goga. Dazwischen lateinische Worte: editor, elimitat, alijs,

assis, oder Anlehnungen an solche : ononer (zweimal) zu honor,

lamen zu solamen, retoran zu rhetorem. Endlich orientalische

Klänge: aniu salif, und italienische: rimirsi. Starke Neigung

zur Reduplikation : ononor, ossosson, und zur Reduplikation

:

isaser, negogag, uaneg. Wenn mehrmals der gleiche Auslaut

folgt, schwebt wohl lat. Substantiv mit Adjekt. vor: agnot

regnot; und Formen wie eledid, sodaled, saladid oder tolos-

labas, timinitur, elimitat erwecken die deutliche Erinnerung

&n lateinische Verbalformen.

Besonders charakteristisch ist aber, dass wieder eine Art

Vokalharmonie besteht. Auf i folgt gern eine Silbe mit o: gi-

los, vlidon; oder zwei mit a und einem kurzen Vokal: ritatan,

Hamen, elimitat; ähnlich diledi. a und o stehen gern )jei ein-

ander: manota, lacob, nacob, emonalan, negagag, goga, so-

daled, retoran, ronodaw, agnot, celotat, tolostabas oronatat,

bagoge, hananor. Dies sind überhaupt die Lieblingsvokale.

e steht fast nur in der Nähe von i, und dann gern verdoppelt:

Eli, desi, editor, madeli esiolen, vilede. Kurz, eine gewisse

feste Verknüpfung bestimmter Laute mit andern hat sich un-

willkürlich auch hier eingestellt.

ß) 1780 Holbergs Niels Klim (deutsche Übersetzung) an

vielen Stellen. So (S. 60) Spik autri. Flak. Skak. mak. Talu
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:^[illalatri Silak — alles auf Keim. Oder (S. 132) Kaki ma-

uasea qni liouutn miriac Jaelm mesimbiia lapliaiii Orukia Ma-

naskar Quebriae krusundora (mit Übersetzung'): wie das Vorige

besonders durch den Vokal (i und den Konsonant l- charak-

terisiert. (8. 153) Raki spalaki (du undankbarer Hund) ebenso,

mit Reim Hübsch Jeru Pickel Salim (8. 362—63), aus Jeru-

salem gebildet und deshalb auch so — missverstanden. Ein

lautsymbolischer 8cherz 8. 235: Kakidoran wird unter dem
Namen Kikidoran in den Adelstand erhoben : der höhere Vokal

vertritt den höheren Rang-.

t) 1777 Asmus Claudius Nachricht von meiner Audienz

beim Kayser von Japan (Werke 3, 74 f., spec. 8. 82 f.). Be-

ginnt: Lima Neli Haschum WaNschboh "Ich habe die Ehre

Ew. Majestät den Sieur Asmus aus Wandsbeck unterthänigst

zu präsentieren". 8o geht es weiter; z. B. Mui PiaNeti "Ich

habe von Natur einen besondern Respekt für die Potentaten,

die weit weg sind". Gern ablautende Wiederholung: Tamiba

Temibo; NipoNpi; oder andere Formen der Wiederholung:

8chemiNa— SchemiNto; Nipo— Nipel; Kipulxo. Daneben Ent-

stellungen: Haschmu soll Asmus, WaNschbok Wandsbeck be-

deuten. Anklänge an asiatische Sprachen; Bevorzugung von

e, i und p. Von allen erfundenen 8prachstücken, die ich

kenne, klingt dies am unwahrscheinlichsten, das heisst also

eigentlich: am wahrscheinlichsten.

b) ? G. Chr. Lichtenberg Lorenz Eschenheimers em-

ptindsame Reise nach Lapula (Werke 2, 199 f.). Jedenfalls

die geistreichste Anwendung, die je von der Idee künstlicher

Sprachen gemacht ist. Lichtenberg legt Swifts Ertindung der

Insel Laputa zu Grunde und erinnert daran, dass in Gullivers

Reisen der Hof von Balnibarbi (Allitteration, Assonanz, Reim
und nochmals Stabreim!) auf der fliegenden Insel wohnt. Die

gleiche Sprache wird nun oben in Laputa und unten in Balni-

barbi verschieden angewandt; der Exponent ^ bedeutet die

"unfeine Meinung", z. B. molom "ein Gelehrter", molom - "ein

Schwätzer". Ebenso bedeutet ein Wurzelzeichen moralisie-

rende Anwendung : zomn ''ein Bär", rzomn "ein Kritikus" . .

.

Die von Lichtenberg erfundenen wenigen Worte sind alle direkt

lautsymbolisch: tzoc "sich mit Gewalt zum Brechen zwingen"^

lull "Lebensart", molom "Gelehrter".

6) 1819 E. Th. A. Hoff mann Brief (Nachgelassene
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Schriften 2, 331): "addio amico porichissimo teiupo finito questo

di reni de la bueca". "Abseliiedswoi-te'\ bemerkt der Heraus-

geber, — "willkürlich zusammengestellte und korrupt (oft aus

den verschiedensten Sprachen, ja aus eigen geschaffenen) zu-

sammengefügte — die wir in übermüthiger Weinlaune bei

unserem Voneinandergehen Nachts uns zuzurufen pflegten. —
Hofifmann mvstificierte durch solche an mich gerichtete kauder-

welsche Sprache gar zu gern diesen und jenen bornierten und

sprachunkundigen Tischnaehbar". Und Grisebach sagt in seiner

Ausgabe (I, LXXXI): ''Das kauderwelsche Italienisch am
Schluss des Briefes ist eine Bamberger Reminiscenz". — Das

Beispiel ist sehr hübsch. Aus richtigem Italienisch geht es

in italienisch klingenden Unsinn über, und kehrt dann zu

sinnloser Verbindung italienischer Worte zurück. Also dreierlei:

italienische Worte in richtiger Verwendung — in falscher Ver-

wendung — italienisch klingende Worte (porichissimo).

l) Börne Pariser Briefe 5. Jan. 1832 (Ges. Schriften

Hamburg und Frankfurt a.M. 1862; X141): "Soli Branz, Resseo

riam vorum catibis, pressar littotas mussica plissos, vorissilo

caruss ab itains. Os? pervens politan" usw. Lateinischer

Grundtypus: vorum wie vestrorum, catibis wie ibis u. dgl.;

Einmischung von Lieblingsworten: "Paria", "Presse". Dazu

Allitteration und gute Cadeuzen, "pervens politan".

ri) 1846 Adolf Gass brenn er Neuer Reineke Fuchs

(S. 202):

Und als ihr Führer schrie: cki, cki!

Przskmovothrnmin ssoo rinthf i— i! — ...

Groteske Wirkung durch Konsonantenhäufung erstrebt. Zwei-

malige Verdoppelung. Am Schluss (wie bei Immermann in der

Parodie der "Innern vSprache") ein Schimpfwort in entstellter

Form. —
Beispiele kindlicher Sprachschöpfung aus dem lautsym-

bolischen Gefühl gil)t Rcsesnitzek Entwickelung der Kinder-

sprache S. 17.

Blicken wir zurück, so sehen wir, wie eng selbst hier

die Spracherfindung eingeschränkt ist. Sie wird eingeengt

1) von aussen her

a) durch Anlehnung an bestimmte gegebene Sprachformen,

vor allem die eigene Sprache, aber auch einflussreiche fremde

wie besonders das Latein:
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b) (lurcb die Tradition analog-er Erfindnng-en selbst. Diese

zeigt i<ieii besonders mäclitig- in den politisebeu Utopien, von

denen das Büeblein "Seldarattia i)oUtiea" (1892) eine liübsclie An-

zahl gesammelt hat. Znnächst ist schon das Tradition, dass die

"Staatsromane" ohne erfundene Sprache oder doch ohne phan-

tastische Namen gar nicht auskommen. Aber auch inhaltlich

zeigen diese lautsymbolischen Sprachen Verwandtschaft. In

Thomas M o r u s Utopie heisst es (a. a. 0. S. 54) : Utopos ha

loccas peula chamapolta chamaan. Allitteration mit p, Wieder-

holung (chama-), Anlehnung an Griechisch (gymnosopher; he als

Artikel) und Hebräisch (chamaan vgl. Kanaan; chamapolta wie

hebr. Verbalformeu). Auch erfindet er ein verschnörkeltes Al-

phabet, wie die hl. Hildegard, das z. T. stark an misere Runeo

erinnert. Vairasse, der Verf. der Geschichte Sevarambiens

(S. 139 f.) gibt eine ganze Grammatik; ein Sprachstück dar-

aus, ein Gebet lautet (S. 143): Knodim bas Ospamonstas Sa-

motradas Kamedumas Karpanemphas usw.: Allitteration mit k^

Wiederholung (Käme-; auslautendes -bas), Anlehnung an La-

tein (Prostram prostamas zu prostra-verunt u. dgl. "Der Staat

von Felicien" (S. 221) hat Inschriften wie (S. 229) "Monarkol

frei durch seine Ketten": Anlehnung an griech. luövapxoc. In

Cabets Reise nach Ikarien (S. 241 f.), in unserni Jahrhundert,

Namen wie Lix dox (S. 253) mit Wiederholung des Auslauts.

Sogar Campanella macht fS. 77) die drei Worte potestas,

sapientia, anior zu den Titeln Pou, Lin, Mor zurecht: gleicher

Endkonsonant von a und b, gleicher Vokal von a und c, was
leicht zu vermeiden Avar, wenn man es nicht erstrebte! — Monis
liat auf zahlreiche Nachfolger gewirkt, Swift auf Holberg (a.

a. 0. S. 192), auf Robert Pultock, der die genialen lautsym-

bolisehen Namen der Reise Gullivers grotesk karikierte (Fürst

Die Vorläufer der deutschen Novelle S. 97). Sie haben auch

die Art der Lautsymbolik beeinfiusst: eine feierliche, in langen

Worten schwelgende Sprache für Inschriften und Gebete, gern

eine knappe, eingewirkt mit Liquiden abschliessende für Titel;

Anlehnung an die gelehrten Sprachen, viel Wiederholung, kein

Endreim.

2) von innen her

a) durch einen fast überall mehr oder weniger bestimmt

vorschwebenden Idealtypus der Feierlichkeit, der Harmonie

(bei Morus) oder wie sonst;
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b) durch die natürliche Neig'img des Meuschen, es sich

bequem zu macheu und die unwillkürliche Nachg-iebig-keit

gegen bestimmte, im Anfang aufgetauchte Wortbilder, ja sogar

einzelne stark hervortretende Laute (die Vokale a und o, die

Konsonanten p und k bevorzugt).

So können wir uns nicht wundern, wenn dieselben Klänge

über Jahrhunderte wiederkehren. Des Morus 'maglomi' (Ausg.

der Utopia von Michels u. Ziegler Lat. Litt. Denkmäler 11,2)

erinnert an R. Dehmels dagloni', auf das des Engländers

Schlusswort 'pagloni' sogar reimt (vgl. o. S. 252 zu ingdolon).

Wie gebunden der ^Mensch ist, zeigt sich gerade, wenn

er so recht ungebunden sein will. Die ersonnenen Sprachen

Hessen sich recht wohl zu psychologischen Ausmessungen der

menschlichen Lautphantasie benutzen, die vielleicht auf den

Spielraum der Phantasie überhaupt Schlüsse zulassen würden.

Zu beachten ist auch ein negativer Faktor. Fast

durchweg gelm die Spracherfinder der Versuchung aus dem Weg,

einheimisches Material zur Unverständliehkeit auseinanderzu-

zerren. Das geschieht fast nur in humoristischer Absicht mit

Schimpfworten ('lausibeest' bei Immermann, 'rinthf— i— i' bei

Glassbrenner). Und doch liegt auch das auf dem Wege, wie

jene Beispiele von 'Hylo' und 'Rallesraub' zeigen oder die

"sinnlose Volksetymologie" des Mädchens, das die Liedworte

"nie kann ohne Wonne" Jahre hindurch als "nie kanone-

wonne" appercipirte (Groos Spiele der Menschen S. 25). Aber

man fürchtete wohl, der Alltagsrede zu nahe zu kommen, viel-

leicht auch das Geheimnis zu verraten. (Ich erinnere auch

an die bekannten "Rätselhaften Inschriften" der "Fliegenden

Blätter", die aus deutschen Worten durch Akzentverrückung

und Verschiebung der Silbengrenzen unverständliche scheinbar

lateinische Rede herstellen: "Derana Irenas Plutarch" = "der

Anna ihre Nas blutt arg" oder "Ave ter annis a quaestor sol

dat" = A Veteran is a g'wester Soldat".)

Nachdenkliche Geister haben das lautsymbolische Gefühl,

das zu all diesen Sprachstücken führte, auch zu ganzen Ge-

he i m s p r a c h e n ausgesponnen. Schon das Spiel, das der

junge Mürike mit seinem Freund Ludwig Bauer trieb, streift

an solches Weiterbauen: der "heimliche Maluff" mit seinem

versunkenen Königreich lebte für sie und zog inmier neue

phantastische Namenbildungen heraus. Es entstand so ein
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ganzes mystisches Reich, dessen Charakter von dem der zu-

t'älliy emi)fnni;encn Lautbihlcr al)liäni;ig' war. Im Kleinen

wird so ziendich Jeder Knabe Ahnliclies ii,espielt hal)en. Icli

erinnere mich, wie ich alle Offiziere meiner Zinnsoldaten be-

nannte, Kardiiialskollegien und brasilianische Senate ausannnen-

schrieb, W()l)ei immer zwischen der allgemeinen Vorstellung-

und dem erfundenen Namen eine gewisse Wechselbeziehung

herrschte (vgl. o. V, 5, a), das Ganze al)er wieder von den

Namen zusammengehalten wurde. Ein stolzer Name machte

mir besondere Freude, als ich nach Jahrzehnten seineu Ur-

sprung- entdeckte. "Parmakopejo" hiess ein brasilianischer Tri-

bun, und sein Name war zusammeng-ebraut aus spanisch-portu-

g-iesischen Lauteindriicken und der damals in der Zeitung- mehr-

fach erwähnten 'Tharmacopoea Germanica!'' Ebenso träumte

mir neulich der Name "Tallabich", der otfenl)ar aus den Na-

men des Diplomaten Talleyrand und des Geog-raphen Canna-

bich erwuchs.

^'on solchen Nameng-ruppen ging-en gewiss auch die drei

berühmten Schriftsteller aus, die in ihrer Jugend

c ) g' a n z e S p r a c h e n aus dem 1 a u t s y m b o 1 i s c h e n

Gefühl heraus erfanden. Weuig-stens bezweifle ich nicht,

dass ihre kindlichen Geheimsprachen auf diesem Prinzip und

nicht auf dem der Erbsensprache beruht haben werden.

Just US. Moser erzählt: "In seinem zwölften Jahre hätten

er und seine l)eiden Freunde mit Andern eine g-elehrte Gesell-

schaft errichtet, worin sie sich einer eig-enen von ihnen erfun-

denen Sprache bedient. Sie hätten zu dieser Sprache ihre

besondere Grammatik gemacht ; Bertling hätte das Wörterbuch

geschrieben, er aber die g-elehrte Zeitung- in dieser Sprache

und die Kalender verfertigt, und das Siegel der Gesellschaft

gestochen. Sie hätten sieh zusammen dieser Thorheit so sehr

überlassen, dass die Lehrer sie mit allen Schlägen nicht davon

zurückbringen können" (Werke 10, 9). Ganz ebenso wird von

J. P. Hebel berichtet: "In Lörrach wird zwischen Hebel und

verti-anten Freunden jener "Geheind)und" der 'Proteuser' ge-

schlossen, dieser absonderliche, kurios anmuthende Kreis mit

seinen eigenen Siegeln, seinen Zeichen, seinem Wörterbuch,

dem Hebel auch in Karlsruhe stets treu ergel)cn blicl). als

'Stabhalter' und Tarmenides' (ADB. 11,189).



Künstliche Sprachen. 269

Ebenso hat der Dichter Stefan Georg-e, wie er mir

erzählte, vom neunten bis zwölften Jahr aus dem lautsvmboli-

schen Gefühl heraus sich eine Sprache mit Grammatik und

Wörterbuch aufgebaut. Dag-egen träg-t die Geheimsprache der

Brüder Alfred und Wilhelm v. Berg-er ("Im Vaterhause"

Wien 1901 S. 63) mehr den Charakter einer einfachen Familien-

sprache metaphorischer Art (vg-1. o I, 1, b, ß): "alpisch" (von

"Alpen") für grossartig-, erhaben u. dgl., dazu "unalpisch".

Schon stärker wirkt das lautsyml)olische Gefühl mit in der

Familiensprache, die B. v. Suttner in ihrer "Monographie" Es

Löwos (Dresden u. L. 1899) schildert und feinsinnig psycholo-

gisch analysiert (S. 5. 15 f. 31. 34. 36 f. usw.) und bei der

man bis zu einer volapük-artigen Flexion (S. 36) gelangt. "Es

Löwos" der Löwe, mit dem weichen Artikel und dem roman-

tischen hispanisierenden Schluss, der einigermassen an F r i e-

drichs d. Gr. Vorschläge (in der Schrift "de la litt, allemande")

erinnert, die Infinitiv-Endungen durch -a zu euphonisieren

:

"Mettez un a au bout de ces terminaisons et faites en sagena,

gehejia, nehmena, et ces sons tlatteront Toreille" (Neudruck

her. V. L. Geiger S. 18). — Ich verdanke den Hinweis auf

das Büchlein der Fr. v. Suttner dem Herausgeber dieser Zeit-

schrift, die Erinnerung an den Vorschlag des Grossen Königs

Erich Schmidt. Er hat mich auch auf die -ama-Sprache in

Balzacs Pere Goriot (grosse Pariser Ausgabe 1875, IV S. 43:

saute-rama, soup-eaurama, nach diorama) aufmerksam gemacht,

die ich hier zum Argot (II 3 c) nachtrage.

Leider sind meines Wissens von Mosers und Hebels Ge-

heimsprachen keine Spuren erhalten. Andererseits finden sich

in La Vaters "Geheimem Tagebuch von einem Beobachter sei-

ner selbst" (1773) wiederholt gänzlich unverständliche Stücke in

anderer (lat.) Schrift, von denen ich nicht beurteilen kann, ob

bloss Geheimschrift oder aber Geheimsprache vorliegt, und in

letzterem Fall, ob Lavater sie mit Andern teilte. Was mich

zu dieser Meinung neigen lässt, ist neben Lavaters und seiner

Freunde Geheimbündelei der Umstand, dass die von ihm (wie

von Morus und Campauella) ins Alphabet eingefügten astrono-

mischen Zeichen auch in Goethes Tagebuch (für den Herzog

Karl August, Frau v. Stein usw.) benutzt werden. Doch spricht

die Häufung der f (die wie in jener Möuchschrift den Vokal

e vertreten mögen) für eine Chiffernschrift : "vesf kol wsa fst
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iisf kuf ost boe" usw. (2, 121 v^-1. z. li. S. 122. 132. 134—38.

142. 151 u. ö.). xVuch Zahlen sind eingemischt, wohl kabba-

listisch für den Buchstaben, der die betreffende Stelle im

Alphabet hat (z. B. S. 138).

Solche erfundenen Sprachen, die von der gewöhnlichen

Rede g-anz und, wie wir gesehen haben, absichtlich und mit

Erfolg absehn, gehören mit den blossen Differenzierungssprachen

deshalb noch zusammen, weil fremdes Sprachmaterial (Latein,

Hebräisch usw.) benutzt ist; aber auf der andern Seite grenzen

sie unmittelbar an die letzte Art eigentlicher Kunstsprachen

:

die "philosophischen". Ich nennen diese die letzte Art eigent-

licher Kunstsprachen, weil die Zeichen- und Signalsprachen

sowohl als auch die Chitferusprachen aus dem Bereich der

gesprochenen Rede ja herausfallen; und "Sprache" ist denn

doch eigentlich nur die gesprochene Rede.

VI. Sprachbildung aus der Abstraktion.
Der Versuch, die "willkürliche" Namengebung der Spra-

chen durch eine "vernunftgemässe" zu ersetzen, musste sich

fast nothwendig überall aufdrängen, wo man die Sprachen

eben für willkürliche Satzungen hielt. Der biblische Bericht

von der ba1)yloni5chen Sprachverwirrung musste diesem Be-

streben noch Vorschub leisten: sind alle gesprochenen Spra-

chen nur verzerrte Abbilder der von Adam unter Gottes An-

leitung erfundenen Ursprache, so muss die Aufgabe reizen, die

alte Wahrheit und Schönheit der Sprache wieder herzustellen!

Selbst Thomas Abbt, der mit seiner Dissertation "Confusioneni

linguarum quae Babelica audit, non fuisse poenam generi hu-

mano a Deo inflictam" (1758) zuerst mit tapferer Entschie-

denheit den Lehren entgegentrat, die Pott gerade 100 Jahr

später in seinem "Anti-Kaulen, oder mythische Vorstellungen

vom Ursprung der Völker und Sprachen" (1863) endgiltig wider-

legte — selbst Th. Abbt nahm noch an, dass Eine Ursprache

durch die Zerstreuung der 3Ienschen in verschiedene zersplit-

tert sei (Werke 6, 103) und spricht davon, wie die Griechen

"ihre Sprachen so verbessert, sie so der Klarheit, Deutlichkeit

und Ordnung der Begriffe angepasst haben, dass diese Sprache

vor allen andern, lange Jahrhunderte hindurch, den Vorzug

behalten hat" (ebd. S. 105). Wie die rationalistische Sprach-

auffassung eines Gottsched oder Adelung in allen Dialekten
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nur ''verderbte Rede" sah und die ursprüngliche "ßeinigkeit"

der Sprache wiederherzustellen suchte, so meisterte sie auch

an den Sprachen ohne Sinn für die historische Notwendigkeit

ihrer Manigfaltigkeit.

Von jenem Standpunkt aus hätte es nun scheinbar nahe

gelegen, auf empirischem Wege die göttliche Ursprache auf-

zusuchen. Die ältesten Anläufe zur Sprachvergleichung reichen

ja weit hftiauf und der Begriff der Wurzelwörter, die durch

alle Entwickelung hindurch geblieben seien, ist z. B. gerade

Joh. Christoph Adelung (Über die Geschichte der Deutscheu

Sprache Leipzig 1781 S. 10) vollkommen geläufig. Dasjenige

Mass empirischer Abstraktion, das ein W. v. Humboldt an-

wandte, um das allen Sprachen Gemeinsame herauszugraben,

wird Niemand vom 16. und 17. Jahrhundert fordern; aber der

Versuch, wenigstens ein allgemeines Wörterbuch durch

Vergleichung zu gewinneu, war in der That schon mit den

Anschauungen jener Epochen vereinbar und ist Ende des

vorigen Jahrhunderts bei bedeutenden Geistern wie de Brosses

fast schon gewagt worden.

Indessen — viel näher als die Empirie lag diesem Zeit-

alter doch immer noch die Spekulation. Nicht einmal auf die

allgemeinen Voraussetzungen der Logik und Psychologie grün-

dete man die ältesten Versuche einer philosophischen Sprache,

sondern reine Willkür erhielt die Führung. Nie w^ollte eine

Sprache entschiedener reine Gecic sein; um so merkwürdiger

ist es, wie selbst hier die qpOcic sich heimlich einschlich und

das alte Wort wahr machte: Naturam expellas furca — tamen

usque recurrit!

1) Wie wir uns hier überhaupt auf eine Auswahl be-

schränken müssen, so ist insbesondere für die erste Periode
der "philosophischen Sprachen" eine eingehende Behandlung

eher der Geschichte der Philosophie als unserem linguistischen

Versuch zuzuweiseu. Denn man arbeitet hier eben fast ganz

mit "Begriffen" und wir haben es doch mit den Ausdrücken

zu thun!

a) Im Altertum bei Griechen und Hebräern, im Mittel-

alter bei Indern und Arabern wird es an waghalsigen Ver-

suchen nicht gefehlt haben, den "wahren Begriff", das "Ge-

heimnis" zu packen und durch seine Nennung das Ding selbst

zu ergreifen. Diels (S. 9) weist über Porphyrios auf Aristo-
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teles selbst zurück. Und von dem Runeuzauber der alten Ger-

manen l)is zur spätjüdischen Kabbala deuten mancherlei ße-

mühung-en aberg-läubischer Halbwissenschaft dahin. Aber für

die neuere Entwickelung,- setzt die Reihe dieser Bestrebung-en (so

viel ich sehe) mit Raymundus Lullus ein (vgl, Diels 8.8).

Dieser höchst seltsame katalanische Doktor Faust war "ein Apo-

stel, der zugleich Dichter und des Interesse« und der Bewun-

derung würdig ist, anderseits ein von fixer Idee Besessener, den

man, wenn er in all seinem merkwürdigen Dichten und Trachten

nicht uneigennützig gewesen wäre, beinahe geneigt sein könnte

einen Charlatan zu nennen" (A. Morel-Fatio in Groebers Grund-

riss d. rom. Phil. II 2, 105; vgl. für Lulls Einfluss auch Bo-

rinski Gracian und die Hofliteratur in Deutschland, Halle 1894,

S. 69 f.). Er "glaubt die Scholastik untergraben zu können,

indem er ihr ein extravagantes System entgegenstellt, von dem
man nicht versteht, wie hervorragende Geister es einer Unter-

suchung noch für würdig gehalten haben". Indess zeigt der

lichtvolle Bericht, den Gence in der Biographie Universelle

(25, 465 f.) über das System des Missionärs von Palma (geb.

um 1235 gest 1315) gibt, wie eng die "Ars generalis" Lulls

selbst mit der Scholastik zusammenhängt; und andererseits

zeigen Nachfolger wie Leibniz, dass ihre Grundanschauungen

nicht auf das Mittelalter beschränkt blieben.

Lull geht von der naiven Grundanschauung aus, die Aus-

drücke deckten sich mit den Begriffen, die Begriffe mit den

Sachen. Um nun also zu einer allgemeinen Kenntniss der

Dinge zu kommen, versucht er ein systematisches Experimen-

tieren mit den Begriffen. Auf diese Weise wandelt sich die

Ars generalis sive magna in die Ars demonstrativa und die

Ars inventiva veritatis (1515), zu deren Kommentatoren Gior-

dano Bruno (1582) und Athanasius Kircher (1669) gehört

haben. Die Idee ist, wenn man (wie billig) von den Autfas-

sungen jener Zeit ausgeht, keineswegs so absurd, wie sie uns

Modernen zunächst scheint. Dass Begriffe und Dinge sich

decken, dass die Kategorien der Grammatik mit denen der

Logik zusammenfallen, sind schwer zu überwindende und auch

hent nocli nicht völlig überwundene, naheliegende Irrtümer.

Die Zurüekfiihrung der ungeheuren Menge von Einzelbegriffen

aber auf eine beschränkte Zahl von Hauptbegriffen ist ein

unentbehrliches Hilfsmittel jeder Orientierung über die Welt.
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Lullus bildet mm — von der Ideenlehre Piatons und der Ka-

teg'orientafel des Aristoteles so gut wie von den Triaden der

Scholastik abhängig- — zwei grosse Gruppen von je neun Be-

griffen. Drei fundamentale "Attribute" — Sein, Einheit, Voll-

kommenheit — werden durch je drei Beziehungen in neun

gespalten; so die perfectio durch die drei Anwendungen auf

das outologische, ethische und historische Gebiet in "veritas,

virtus, gloria". Drei fundamentale "Subjekte" — aus dem
göttlichen, menschlich-tierischen und unbelebten Reich — wer-

den ebenso durch je drei Beziehungen in neun zerlegt; so das

erste in "Gott, Geister, Himmel". Nun werden innerhalb eines

festen Rahmens auf Stangen Würfel befestigt und durch Um-
drehung der Stangen alle Permutationen zu Wege gebracht^

in denen jene 18 Hauptbegriffe überhaupt zu einander in Be-

ziehung stehen können. (Das Verfahren ist noch von Jonathan

Swift im Dritten Teil seines Gullivor, Übersetzung von Kortten-

kamp Stuttgart 1843 12, 67, parodistisch geschildert worden,

nicht ganz zu seinem eignen Ruhme, worauf auch Diels S. 12

aufmerksam macht.) Die Würfelstücke zwischen den Haupt-

wtirfeln sind mit Prädikaten und Partikeln beschrieben; bei-

spielsweise hat der Franzose Grandville in seiner Illustration

Swifts (a.a.O.) als Zettel gewählt: ''Gloire — rien — parceque

— oh — raison — mal — neant". Kommen diese Zettel alle

nebeneinander nach oben, so ergibt sich der Satz: La gloire

n'est rien, parceque malheureusement la raison opere mal ; eile

est un neant" oder dgl. Bei einer Drehung verschieben sich

ein paar Würfelflächen und man erhält etwa statt "rien" "tout",.

statt "oh" "ah !", statt "mal" "bien" — und die entgegengesetzte

Meinung wird abgelesen.

Im Prinzip beruht dies seltsame Spiel auf einer aber-

gläubischen Verehrung des zufälligen Zusammenfindens und

der gelehrte Mönch ist so weit von den Priestern des grauen

Heidentums nicht verschieden, die nach Tacitus' Bericht Stäb-

chen auf einem Tuch schütteln und aus den drei oben auf-

liegenden einen wahrsagenden Satz bilden (vgl. ^lüllenhoff und

v. Liliencron Zur Runenlehre). Denn auch bei den alten Ger-

manen müssen die Stäbe irgend wie eine "Rune", einen Haupt-

begriff enthalten — wie ich vermuthe, ward er durch die Form
des Stäbchens kenntlich (vgl. meinen Aufsatz in Paul und

Bramies Beitr. 21, 177 f.). Nur nahmen die germanischen
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Weisen die Haupt begriffe naiv aus der Erfahrung, Lull zog sie

scholastisch aus der Spekulation.

Die Sache gewinnt aber doch ein anderes Ansehen, wenn
man ihren experimentellen Charakter in den Vordergrund stellt.

Als ars inveutiva oder conil)inativa hat Lulls Maschine ihren

erstaunlichen Siegeslauf angetreten. Gence bemerkt mit vollem

Eecht, dass die Betrachtung der Beziehungen, in die Attribute

und Subjekte zu bringen sind, anregend wirken muss, und

dass es nicht die Schuld des Systems ist, w^enn Nachtreter

mit dem Rahmen wie mit einer Geisterschreibemaschine ope-

riereUj die die Wahrheit ans Licht bringt, wenn man an einer

Kurbel dreht. Den Gedanken, experimentell den Umkreis aller

unserer Phantasie möglichen Koml)inationen zu ermessen, haben

viel Grossere als Raraon Lull gehegt: Goethe, wenn er den

Zug der Ideen, den "Zi'-kel der av-h in mir umdreht" studieren

wollte: "Erfindung, Ausführung, Ordnung — Alles wechselt

und hält einen regelmässigen Kreis ; Heiterkeit, Trübe, Stärke,

Elastizität, Schwäche, Gelassenheit, Begier ebenso" (Tagebücher

Weim. -Ausg. 1, 112); oder Novalis, wenn er auf eine wissen-

schaftlich begründete Phantastik ausging. Gerade dieser tief-

sinnigste aller Romantiker nähert sich dem mechanisierenden

Scholastiker: "Hätten wir auch eine Phantastik. wie eine Lo-

gik, so wäre die Eriindungskunst gefunden" (Schriften her. v.

Tieck u. Schlegel 2, 203) — ars inventiva! "Vielleicht kann

man mittelst eines dem Schachspiel ähnlichen Spiels Gedanken-

konstruktionen zustande bringen" (ebd. S. 143). — Lulls Ma-

schine! "Es könnte wohl kommen, dass man die Kunst er-

hielte, Philosophien zu machen" (ebd. S. 113)!

Indess — es kommt hier nicht darauf an, nachzuweisen,

wie viel Sinn oder Unsinn in diesen träumerischen Experi-

menten oder experimentellen Träumereien steckt — sondern

was sie in der Geschichte der künstlichen Sprachen zu be-

deuten haben. Auf den ersten Blick könnte man geneigt sein,

überhaupt zu bestreiten, dass Lulls "Ars magna" in unsere

Untersuchung gehört ; aber nicht nur die nahe Verbindung der

von Lull mitbedingten Universalschriften Dalgarnos und Kir-

chers mit den Universalsprachen widerlegt diesen Eindruck.

Lulls System ist vielmehr in gewissem Sinn das Ideal der

künstlichen Sprache, weil nämlich hier nicht (wie sonst) nur die

Worte oder die Flexionen künstlich sind, sondern das Sprechen
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selbst. Jeder Satz, den wir von dem Rahmen ablesen, ist ein

Kunstprodukt; wie Kempelens Sprechmaschine oder wie eine

tibetanische Gebetmühle verrichtet der Würfelkasten mit Axen

lind Kurbeln eine Arbeit, die sonst nur dem mensehliehen In-

tellekt vorbehalten ist! Man mag sagen: es ist danach! Aber

man glaube nur nicht, dass eine so unüberbrückbare Kluft

aufgespannt sei zwischen dieser Gedankentabrikation und der

mancher Massenverfertiger von Paradoxien und Bonmots, die

in Wirklichkeit auch nur Worte hin- und herschieben. Als

Heuristik für die ge(iuälte Witzkunst etwa eines Oskar Blu-

menthal Hesse die Lullisehe Methode sich am Ende auch heut

noch verwerten!

b) Die Philosophen, die auf die Methode des Gedanken-

findens und Verknüpfeus besonderes Gewicht legten, haben

von dieser echt scholastischen Vorstellung einer mechanischen

Gedaukenentwickelung nicht so bald wieder loskommen kön-

nen. So Cartesius, dessen getreuer Schüler Mersenne (1588

— 1668) auch unter den Ertindern von Uni versalsprachen auf-

gezählt wird, obwohl ich in der über diese Fragen sonst aus-

gezeichnet unterrichteten Biogr. Univ. (28, 2 f.) nichts darüber

finden kann. Seine Ideographie wird von Mundt (Kunst der

deutschen Prosa S. 14 ''bei weitem klarer" als Leibnizens analoge

Bemühungen gefunden. So vor allem Leibniz (vgl. Diels Über

Leibniz und das Problem der üniversalsprache, Sitzgsber. d. Berl.

Akad. 1899 29. Juni) "Artem Lullianam perficere conatus est

Leibnitius in dissertatione de arte combinatoria", sagt Ploucquet

(Methodus calculandi in logicis S. 17). Wie eng diese Idee

bei Leibniz mit der einer wissenschaftlichen üniversalsprache

zusammenhing, und wie beide Tendenzen ihm von der Zeit

entgegeugetragen wurden, hat z. B. Windelband (Gesch. der

Philosophie T. IV Kap. 2 §30; S. 397 der engl. Übersetzung,

die mir eben nur allein Hand ist) hervorgehoben. Christoph
Sturm in Altorf, der auf Leibniz wirkte, hatte ein "Compen-

dium Universalium seu Metaphysicae Euclideae" verfasst usw.

Giordano Bruno, der Kommentator Lulls, hatte auf den grossen

philosophischen Polyhistor mächtigen Einfluss ausgeübt. Leibniz

hatte eine Rechenmaschine konstruiert; er konnte bei der engen

Verbindung, in die seine Zeit noch alle Formen der ''ratio-

cinatio" ))rachte, auch vor der Denkmaschine nicht zurück-

scbeuen.
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Nun tliiit Lcil)iiiz aber i,^leicli einen Sehritt über Lull

liinaus, der ihn der Reihe der Erfinder von Begriffszeiclien-

sj^rachen nähert. Rayniundus Liüliis hatte ganz naiv die be-

liebigen Ausdrücke des Latein oder der Volks.s))rachen benutzt.

Leibniz erkennt, dass eine Reinigung des sprachlichen Mate-

rials nötig ist, wenn dies selbstthätig als Hilfsmittel der Vor-

schung fungieren soll. Er sieht (nach Guhrauers knapper

aber lichtvoller Auseinandersetzung: Gottfried Wilhelm Frh. v.

Leibnitz 1, 323) in der Sprache selbst allerdings schon den

GrnndbegrifC einer "allgemeinen Cliarakteristik": aber doch

eben unrein, unklar, unfertig. "'Die Volkssprachen, sagt er,

obschon vom grössten Nutzen für das Raisonncment, sind doch

unzähligen Zweideutigkeiten unterworfen, und können den

Dienst einer Rechnung nicht leisten: dass nämlich die Irrtümer

der Ratiocinati(jn aus der Bildung und Konstruktion der Vo-

kabeln selbst, gleichsam als Sohecismen und Barbarismen, ent-

deckt werden könnten; wie in der Arithmetik und Algebra

geschieht, wo die ganze Ratiocination im Gebrauche der Zei-

chen besteht, und wo ein Irrtum der Rechnung zugleich ein

Irrtum des Geistes ist". Um also zu seiner sprachlichen Al-

gebra zu gelangen, muss er von den viel zu materiellen Zei-

chen der Sprache zu abstrakteren Marken gelangen (a. a. 0.

S. 322), d. h. Begriffszeiehen eigener Prägung und rein sym-

bolischer Art an die Stelle der herkömmlichen Worte setzen.

Zwar verkannte Leibniz nicht, dass auch die Worte der Volks-

sprachen nicht rein willkürlich seien (a. a. 0. S. 334); aber

er stand doch immerliin so weit unter dem Bann der herr-

schenden rationalistischen Öecic-Auffassung, dass er in seineu

"Unvorgreifiichen Gedanken" (§ 74) ausdrücklich "Erdenkung

neuer Worte oder eines neuen Gebrauchs alter Worte" zu den

Mitteln der Sprachbereicherung rechnet, ganz wie der Gram-

matiker Schottelius, dem erden Hauptinhalt jenes wichtigen

Programms verdankt" fSchmarsow Leibniz u. Schottelius Strass-

burg 1877 S. 31). Dies ist nun aber besonders wichtig ge-

worden. Denn gerade Leibniz wäre geeignet gewesen, die

philosophische Sprache auf den Weg der Empirie zu lenken.

Er trieb mit Leidenschaft Pütymologie und J. G. Eccard hat

einen dicken Doppelband der Collectanea etymologica illustris

viri G. G. Leibnitii (Hannover 1717) gesammelt, in dein sich

ganz nette Dinge finden, z. B. ein Fahnden auf wiederholte



Künstliche Sprachen. 277

(wir würden sagen: lautgesetzlichej Ersetziin;^ des k diircli h,

oder die richtige Ableitung von ''hübsch" aus ''höfisch" (S. 305).

Man war überhaupt in den Prinzipien dei- Etymologie lange

nicht 80 weit zurück wie in der Praxis; so bemerkt D, G.

Morhof (Unterricht von der teutschen Sprache und Poesie Kiel

1682 ,S. 9oj sehr gescheit: "Die allzu grosse Gleichheit ist

viel verdächtiger als wenn einiger Unterschied in den Wörtern

ist: es wäre denn, dass eine Gleichheit der Bedeutung da sei,

welches die erste und beste Art der Etymologie ist". Hätte

ein Mann von Leibniz' Scharfsinn solche Grundsätze ange-

wandt, um systematisch aus den verschiedenen Volkssprachen

die ''Grund-Wui'zeln", wie er (für Schotteis "Wurzeln": Schmar-

sow S. 90 zu § 78) sagt, durch Vergleichung herauszugraben —
aus den Versuchen eine Universals])rache zu erlangen hätte

schon vor fast ;5<J0 Jahren ein Suchen nach der Ursprache

werden krmiien und statt der Vorläufer von Schleyer hätten

v;ir Vorgänger von Schleicher seit Leibniz an der Arbeit

gesehn

!

Statt dessen also blieb Leibniz beim Spracherfinden.

Wie Lullus suchte er den menschlichen Gedankenvorrat auf

eine geringe Zahl ])rimitiver Gedanken zu bringen — nicht

anders, als das noch heut Max Müller in seinem Buch "Das

Denken irn Licht der Sprache" (1881) auch thut, indem er

(S. ö6(j i'.) die Fundamentalbegriife mit den Wurzeln identifi-

ziert. Für diese primitiven Gedanken strebt Leibniz Chiffern

an, um nunmehr durch Rechnen mit den Begriflf'szeichen einen

automatisch arbeitenden Sprachenapparat herzustellen. Es wird

noch heut die Möglichkeit eines solchen allgemein wissenschaft-

lichen Ideals (von F. Exner, bei Guhraner a. a. 0. Aimi. zu

1 S. 78) behauptet; Leibniz selbst aber blieb (ygl. a. a. 0.

S. 331 f.) in enthusiastischen Träumereien stecken und kann

über die Prolegomena der "Ars combinatoria" nicht hinaus,

die er, "fast noch ein Knabe" (a. a. 0. S. 128), 1666 heraus-

gegeben hatte.

Leibniz' Versuch gab übrigens Lieh tenberg Anlass zu

einer wichtigen Anmerkung. Zu dessen Zeit blühten wieder

die philoso})hischen Sprachen und die Schriften von Lambert

und Ploucquet brachten es zu hohen Ruhm. Da bemerkte nun

der geistreiche Psycholog : "Eine Sprache, die allemal die Ver-

wandtschaft der Dinge zugleich ausdrückt, wäre für den Staat

Indogermanische Forschunj^en XII 3 u. 4. i9
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nützlicher, als Leibnizens Charakteristik. Ich nieiiic eine solelie,

wo man z. B. Seeli^org-er statt Predij;er, I)unmiko])f statt Stutzer,

Wassertrinker statt anakreontischer Dichter sag-te" (Vermischte

Schriften Göttingen 1844; 2, 151). Die satirische Spitze darf

uns nicht irre machen: wo Lichtenberg einen Witz macht,

sag-te Goethe, da liegt ein Problem verborgen. So auch hier.

Die logische Katastrierung der Dinge kann sie inuner nur nach

zwei Dimensionen (Genus und Species) aufnehmen; der Name,

den die Sprache gibt, entwickelt sich dagegen zu voller Run-

dung. Die philosophische Sprache bezeichnet etwa den Geist-

lichen nur als Prediger. Gel)rauchen wir dies Wort, wir

naiven Menschen, so denken wir gar nicht mehr an den prae-

dicator, sondern an die uns bekannten Geistlichen mit all ihren

Funktionen: Seelsorge. Spenden der Sakramente, Religions-

unterricht usw. Die schematische Iknennung in der philoso-

phischen Sprache legt ein Herbarium an: die naive Rede fasst

die lebendigen Pflanzen bald von der, bald von jener Seite.

Deshalb kann jene immer nur eine einseitige Genealogie geben,

w^ährend diese den zahllosen '"Verwandtschaften" der Dinge

durch wechselnde Terminologie gerecht zu werden vern)ag.

''Qui a plus d'esprit que Mr. de Voltaire V Tout le monde!"

Wer charakterisiert besser als Leibniz? die gewöhnliche Rede!

c) Andere nahmen seine Bestrebungen auf, von der engen

Verwandtschaft der Logik und Mathematik ausgehend; denn

"das Logische und das Mathematische sind zusammen zu nennen,

wenn es gilt, den Rahmen und die Grundvoraussetzung alles

übrigen Wissens und bestimmteren Seins anzuzeigen" (Dühring

Logik u.Wissenschaftstheorie S.246). Heinrich v. Kleists Freund,

der spätere General Rü hie v. Lilienstern, ging noch weiter;

in einem Buch, das ich nur aus Gaedertz Bei Goethe zu Gaste

(Leipzig 1900 S. 353) kenne, fragte er gar: "Ut nicht jede

Sprache eine durchaus mathematische Konstruktionsform V"

Freilich zog ihm diese Überschätzung der Mathematik von

Goethe, dem er (1809) seine Schrift zusandte, eine recht spöt-

tische Abfertigung zu: ''Dass Sie das Wort Mathematik im

ausgedehntesten Sinne gebrauchen, gibt mir keinen Anstoss.

Um jed(»cli die Sache einigermassen ins Gleichgewicht zu

bringen, hoffe ich, es werde nächstens Jemand aufstehen und

versichern, dass mit der Poesie alles in der Welt zu thun sei,

und dass sich besonders die Planeten- und Kometenbahnen am
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allerbequemsten durch eine Ode darstellen lassen. Sobald

dieses einmal recht ausgeführt ist, so werden wir uns hoffent-

Ilich völlig- verstehen" (ebd.).

Ploucquet (a.a.O. S. 17f.) nennt Bilfinger, Chr. Wolf
und Joh. Christian Lange in Giessen, Diels (S. 15) Solbrig
(Scriptura oeeonomica 1727) und Trede (Vorschläge 7A\ einer

notwendigen Sprachlehre 1811). Joh. Christian Lange ging

(Inventum novum Quadrati Logici universalis 1714; vgl. Plouc-

quet S. 22) dazu über, statt der Begriffe die Begriffs-

verbindungen zur Grundlage der philosophischen
S p r a c h e z u ni a c h e n — der gleiche grosse Fortschritt, wie

da man in der Sprachwissenschaft erkannte, der Satz sei älter

als das Wort. (Diese Erkenntnis, dass "alle Völker ihre vSprachen

mit Sätzen begannen", hat wohl H. Leo zuerst deutlich pro-

klamiert: Nominalistisclie Gedankenspäne, Reden und Aufsätze

Halle 1869 S. 123. Vgl. jetzt Delbrück Grundfragen der

Sprachforschung S. 118—138 f.) Lange benutzte, wie später

Ploucquet, Quadrate als Satzzeichen, der grosse Leonhard
Euler in seinen Lettres ä une princesse d'Allemagne (vgl. Biogr.

Un. 13, 183) Kreise. Von Eulers Verfahren gibt M. Müller (a.a.O.

S. 494 f.) Beispiele. Man würde hier in der Begriflfszeichen-

sprache schon mitten darin sein, wenn nicht zum Einzeichnen

der Einzelbegritfe in die syllogistischen geometrischen Figuren

doch wieder die Worte der Volkssprache selbst, oder willkür-

lich dieselbe vertretende Ziffern gewählt würden.

d) Der eigentliche Fortsetzer von Leibniz' "Specieuse

generale" ist aber Johann Heinrich Lambert (1728— 1777),

der berühmte Mathematiker, Astronom und Philosoph, der für

Lichtenberg (Werke 1, 72) der typische Denker grossen Stils

war. In seinem "Neuen Organon" (1764) und einigen Aufsätzen

hat er die von Leibniz direkt beeinflusste Lehre vom "logischen

Kalkül" vorgetragen (vgl. ADB. 17, 556). Über die Haupt-

stelle, den "Semiotik" benannten dritten Teil des "Organons",

berichtet sein Biograph Johannes Lepsius (Joh. H. Lambert

München 1881 S. 87 f.). Danach geht auch Lambert von der Un-

bestimmtheit, Vieldeutigkeit und Lückenhaftigkeit der Sprache

aus und sucht sie wissenschaftlich brauchbar zu machen durch

kritische Unterscheidung des Metaphysisch -Notwendigen und

des Willkürlichen in den vorhandenen Sprachen. Aus dieser

"allgemeinen Sprachlehie" geht dann die "allgemeine Charak-
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teristik" licrvor d. li. die Herstellung charakteristischer Be-

/eichniin,i;'en, durch die "die Theorie der Sache auf die Theorie

der Zeichen reduziert" werden kann. Er "durchmustert alle

bisher erfundenen Zeichen und findet, dass das Zahlengebäude

und die Algebra die vollkommensten enthalten" (a. a. 0. S. 89).

Die Koml)ination dieser Zeichen ergibt sodann den logischen

Kalkül.

e) Den höchsten Ruhm auf diesem Gebiet erntete jedoch

Gottfried Ploucquet, Professor in Tübingen (1716— 1790).

Er war zunächst von Leibniz unabhängig, wie sein Biograph Carl

Phili])p Conz, ühlands Jugendfreund, bezeugt (Kleinere pro-

saische Schriften Tübingen 1822 B. II 129). "Er kam, so wie

er stets die Logik auf einfachere Grundsätze zurückzuführen

sich bemühte, im Jahre 1758 auf den Gedanken, ob, um die

anschaulichste Übersicht von jedem Schlüsse mit einmal zu

geben und so die Verrichtungen des logischen Deidvcns zu

erleichtern, Schlüsse nicht könnten gezeichnet und in Figuren

vorgestellt werden. Er rektifizierte und simplifizierte immer

mehr daran, so dass er einige Jahre nachher fand, man könne

alles auf eine einzige Regel zurückführen, auf den Grund der

Verschiedenheit und Identität" (ebd.). Dies ist wichtig. Bis

auf Ploucquet war der logische Kalkül wesentlich als ars in-

ventiva aufgefasst worden: Lull hatte Lei])niz, dieser seinen

Nachfolgern diese Idee vererbt. Ploucquet aber, ein Todfeind

der gerade in seiner Zeit herrschenden Weitschweifigkeit (Conz

a. a. 0. S. 126) will die Methode nur zur Vereinfachung der

Darstellung benutzen. Wie Prantl (ADB. 26, 320) sich aus-

drückt: er lehnte, was Leibniz in der Characteristica univer-

salis, beabsichtigte, als zu weitgehend ab, knüpfte aber doch

im Grund an dessen Ars combinatoria an, wenigstens in den

späteren Ausarbeitungen, vor allem dem Methodus calculandi

in Logicis praemissa commentatione de arte characteristica

(1769). Ploucquet, den Dessoir (Gesch. d. neueren deutschen

Psychologie 1, 77) als ein "Symptom der geistigen Aufregung,

die kritischen Momenten in dem Geistesleben eines Volkes

voranzugehen pflegt, so zu sagen einen ersten Entwurf, den

die Geschichte öfters ihren vollendeten Gestalten vorausschickt"

charakterisiert, bedeutet auch hierin den Anbruch einer neuen

Reihe. Man beginnt leise, sich von der mystischen Vorstellung

loszulösen, als sei die Sprache an sich ein selbstthätig arbeiten-
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der Mechanismus zum Finden oder Darstellen logischer Wahr-

heiten, während doch "weder Sprache und Denken, noch auch

die Formen der Sprache mit denen des Denkens identisch

sind" (H. Steinthal Einleitung- in die Psychologie und Sprach-

wissenschaft S. 60. Über den Unterschied von Sprechen und

Rechnen Stöhr Algebra der Grammatik S. 135 f. Doch vgl.

V. d. Gabelentz in Techmers Internat. Zs. f. allg. Sprachwiss.

3, 100 über ''Grammatik und Logik" im Chinesischen und

Kühle V. L i 1 i e n s t e r n s. o.) Mau beginnt einzusehen, dass

das willkürliche Kombinieren der fertigen "Begritfe" zu nichts

führt. Statt dessen l)raeh sich leise die Ahnung Bahn von der

Notwendigkeit einer internationalen Universal-Begriffsschrift, wie

sie E. Mac h in seinen glänzenden Populärwissenschaftlichen

Vorlesungen (Leipzig 1896 S. 214) mit Bestimmtheit von der

Zukunft erwartet, D i e 1 s in seiner Akademierede sie in den

Flaggenzeichen der Schiffe, dem telegraphischen Alphal^et, den

internationalen Abkürzungen schon entstehen sieht.

Ploucquet selbst blieb freilich wieder in den Anfängen

stecken und Th. Abbt konnte in den Literaturbriefen (17,61 f.)

ihn nicht nur (nach Conz S. 130) "etwas hämisch", sondern

auch recht treffend kritisieren; wobei man sich nur wundert,

dass er (a. a. 0. S. 61) den logischen Kalkül als etwas "der

Erfindung nach Neues" ausgibt, während doch solche Bemü-

hungen damals in der Mode waren. Ploucquet kam mit

Lambert in Diskussion (Lepsius a. a. 0. S. 90 Anm. 229)

und rief eine ganze Literatur hervor. Und doch hatte er nur

für die termini universales, particulares, aflfirmativi, negativi

beliebige Buchstaben eingeführt und mit ihnen ein paar lo-

gische Rechenexempel durchgenommen ! Aber er mündete,

von der reinen philosophischen Sprache kommend, bei der

Begriffszeichensprache ein und hierin liegt seine Be-

deutung für unser Thema.

f) Allmählich wurde man doch historischer. Dem von

Goethe befürworteten Ruck stuhl erscheint es (1816) bereits

als selbstverständlich, dass der Schriftsteller nicht beliebige

Laute willkürlich zusammensetzen kann (Goethe-Ruckstuhl
Von der Ausbildung der deutschen Sprache Giessen 1890 S. 55),

wie es Leibniz noch zugelassen hätte. Wenn gar heut Adolf
Stöhr eine "Algebra der Grammatik" (Wien 1899) unternimmt,

so ist es ihm natürlich, empirisch vorzugehn, historisch die
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Grundlagen des .Si)racbvcrständuisses in den "Minima von

lautlichen ^Mitteln, an welche eine Bedeutung gel)unden zu

sein scheint'" aufzusuchen (Ref. von W ernicke DLZ. 1«99

S. 1276) nud deren thatsJlchlichen Permutationen und Differen-

zierungen nachzugehn. So soll ''eine philosophisch geklärte Dar-

stellung der Formenlehre und Syntax einer bestimmten Sprache"^

schliesslich doch wohl aber der abstrakten "Sprache" selbst

gewonnen werden. Das wäre dann eine "künstliche Sprache",

die zugleich "natürlich" wäre. Erreichbar scheint sie nicht,

weil eben das Wesentliche mit dem Unwesentlichen, das All-

gemeine mit dem Spezifischen in jeder Sprache eigenthümlich

und unlösbar verquickt ist. Dass aber S t ü h r wieder vom
Wort ausgeht, statt vom Satz, scheint uns ein ])edenklicher

Rückschritt hinter Lambert und Plouequet, hinter Euler
und ]\[ax Müller. Wohl urteilt er (S. 62 f.) zutreffend über

den Zweck der Sprache, wohl weiss er (S. 63) "Namen" und

"Wort" zu unterscheiden; wohl sucht er seine H^iuptaufgabe

darin, sich und uns "von dem Druck der vorhandenen Sprach-

fbrmen zu befreien" (S. 103 vgl. 66. 140). Dennoch bleibt er

im Bann der bekannten Sprachen und rechnet doch thatsäch-

lich mit "Wörtern", d. h. mit veränderlichen Einzel begriffen

statt mit "Wortkreisen", wie eine philosophische Grammatik

thun müsste. Die Forschungen von Hugo Win ekler zur

Sprachgeschichte könnten etwa zeigen, wohin eine wirklich

empirisch-philosophische Sprachl)etrachtuug leitet. Statt dessen

erklärt S t ö h r z. B. zwar die Konjugation für entbehrlich,

aber die Deklination (S. 66), wenigstens als "stumme Deklina-

tion" (S. 69) für unvermeidlich, was vielleicht später einmal so

gut als Probe der falschen Apriori-Beweise für etwas thatsäch-

lich in der Einzclsprache Gegebenes gelten wird wie jetzt schon

Gottfried H e r m a n n s "Beweis", es könne nur sechs Kasus

geben (vgl. Delbrück Idg. Syntax 1, 31). Selbst so "zu-

fällige" Formen wie der Konjunktiv werden (S. 117) in die

Algebra der allgemeinen Grammatik herein gezogen! — Dass

deshalb Stöhrs Schrift in allgemeinen Betrachtungen (Logik

und Grammatik S..öl. 58 f. u. ö. 70 f.) wie in einzelnen Beob-

achtungen (zum Satzbau S. 62 f., Satz— Ersetzung S. 109) Dan-

kenswertes leistet, bestreiten wir nicht; aber ein Modell der

"Sprache" an sich gibt sie nicht und die auf Grund ihres

Chitfresystems angelegten Lexica (S. 9. 89. 173) würden zu
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einem g-enügenden Beg-rififsaustausch schwerlich anshmgen. Man

wird also mit Di eis (S. 15) die psychologische Betrachtung

der konkreten Grammatik weit über diese philosophisch-logi-

schen Versuche stellen müssen.

Das ältere Buch von Lang-enschwarz Die Arithmetik

der Sprache S. 34 ("Der Menschheit gewidmet") bringt nur

eine künstlich nach Zahlen gegliederte "Psychologie der Rede-

kunst" (vgl. über den Verf. Grillparzer im Grillparzer Jahr-

buch 10, 335).

Anders als Stöhr sucht C. 8 v e d e 1 i u s (L'analyse du

langage üpsala 1897) mit den "unites linguistiques" (S. 139)

zu operieren: er strebt eine Art Mechanik der Spracheinheiten

(vgl. S. 18 f.) an, ohne doch zu allgemeineren Gesichtspunkten

zu gelangen.

2) Von Lull bis S t ö h r haben wir die philosophische

Sprache, den logischen Kalkül, die Algebra der Grammatik in

direkter Abhängigkeit von dem sprachlichen Material der Ein-

zelsprache gefunden. Unser eigentliches thema probandum,

dass die spracherfindende Becic von der spracbschatfenden

qpucic überhaupt nicht fortkommen kann, war hier gar nicht erst

näher zu erörtern, da hier eben dies ganz offen zu Tage liegt.

Natürlich hat Cartesius mit seiner Ideographie oder Leibniz

mit seiner Analysis notionum in Alphabetum (ut appello) cogi-

tationum humanarum (vgl. Mundt Deutsche Prosa S. 14) über

den empirischen Begriffsvorrat, der in dem Wortschatz einer

einzelnen Nation vorliegt, hinauskommen wollen; natürlich hat

schon R a y m u n d u s L u 1 1 u s selbst die Begriffe, nicht bloss

die Einer Sprache entnommenen Ausdrücke in die Hand be-

kommen wollen. Es bleibt deshalb doch dabei, dass sie bei

einem einfachen Übersetzen aus dem Latein oder den National-

sprachen stehen blieben. Selbst wenn etwa Ploucquet seine

Chiffern anwandte und schrieb (Methodus S.43): "üniversalitas

termini signetur per literas maiores, A, B, C, D etc. Particu-

laritas termini signetur per litteras minores a, b, c, d etc.;

aflirmatioues deuotentur per innnediatam litterarum conjunctio-

nem" — selbst dann wurde ganz naiv die tagtägliche Über-

setzerpraxis nachgeahmt: man sucht die wichtigsten "Worte,

ersetzt sie durch andere und stellt so ein Vokabular her.

Ein Fortschritt über diese Stufe ward erreicht, wenn

man statt der Begriffe Begriffszeichen wählte. Die grosse



284 R. M. Meyer,

Neueniug- besteht darin, dass man sich von dem thatsäeh-

lichen Vorrat an Svnonymis nsw. frei macht. Es heisst nicht

mehr: wie geben wir "'gut, sclileeht, mittehnässig" wieder?,

sondern: wie bezeichnen wir allgemein den Begriff, der auf

moralischem Gebiet dem der Brauchbarkeit auf praktischem

Boden entspricht? Eine systematische Durchdringung und

Durcharbeitung des gesamten Begriflfsvorrates wird nötig; er-

reicht Avird sie allerdings erst bei W i 1 k i n s.

a^ Denn die Anfänge sind hier noch roher als bei den

reinen Begritfsprachen. Ein Charlatan steht auch hier im An-

fang, ein völlig sicher entlarvter, nicht wie im Fall des Cata-

loniers eine Paraeelsusnatur, in der geniale Ahnung und schwin-

delhafter Hokuspokus zusammenwirken. Der Name des Jo-

hannes Trithemius (1462—1516) begegnete uns schon bei

Gr im niels hausen und Äthan. Kirch er hat sieh noch aus-

führlich mit seiner '"Steganographica" (unvollendet; 1509 auf

den Index gesetzt) beschäftigt. Dass Tritheim als Histo-

riker ein Fälscher und Betrüger ist, steht fest (ADB. 38, 629);

und wenn er den Schlüssel seiner Geheimschrift durch Offen-

barung empfangen haben will (Kirch er Polygraphia S. 84;

Appendix S. 21), so wird es damit nicht viel besser stehen.

Über die grossprahlenden Verkündigungen, durch die der Abt

seinem Gedächtnis geschadet hatte, beschwert sich Äthan.
Kirch er nnt Recht — objektiv; subjektiv hatte der Jesuit

dem Abt von Sponheim nicht allzuviel vorzuwerfen!

Tritheim hat sowohl eine Polygraphia (zuerst 1518

erschienen) als auch eine Steganographia (1531) verfasst. Die

letztere enthält nicht nur Schlüssel zu allerlei Geheim- und

Zeichensprachen, sondern auch Anweisungen, Abwesenden so

zu sagen durch eine geistige Telegraphie ohne Draht Mittei-

lungen zu machen. Sie brachte Tritheim in den Verdacht

der Zauberei und wurde deshalb (nach der Biogr. Univ. 42, 182)

von Bekämpfern und Verteidigern des Hexenwahns wie Wierus

und Bodinus lebhaft erörtert. Kircher macht sieh darüber

lustig und teilt, um die Telegraphie Tritheims zu parodieren,

die lustige Geschichte von der künstlichen Nase mit, die alle

Schicksale ihres ursprünglichen Fleischbesitzers mitmachte (Ap-

})endix S. 19). eine Anekdote, die dann Edmond About zu seiner

graziösen Geschichte ''le nez dun notaire" gestaltet hat. Indess'

hing bei dem A])t von Sponheim die Absicht ''sine nuncio, dum



Künstliche Sprachen. 285

volo, voluntatem nieam indicare sedeuti iu carcere, etiain longe

abseus, quautumcunqiie cnstodiatur, etiamsi tribiis niilliaribiis

sub terra sederet, et haec omnia iiniversaliter" aufs Eug-ste

mit dem in der Polygraphie gelehrten Kunst zusammen, ''omnia

ista doeere in omnia lingua totius mundi, quam umquam
audivi". Wir sind im Zeitalter der Ch^'mie und eine Alehemie

der Rede wird angestrebt. Chitferu- und andere Geheimspra-

chen kannte man längst und dass T r i t h e i m die seltenen

tironischen Noten für sein künstliches Gemenge von 13 neuen

Alphabeten (Biogr. Univ. a. a. 0. S. 181) benutzte, machte

nicht den Reiz seiner Erfindung-, Darin bestand er, dass er

die Ideen selbst, die Universalia losgelöst vom \Yort zu geben

schien. Er löste die Übersetzung der Beg-ritfe von der Iso-

lierung und g-ab einen fortlaufenden Schlüssel, der eine Über-

setzung in jede bekannte Sprache zu ermöglichen schien.

Noch Descartes sah den einzigen praktischen Nutzen einer

Universalsprache (nicht einer philosophischen ars inventiva!)

darin, dass man aus ihrem Wörterbuch in jede Sprache ül)er-

setzen könnte (An Mersenne; Brief vom 20. Nov. 1629: Dis-

cours de la methode et choix de lettres Paris 1884 S, 201).

Für Tritheims Zeitgenossen, die obendrein seine faustischen

Verheissungen berauschten, musste es scheinen, als habe der

gelehrte Abt die Seele der Worte gefasst, so dass sie sich

nun lateinisch oder hebräisch oder deutsch nach Belieben incor-

porieren Hesse. Und eben deshalb steigerte er sich auch selbst

zu der Idee, durch den blossen Besitz dieser Wortseelen ("'Ru-

nen", hätte der germanische Priester gesagt) korrespondieren zu

können: es ist Ruuenzauber, wie wenn der altgerm. Medizin-

mann einen Spruch ritzt, so "dass vom Stamm der Gestorbene

steigt und Worte wechselt mit mir" (Hävamal Str. 156: Edda

übs. von Gering S. 108).

b) Tritheim fand noch mehr Nachfolger als Lullus:

darunter die berühmten Gelehrten Naude und Morhof (Biogr.

ün. a. a. 0. S. 182). Es waren recht seltsame Gesellen da])ei,

fast alle mit einem Zug von der Charlatanerie des Meisters

ausgestattet. Da war Johann C a r am u e 1 y L o 1) k o w i t z

(geb. 1606 gest. 1682; ADB. 3, 778), ein Sprachgenie, das

seine Talente in den Missionsdienst der Gegenreformation stellte,

gerade so wie Rom im vorigen Jahrhundert die märchenhafte

Sprachbegabung des Kardinals Mezzofanti für die Zwecke der
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Propag-aiKla ausnutzte. (Die Mission hat für die Universal-

sprachen so viel zu bedeuten, wie für die Linguistik; auch

Dalg-arnos Druekprivileg- empfiehlt seine Weltsprache als ein

Mittel zur Verbreitung des Evangeliums, setzt aber gut eng-

lisch sofort hinzu: und zur Vergrösserung- von Handel und

Verkehr.) C a r a m u e 1 war, wie L e i b n i z und L a m b e r t,.

^Mathematiker von Bedeutung-; und mit den Bemühungen um
das dyadische Zahlensystem (a. a. 0. S. 780) hingen wohl auch

seine weltspraehlicheu Versuche, wie bei Leibniz raathema-

tisehe und grammatisch-logische, zusammen: "er erfand eine

Weltschrift für alle Sprachen, eine Zeichensprache, eine mo-

derne Terminologie für Philosophie und Theologie usw., kon-

struierte Automaten u. dgl.". Natürlich steckte er in den Vor-

urteilen seiner Zeit und die "barbarischen Worte", durch die

er die Terminologie "mehr verwirrte als aufhellte" (Biogr. Un.

6, 852) Hessen seine Anstrengungen scheitern. — Da ist Da-

niel Schwenter (1585—16-36; ADB. 33, 413), Orientalist

und ebenfalls Mathematiker, der ausserdem einen "Peter Squenz"

vor Andreas Gryphius verfasst hat (vgl. F. Burg Zs. f.

d. A. 25, 130 f. 168) und eine "Steganologia et Stegauographia"

drucken Hess. Da ist der Merkwürdigste von Allen : J o h a n n

.Joachim Becher (1635—1682; ADB. 2, 201; Biogr. Um
;>, 450), ]\Iitbegründer der chemischen Phlogistontheorie, "ein-

flussreich als Volkswirt", im Leben "erfinderisch, dünkelhaft

und unstet". 1661 gab er den Character pro noticia linguarum

universali heraus, für den er vergebens 100 Dukaten vom Kur-

fürsten von Mainz erwartete: ein AVörterbuch von mehr als

10000 Worten, später (1679) vereinfacht. Wie Kircher scheint

auch er (nach den Angaben der Biogr. Un.) eine Durchzählung

nach dem lat. Alphabet zu Grunde gelegt zu haben. Techmer
(Internat. Zs. f. Sprachwiss. 4, 339) sagt, er habe empfohlen,

die gleichbedeutenden Wörter in den Wörterbüchern der ver-

schiedenen Sprachen mit derselben Nummer zu versehen, da&

gleiche Verfahren, das heut wieder Stöhr (Algebra der Gram-

matik S. 9) vorschlägt.

c) In eine neue Phase tritt das Projekt mit George
Dalgarno, einem Schotten, dessen Ars signorum vulgo cha-

racter universalis et lingua philosophica (ebenfalls 1661) von

Wilkins (nach der Biogr. Un. 10,42) stillschweigend benutzt

ist. Überhaupt spielt der geistige Diebstahl bei diesen ver-
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wegenen Gedankenjougleurs keine geringe Rolle: Trithemius'

Polygraphie wurde von dem Friesen Hottinga gemütlich als

ein eigenes Werk nachgedruckt (Biogr. Uu. 42, 181), fast 100

Jahre nach der Originalausgabe! — Dalgamos Büchlein (vgl.

dazu Diels a. a. 0. S. 5 f.) ist nicht uninteressant. Als seine

Eigentümlichkeiten hebt Pillet in der Biogr. ün. hervor, dass

es von einer methodischen Klassifikation aller möglichen Ideen

ausgehe, und dass es die Charaktere dieser Klassifikation an-

zupassen suche, "de maniere que le mot represente l'idee elle-

meme, et non les sons qui eu expriment le noni, comme dans

les langues usuelles". Aber den ersten Punkt teilt Dal gar n&
mit Leibniz und Cartesius. Neu ist dagegen ein dritter

Gesichtspunkt, in dem ihm auch Wilkius nicht gefolgt ist

und auf den gerade der Schotte besonderes Gewicht legt: er

will nicht "figuras mutas" geben, sondern eine der Aussprache

fähige Rede (S. 12 f.). Er schlägt also die Brücke von der
üniversalschrif t zu der Universalsprache, allerdings

ohne Nachfolge, wie Ploucquet die von der reinen Begriff's-

zur Begriffszeichenschrift.

Dalgarno ist noch völlig in scholastisch- mystischen An-

schauungen und allegorischen Spielereien befangen : "Res ipsae

sunt quasi [oder, wie er prinzipiell schreibt; <[asi] Pater, gi-

gnens in mentibus nostris suam iraaginem; Intellectus vero

est Mater, has imagines concipiens; et ^lemoria est uterus, in

quo [sie] Rerum Imagines sie genitae gestantur" (S. 27). Die

für jene Zeit, in der Newton die Fallgesetze fand und Pro-

phezeiungen aus der Apokalypse ablas, charakteristische Mi-

schung von scharfer Beobachtung und träumerischer Spekula-

tion zeigt besonders sein Caput primum (de primis Signorum

elementis, speciatim vero de sonis simplicibus) — eine Laut-

lehre mit scharfen lautphysiologischen und phonetischen Be-

merkungen (eine Anlautregel S. 9), an deren Schluss eine

phantastische Umänderung des Anfangs von Vergils berühm-

tester Ekloge mitgeteilt wird (S. 12j:

Pipite pu tapurae legudam sud pekmine thaki,

statt: Tityre tu patulae recubans sub tegmine fagi!

Dalgarno geht systematisch in strenger Dichotomie

(S. 29) vor: die allgemeinsten Begriffe werden vorausgeschickt,

und nun folgt eine jedesmal wieder durch einen Buchstaben,

ausgedrückte Spezialisierung. So heisst "Metall" nef: n con-



288 K. M. Meyer,

cretum pliysicuni, c accidens, f coneretiiiu artefactnm; es heisst

dann weiter Gold neffis, Silber nefgofßs^ Blei nefgofir usw.

Er ahnte es in seinem Stolz sicher nicht, dass er selbst hier-

bei nur tiefen Sinn ins kindische Spiel legte: ii,-erade so be-

nannte Darwins Sohn im Alter von einem Jahre jede Nah-

rung mit 'munu', dann Zucker mit 'shu-munu' und noch später

Lakritze mit 'black-shu-munu' (Rzesznitzek Entwickelung der

Kindersprache S. 24). Das Kind besitzt freilich noch nicht

jene scharfe dichotomierende Logik, die Goethes Jünger

Carl Philipp Moritz voraussetzt, wenn er in seinem zu präch-

tigen Kupfern von Chodowiecki geschriebenem "V^ersuch einer

kleinen praktischen Kinderlogik" (Berlin 1786) gleich mit der

Scheidung von Lebendem und Leblosem (S. 11) anfängt —
als ob dem Kind nicht alles lebendig wäre! Aber wohl be-

sitzt das Kind schon die Ordnungsliebe, die gern gliedert und

ableitet. Jene Spezifikation — "Nahrung — süsse Nahrung —
schwarze süsse Nahrung" — ist der erste Schritt auf dem
AVege zu den systematischen Terminologien der Chemiker und

der Naturforscher überhaupt; denn auch ])ei diesen war natür-

lich ein blosses Zusammenrücken (P. K r e t s c h m e r Sprach-

regeln f. d. Bildung und Betonung zoologischer und botanischer

Namen Berlin 1899 S. 6) älter als die echte Komposition

(ebd. S. 5).

Wo unsprechl)are Complexe entstehn, werden bei Dal-

garno die literae serviles et expletivae ei und s eingeschoben:

meis für ms (S. 51). Polyonymie wird (S. 45) nicht vermie-

den; so heisst abripere (S. 95) dos, don, bemdep, stekai. (Diese

Sprache mag wohl auf die wildesten Lautverbindungen in

Swifts Gulliver 1726 Einfluss geübt haben.) Der Anfang der

Genesis lautet (S. 118): Dan semu, Sava samesa Namttn

Noni. Auch das Vorwort hat D a 1 g a r n o in seiner eigenen

Sprache an König Karl gerichtet.

Dieser kühne und konsequente Neuerer bleibt nun aber

doch völlig von dem Vorbild des allgemeinen Sprachl)aus ab-

hängig. Zwar wenn die allgemeine Anordnung — vox gene-

rica iiraecedit (S. 56) — der der Sprachen entspricht, so liegt

hier wirklich eine Übereinstimmung von Logik und Sprach-

bau vor. Aber das ist bezeichnend, dass er Alles glaubet wie-

dergeben zu müssen, Flexion (S. 62), Syntax (S. 72), ja sogar

Eigentümlichkeiten wie die verba Impersonalia (S. 77). Nichts
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ist für die logische Uiibehilfiicbkeit der Sprachen bezeichnen-

der als die Notwendigkeit der Partikehi zur Verdeutlichung-

der Beziehungen im Satz ^ D a 1 g a r n o aber (der S. 80 die

scharfsinnige wenn auch zu weit gehende Bemerkung macht

"omnes particulas esse vero casus") glaubt auch sie für seine

logische üniversalsprache nicht entbehren zu können!

d) Athanasius Kircher (1602—1680) ist der Berühm-

teste unter den Förderern der Universalschrift ; und an keinem

tritt die bedenkliche Seite dieser Unternehmungen greller her-

vor. Weiss (Biogr. Un. 21, 642) suchte noch Kirchers bona

fides zu retten; Ermau (ADB. 16, 1 f.) hat ihn unwiderleg-

lich als Charlatan entlarvt. Nur ist auch bei dem Jesuiten-

pater wie bei T r i t h e i m oder Becher der Betrug immer

zuerst als Selbstbetrug zu verstehn. Der grenzenlos eitle und

ehrgeizige Mann war nie zufrieden, die Dinge so aufzufassen,

wie der gesunde Menschenverstand sie nahm. Wenn er etwa

(Erman a. a. 0. S. 3) in seinem "Oedipus Aegyptiacus" die

13 Zeichen Kasrs Tmiüans (Caesar Domitianus) zu deuten

hat, so liegt es seinem von Kabbala und Übergescheitheit ver-

drehtem Kopf ganz nah, den Titel im Sinn seiner eigenen

''Steganographia" zu deuten und den Namen "Kaiser Domi-

tianus" wie folgt zu übersetzen: "Die wohlthätige Zeugungs-

kraft, die über das Obere und Untere herrscht, vermehrt das

Zustr(imen der heiligen Feuchtigkeit, die von oben herab-

kommt. Saturn, der die flüchtige Zeit ordnet, der wohlthä-

tige Gott, fördert die Fruchtbarkeit der Äcker und hat Macht

über die feuchte Natur . .
." Sicher ist das, wie Erman

sagt, Tollheit; aber es hat vielleicht noch ebensoviel Methode

wie manche Lesungen etrnskischer Inschriften.

Auch Kircher vereinigte das Studium der Mathematik

und Musik mit dem der Sprachen. Seine koptischen Arbeiten

haben noch heut Bedeutung (Benfey Gesch. d. Sprachwiss.

S. 239) — "freilich nicht weil, sondern trotzdem Kirch er die

Lingua aegyptiaca restituta heraus gegeben hat", meint Er-

man. Überall versuchte er, aus geringen Resten grosse Ge-

heinniisse herauszulesen und wieder in enge Symbole grosse

Geheimnisse hineinzupassen. Er schrieb einen Mundus sub-

terraneus, in quo universae naturae maiestas et divitiae demon-

strantur (1664 oder 1668): "bizarre Konjekturen und apokryphe

Berichte über die Riesen, die Drachen und andere im Erd-
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inuLM-n wohnende Fabelgesehöpfe" (Biogr, Un. 21, G43): mul

eine Turris lsabel, sive Archontolog-ia qua pviscorum post di-

luviuQi lioniinuni vita, mores, rerunique gestainm magnitudo . .,

eonfiisio linguaruni, gentium tvansmigurationes cum prineipa-

lium inde euatorum idiomntnm historia describuntur et expli-

eantur (1678).

Dieser Mann musste selbstverständlich auch eine Poly-

g-raphia seu artificium linguaruni, (pio cum omnibus totius

mundi populis i)oterit quis correspondere (Rom 1683) schreiben

(vgl. Diels a. a. 0. S. 7). Die Pasigraphie ist von Becher,

die Steganographie von T r i t h e i m abhängig-. Neu ist aber

zweierlei : erstens die Energie der Durchführung, und zweitens

der ausgezeichnete Gedanke, nicht mehr die ganzen Worte,

sondern nur die Wurzeln zu übersetzen, die Flexion aber (wie

es Steiners Pasilingua s. o. thut) den Nationalspraehen zu

ül^erlassen (Polygraphia S. 15).

Kirch er erbaut (S. 45) ein Dictionarium pentaglossum.

In alphabetischer Folge nach dem Latein ordnet er die wich-

tigsten Begrifie rein praktisch in 32 Gruppen von je 40 Worten.

Es ist also etwa "radix" im Alphabet aufzusuchen und danach

durch XIX 10 auszudrücken. So erhält man die Wurzel. Die

Flexion wird sodann durch eine Chitfer ausgedrückt, z. B. G
mit Kreis Gen. ^g., G mit Strich Gen. PL, oder ein Hufeisen

je nach der Lage Praes. oder Praet., mit Punkt Plural usw.

Also XIX 10 A : radices; oder zu II 7 amare II 7 11' ama-

bimini. — Das Verfahren ist ungemein einfach und bei der

einfach symbolischen Art der Flexionszeichen auch praktisch;

ähnliche Methoden werden (nach der Biogr. Univ.) noch heut

im internationalen Handelsverkehr vorgeschlagen. Auch die

verschiedenen Systeme einer arca steganographica (S. 130)

oder cysta glottologica (S. 85) sind scharfsinnig- ausgedacht.

Daneben fehlt es wieder nicht an Spielereien wie der tabula

cryptolog-ica per signa membrorum (App. S. 16), wo die Ohren

Liebe oder Hass, der Bart Glück oder Unglück bedeutet, so

dass man plötzlich wieder in der Sphäre der Traumdeuter und

Kartenleg-er g-erät. — Kircher gibt übrigens (S. 147) die Na-

men verschiedener Vorgänger an, darunter den berühmten

J. B. Porta (vgl. App. S. 20); dass er sich mit Tritheim

ausführlich beschäftigt, erwähnten wir schon.

c) John Wilkins (1614—1672), Bischof von Chester,
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Ibedeutet den Höhepuukt dieser Eutwiekelimg- uud von ihm

würde ich am vvenig'sten mit T h. M n n d t (Deiitscbe Prosa

S. 15) behaupten, dass er ''nur Unsinn vorgebracht habe". Wir

halten es lieber mit Tee hm er, der in seiner Internat. Zs. f.

Sprachwiss. (4, 339 f.) W i 1 k i n s mit höchster Anerkennung-

bespricht und (S. 349 f.j den dritten Teil, die Natural Gram-

mar, zum Neudruck bringt.

Der Schwager Oliver Cromwells, der auch mit dem ge-

feierten Theologen Tillotson (den Lessings Vater übersetzt hat)

verwandt war, gehörte zu den Gründern der berühmten Royal

Society, er soll auf Cyrauo de Berg-erac mit seiner Reise in

den Mond, aut Swifts Gulliver und Voltaires Micromegas ge-

wirkt haben und Fontenelle hat seine "Entdeckung einer neuen

Welt" (1690) in den Unterredungen über die Mehrheit der

Welten popularisiert (Biogr. Un. 44, 620j. Wie Trithemius
und Porta hat dieser ungewöhnliche Mann sich mit der Ge-

dankenübermittelung durch Telepathie befasst (Mercure 1641)

und von hier kam er zu dem Versuch einer überall verständ-

lichen BegTitfszeichens])rache. Er patronisierte Dalgarno und

benutzte, wie Ch. Nodier (a. a. 0.) zeigte, seine Ars signorum

vulgo character universalis (1661; für seinen eigenen Essay

towards a real character and a philosophical language (1668),

der aber doch noch Eigenes genug enthält. Wie K i r c h e r

und Dalgarno für die Drucklegung ihrer Schriften fürstliche

Gönner fanden, so sah W i 1 k i n s sein Buch von der Royal

Society gedruckt.

Der Bischof holt sehr w^eit aus und es sieht fast aus,

als nähere er sich der empirisch-philosophischen Methode von

de Brosses und M o n b o d d o, wenn er mit dem Ursprung

-der Sprachen, ihren Veränderungen und ihrem Verfall, den

Anfängen der Schrift und der Vergleichung der Alphabete

beginnt. Aber der zweite Teil "containing Universal Philo-

sophy" verrät sofort den Scholastiker. Der Manu, der einen

Abschnitt überschreibt "that neither Letters nor Languages

have been regularly established by the rules of art", zeigt

schon in diesen Worten seinen Standpunkt: im Grund erkennt

er die cpucic, die unwillkürliche Entwickelung aU; aber er

fasst sie doch als fehlerhafte Abweichung von dem Ideal der

Gecic, der vernunftgemässen Einsetzung, auf. — Er geht nun

in philosophischer Analyse von den allgemeinsten zu den spe-
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ziellen BegTiffen und bereitet so die Philosophische Graninuitik

(S. 297) vor. In den Betraehtuni^-en über Partikeln (8. o04)^

Syntax (S. 354) u.dgl. steht er Dalgarno nahe, wie er denn

auch dessen lautphysiolog-ischen Studien (S. 363 f.) nachahmt

und mit instruktiven Abbildungen der beim Sprechen thätigen

Organe (S. 379) begleitet. Aber Wilkins ist viel geistreicher

als der trockene Schotte. Und vor allem macht er mit dem
Gedanken Ernst, dass die Zeichen eine gewisse Notwendigkeit

haben sollen, gerade im Gegensatz zu der "Wilkür" der einzel-

sprachlichen Benennungen. Er sucht deshalb nicht nur ein-

fache Zeichen etwa von der Art der stenographischen (S. 376)

zu geben, sondern er motiviert (S. 373} sogar die Reihenfolge

der Lautzeichen. Ebenso sind die Begrififszeiehen rein sym-

bolischer Natur: ''eine gerade Linie, als das Einfachste, wird

für den Begriff 'Gott' gesetzt. Ein Winkel an der linken Seite

bezeichnet die erste Person der Dreieinigkeit, Gott Vater"

(S. 405). Die Anordnung der Zeichen sollte, wie im Chine-

sischen (auf das W i l k i n s, wie andere Uuiversalschriftlehrer,

Bezug nimmt, S. 451) die Syntax überflüssig machen; aber

während die bewundernswerte mathematische Klarheit des Chi-

nesischen nach G. v. d. G a b e 1 e n t z (in Tech m e r s Inter-

nat. Zs. f. allgem. Sprachwiss. 3, 100 über die chinesische

Wortstellung) gerade in dieser konsequent durchgeführten An-

ordnung besteht, hat Wilkins doch die Präpositionen usw.

nötig (vgl. das Credo als Probe mit Erläuterung S. 427 f.).

Als Begrififszeichensprache erreicht Wilkins' Essay die

höchste Stufe. Der Versuch, ganz von dem Wortvorrat abzu-

sehen, eine logische Einteilung aller vorhandenen Begriffe und

Dinge vorzunehmen und in einfachen syndiolischen Linien wie-

derzugeben, verdient den höchsten Respekt und deutet mit

grosser Bestimmtheit jene von M a c h und D i e 1 s erwartete

wissenschaftliche Kunstsprache der Zukunft voraus. Gerade

deshalb ist das mit grosser Konsequenz durchgeführte Unter-

nehmen des Bischofs auch in seinen Schwächen so bezeichnend.

Zunächst lässt eine abgeschlossene Gliederung eine Er-

weiterung unserer Kenntnisse nicht zu ihrem Recht kommen.

Kirchers geschlossene "Cysta" oder Dalgarnos und Wil-

kins' lückenlos fortschreitende Systeme bieten der Aufnahme

neuer Termini, der Charakteristik neu entdeckter Tier- oder

Pfianzengattungen die grössten Schwierigkeiten. — Wichtiger
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nocli ist, dass fiiiulanientale Auffassungen sich ändern, ohne

dass Unigestaltung-en im System möglich wären. Das stört

bei Kirch ers rein praktischer Methode nicht, wohl aber bei

der logischen der Engländer. Bei dem Bischof von Chester

werden z. ß. noch die vier Elemente als Einteilungsprinzip

verwandt-, eine Gliederung auf Grund anderer chemischer Er-

kenntnis müsste das ganze Vokabular umwerfen, die Beibehal-

tung desselben aber müsste die Quelle grundfalscher Vorstel-

lungen und Assoziationen werden! (Vgl. Benfey Gesch. d.

Sprachwissenschaft S. 249 Anm.)

Doch über den praktischen Wert der üniversalcharak-

teristik haben wir hier nicht zu sprechen. Auch Hesse Wil-
li ins' System sich verbesserungsfähiger gestalten etwa durch

Nachahmung jenes Dezimalsystems, das von Amerika aus für

die internationale Bibliographie in Vorschlag gekommen ist.

Hier wird j'ede Gruppe in zehn Teile zerlegt und also jedes

Buch durch eine mehrstellige Zahl bezeichnet; also etwa:

Philosophie 1; Deutschland 1; ]\rittelalter 2; Cusanus 4; das

oder jenes Buch von ihm 11247. Diese Methode, die gewisser-

massen Kirch ers Zahlenkasten und den ideographischen Ap-

parat der Engländer vereinigt, lässt wenigstens fortwährende

Neuteilungen zu, wenn auch die Grundlagen der Einteilung

unangerührt bleiben müssen.

Für uns aber ist vor allem von Bedeutung, wie mächtig

selbst bei diesen Triumphen der Oecic die qpucic bleibt, wie

gewaltig die natürliche Sprache auf die philosophische drückt.

Alles, was der character universalis entbehrlich machen sollte,

verdeutlichende Beziehungsworte so gut wie primitive Inter-

jektionen, kehrt in Wilkins' Essay wieder. Der Triumph der

Spekulation über die Materie wird zu einem Sieg des Histo-

risch -Gewordenen über das Rein -Gedachte; die künstliche

Sprache ist immer wieder — ein Kind der natürlichen!

f) Die üniversalschrift hat nicht wieder solche Höhe er-

reicht. Aber das Problem ward immer wieder angegriffen.

Lambert verschaffte (wie Wilkins dem Dalgarno) einem

wunderlichen "ungarischen Edelmann und Geistlichen" Georg
Kalmar Subscribenten für seine Praecepta grammatica atque

specimina liuguae philosoph. sive universalis ad omne vitae

genus accomodatae (1772). Es war ''eine Schriftsprache von

400 Grundzeichen, zu deren Bezeichnung er die Zeichen der

Indogermanische Forschungen XII 3 u. 4. 20
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Mathematik, Astronomie, Heraldik usw. zu Hilfe ruft. Seiue

Grundzeiflieii führt er durch alle Sprachabwandlung-en hindurch

und hat Mittel ihre Verbindung anzuzeigen. Die 400 Grund-

zeichen behielt er jedoch geheim und teilte nur einige Proben

mit" (Lepsius Lambert S. 91). Es scheinen hauptsächlich

Initialen gewesen zu sein: t (tempus) Zeit, b (l)eatitudo) Glück-

seligkeit u. dgl., und also so willkürlich wie Ploucquets
Buchstaben. — Der merkwürdige Graf Gustav Schlabren-
dorf (1750—1824), dessen Leben Varnhagen v. Ense be-

schrieben hat, grübelte über allgemeine Sprachlehre und Wort-

abstammung (ADB. 31,322; vgl. Preussisehe Jahrbücher 1, 80.

Über Schlabrendorf als Schriftsteller G. Seh w ab Die deutsche

Prosa Stuttg. 1843 I 275). Einen kurzen Abriss seiner geist-

reichen "'Bemerkungen über Sprache" findet man in C. G. Joch-

manns Reli(iuien gesammelt v. H. Zschokke (Hechingen 1838)

I 148 f. Schlabrendorfs grundlegendes Aperen ist das von der

rhythmisch-melodischen Natur jeglicher Sprache. Auch er ging

vom "mecanisme vocal" aus (Biogr. ün. 38, 333) und wetteiferte

in der lautphysiologischen Begründung der allgemeinen Sprache

mit dem Abbe Sicard (1742—1822), dem hochverdienten

Taubstummenlehrer, dessen Pasigrai)hie ou premiers Clements

de l'art decrire et d'iniprimer dans une langue de maniere ä

etre entendu en tonte autre langue sans traduction (1796), wie

Schlabrendorfs Ideen, über die Ankündigung nicht heraus-

kam (Biogr. Un. 39, 288). Es ist merkwürdig, dass Sicard

fast auf demselben Wege wie Wilkins zur Uuiversalschrift

kam: durch das Problem, zu einem nicht Hörenden zu spre-

chen; bei dem Bischof handelte es sich um Abwesende, ))ei

dem Abbe um Taubstunnue. Dies zeigt von neuem, wie üni-

versalschrift und üniversalsprache fast unlösbar verquickt sind.

— Sicard stand seiueseits in Verbindung auch mit Joseph
de Maimieux (1753— 1820), dessen Pasigraphie mit ganz dem-

selben Titel wie Sicards Ankündigung zitiert wird (Biogr. Un.

26, 131); später gab er noch eine "Carte generale pasigraphi-

que" (1808), ein W(»rterbuch von 7—8000 Wörtern mit gram-

matischen Regeln "von bewundernswerter Einfachheit". —
Moser (Gesch. der Weltsprache S. 15) nennt neben Andern

noch Bachmaier (1853), Soudre, de Mas (1863), Paic(1869),

sowie besonders v. d. Gabel entz, "welcher mit Weltsprach-

Alphabet, Grammatik und W()rterbuch sowie einer grossen An-
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•zahl von Schlüsseln zur Gablentzographia und Gablentzolalia an

die Öffentlichkeit trat". Doch mit dem Namen des grossen

Sprachkundigen, der von der universalen Sprachkenntnis "zu

einer allgemeinen Sprachlehre im wahren Sinne des "Wortes"

(Leskien ADB. 8, 787) zu gelangen hoffte, haben wir den An-

schluss an die empirisch-philosophische Sprachforschung erreicht.

Wir nennen deshalb nur noch (nach B e n f e y S. 800) zwei bei

Mose r (a. a. 0.) fehlende Vertreter der "künstlichen Aller-

weltspraehe": Abel Bürja (1809) und Lichtenstein (1853).

Mit der "Pasigraphia sive scriptura uuiversali" hat sich übri-

gens (1799) auch G. F. Grotefend, der erste Entzifferer der

Keilschrift, befasst (ADB. 9, 763).

3) Im Gegensatz zu den zweifelhaften Gestalten, die

uns zumeist als Erfinder der Begriffswort- und Begriffszeichen-

sprachen entgegentraten, begegnet nun sofort eine höchst wür-

dige Persönlichkeit, ein vornehmer Vertreter des "Ancien Re-

gime" in Frankreich, den als solchen — wenn ich nicht irre

— auch T a i n e besonders gewürdigt hat — der Präsident

de Brosses.

a) Charles de Brosses (1709—1777), Parlamentsprä-

sident in Dijon, war ein Mann von staunenswerter Vielseitig-

keit der Interessen: "c'etait sa nature d'etre aux deux poles

a la fois, d'aimer a nieuer de front des choses qui se repous-

sent, les plaisirs et les affaires, le droit et la musique, la i)0-

litique et le jeu, les recherches de l'erudition la plus patiente

ou la plus ardue, et les saillies de la gaiete la plus piquante

et la mieux inspiree" (Biogr. ün. 5, 646. Vgl. über ihn uocli

den Essai sur la vie et les l'ecrits du President de Brosses vor

seinen Lettres faniilieres S. 8.5 und Barbey d'Aurevilly Portraits

politiques et litteraires S. 94 f.). Freilich liegt in dieser Bunt-

heit der Interessen, in der Vereinigung von Sprach- und Musik-

studium insbesondere immer noch eine Verwandtschaft mit dem
polyhistorischeu Dilettantismus der Tritheim und Kirch er;

und ein strenger Fachmann wie B e n f e y hat denn auch

(Gesch. d. Sprachwissensch. S. 281. 286 f.) über den "Traite

de la formation mechanique des langues et des principes phy-

siques de Tetymologie" (Paris 1765) sehr hart geurteilt. Ich

finde in dem Buch des merkwürdigen Manns, der sein Leben

der Ergänzung Sallusts gewidmet hat und durch seinen "Culte

des dieux fetiches" (1760) der vergleichenden Mythologie und
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der allg-emeineii Religionswissenschaft einen unentbehrlich ge-

wordenen Terminus schenkte, doch nicht liloss ''die eigentüm-

liche Divinationsgabe, mit der der französische Geist eine Idee

erfasst, welche erst später begründet wurde" (Benfey S. 288)^

sondern auch eine merkwürdig frühreife Richtung auf die

Koutrole der apriorischen Meinungen durch Beobachtung und

Vergleichung. Die beiden Bändchen — die ich aus unserer

Königlichen Bibliothek in dem mit Randstrichen versehenen

Exemplar Friedrichs des Grossen benutzen konnte — enthalten

sicherlich noch viel und allzuviel von der tastenden Phantastik

des 18. Jahrhunderts und der Verf., der (1, 50) die Astrologie ver-

dammt, die Etymologie aber als eine hohe und sichere Kunst

preist, hat den Unterschied zwischen wissenschaftlicher und di-

lettantischer Methode noch so wenig erfasst, dass er sich {2, 44)

Wach 1er s köstliche Unterscheidung von Sprache und Dialekt

zu eigen macht: "Die Sprachen sind untereinander durch die

Konsonanten unterschieden und die Dialekte durch die Vokale!"

Wenn er (2, 103 f.) der Urbedeutung der Worte nachgeht, er-

klärt er etwa "hospites" als ''houspetentes, ceux qui viennent

ä la maison" (2, 115). Oder Sprachverschiedenheiten wie

pempe und quenque werden (2, IGT) aus verkehrten Lesungen

gedeutet; was an Max Müllers Methode erinnert, alle mytho-

logische Entwickelung von Sprachfehlern abzuleiten. Vor allem,

geht de Brosses — wie Benfey hervorhebt — viel zu weit

in der unhistorischen Deutung junger Worte aus ursprünglicher

Lautnachahmung (1, 254 f. u. ö.).

Aber dem steht doch ein merkwürdig klares und an-

nähernd richtiges Bild der allgemeinen Sprachentwickeluug

gegenüber. Mit dem Begriff der "Wurzeln" macht im Abend-

land de Brosses zuerst ernst, wie er denn auch konsequent

dafür das Zeichen R (= radix) verwendet. Die Wurzeln

sind festzustellen durch Sprachvergleichung. Sie sind über-

wiegend selbständige ungebräuchliche Worte (2, 369) ; der Im-

perativ ist Verbalwurzel (2, 398). Formell sind sie kurz und

zumeist einsilbig (2, 387). Ihre Zahl ist gering (2, 230). Auch

die Endungen sind grossenteils ursprünglich autonome Worte

(2, 173 f.). Hier nimmt der Präsident also Bopps berühmte

Theorie voraus, aber er schränkt sie vorsichtig ein, wie er

auch die Einsilbigkeit der Wurzeln nicht unbedingt behauptet

— für seine spekulierende Zeit eine anerkennenswerte Selbst-

beschränkung.
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Jede Wurzel entwickelt sich nach bestimmten ßeg-eln der

Ableitung- (2, 55 f.). Neue Wurzehvorte kommen nur ausnahms-

weise vor (2, 119). de Brosses versucht auch schon die

Gesamtg-eschichte einzelner Wurzeln zu geben; die erste —
AC {'2, 324 f.) ist merkwürdigerw^eise dieselbe, mit deren frei-

lich recht sehr anders fundierter Geschichte sich auf das Jahr

um ein Jahrhundert später in die Wissenschaft Johannes
Schmidt von August Schleicher geleiten Hess (Die Wurzel

AK im Indogermanischen W^eimar 1865). Es ist aber auch

bezeichnend, dass Schleicher (a.a.O. S. V) erklärt, er habe

sieh der Wahl seines Schillers deshalb gefreut, "weil ich hotfen

durfte, dass gleich diese erste Arbeit den Verf. mit der ge-

hörigen Scheu vor der Etymologie erfüllen werde". Man war
in 100 Jahren von der fröhlichen Sicherheit etwas zurückg-e-

kommen, mit der der Franzose (1, 31) ausrief: "L'etymolog-ie

n'est pas un art incertaiu!" — Die zweite von de Brosses
benutzte Wurzel, ST (2, 335 f.), ist noch bei Steinthal ein

Lieblingsgegenstand glottogonisch-etymologischer Vermutung-en.

Für die Veränderungen der Worte bringt de Brosses
sehr verständige Ursachen, so die jetzt wieder so beliebte

"prononciation inexacte" (2, 137). Er beachtet sogar (2, 63 f.

71 f.) den Einfluss des Völkerverkehrs, unterscheidet (2, 74)

Verwaudtsehaftscentra Avie den Norden für Ausdrücke der Fi-

scherei, und achtet selbst (1, 165. 277—84) auf den Akzent.

Über die Ableitung stellt er freilich (1, 289) nur ganz allge-

meine Sätze auf; ebenso über die historischen Veränderungen

(2, 164 f.).

Steht es nun fest, dass aus wenigen Wurzeln zahllose

Worte entstanden sind, so konmit Alles darauf an, Alter-

schichten für diese Worte festzustellen. Hierin liegt nun die

eigentliche Bedeutung von de Brosses. So phantastisch und

dilettantisch er auch vorgeht — der Gedanke selbst ist heut

noch nicht überholt. Noch heut gelten prinzipiell alle Worte

einer Sprache als gleichartig, soweit sie sich nicht durch fc»r-

melle Merkmale — altertümliche Flexion, junges Stammsuftix

u. dgl. — als bestimmten Epochen angehörig nachweisen lassen.

Es muss aber auch inhaltlich eine Paläontologie der Ausdrücke

angestrebt werden, die erst vom Boden einer wissenschaft-

lichen Bedeutungslehre möglich ist.

Diesen hat der Sohn des encyklopädischen Zeitalters na-
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tiirlich noch nicht. Um die "expressioiis natives" (1, 13) her-

auszntisclien, bedient er sich dreier Werkzeuge. Erstens der

Lantphysiülog-ie (1, 101 f.). Er sucht die einfachsten und na-

türliciisteu Laute (1, 106) zu ermitteln, leiht ihnen dann frei-

lich vorschnell symbolische Bedeutung, z. B. (1, 158) dem
Nasal negative, worin ihm neuerdings C. Abel gefolgt ist.

Im Übrigen steht de Brosses hier trotz origineller Gedanken
— die Namen der Sprachorgane sollen nach den ihnen eigen-

tümlichen Lauten gebildet sein 1, 248, vgl. Benfey a. a. 0.

S. 288 Anm. — seinen Vorgängern sehr nahe, wie denn auch

sein Versuch eines "aiphabet organique et universel" (S. 177 f.)

dem des Wilkins sehr ähnlich sieht. — Das zweite Mittel

ist die Kindersprache (1, 220 und besonders 2, 7). Aus ihr

liest er nicht ohne Geschick primitive Worte (1, 222 f.) ab,

erkennt das Alter der Interjektionen (ebd.) und antezipiert in

seinen Betrachtungen über die "mots necessaires" (S. 231)

Buschmanns Studien über die "Naturlaute" Papa und Mama
(S. 233. 244). Als zweite Stufe folgen den "mots necessaires"

die "mots presque necessaires" (S. 297 f.), durch Onomatopöie

(S. 252) gewonnen; weiterhin dann Ausdrücke von nur sym-

bolischer Bedeutung- (S. 260). — Das dritte Werkzeug- endlich ist

die Sprachvergleichung-. Hier liegt de Brosses' eigentlichstes

Verdienst um das Problem der Weltsprache. Wie Descartes
und L e i b n i z geht er von dem Apercu des gemeinsamen Gedan-

kenvorrats aus: "Rien n'est donc plus possible que d'introduire

un caractere universal, avec lequel toutes les nations, quoique

de langues diffcrentes, pourraient exprimer leurs idees com-

munes: je dis leurs idees simples et communes, car des qu'elles

seraient compliquees la difficulte de se mettre au fait de tant

des symboles et de Variation» de chaque Symbole l'emporterait

beaucoup sur l'utilite de cette generalisatiou" (2, 43; ganz

ebenso Cartesius in der schon oben zitierten Stelle des Briefes

an Mersenne). Jeder ürbegriff wird in einer Wurzel Platz

finden; ohne dass sich übrigens de Brosses sehr um die Ur-

bedeutung bemühte: er nimmt nur au, dass "le seus original

est pour Fordinaire celui qui designe quelque etre simple et

])hysique, quelciue usage des temps g-rossiers" (2, 103). So

bedeutet die Wurzel Dun, Tonn, Dan, Than, Diu, Thin (2, 117)

ursprünglich "Berg", denn von den beiden Grundbedeutungen

"nions" und "nppidum" muss die älter sein, die etwas Natur-
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liches bedeutet. Die Anschauung von der verbalen Bedeutung

der Wurzeln fehlt also noch völlig.

Von diesen Ideen ausgehend sucht der "Traite" für die

Wortfamilie capio (2, 194— 230) einen vollständigen Stamm-

baum aufzustellen, etwa wie es neuerdings Bruno Liebich
(Die Wortfamilien der lebenden hd. Sprache Breslau 1899;

vgl. meine Rez. Zs. f. d. Phih .31, 413 f.) für den deutscheu

Sprachschatz versucht hat. Auch über die "noms des etres

moraux" (2, 234) gibt er Bemerkungen, leitet zutreffend die

Abstracta prinzipiell aus Concretis her (S. 238 f.) und achtet

auch auf die Bildung der Eigennamen (S. 275 f.) und ihre

Altertümlichkeit (S. 308).

Als letzte Frucht soll nun aus diesen Studien die empi-

risch-philosophische Sprache hervorgehn : der "Archeologue",

wie er es nennt (S. 489 f.), ein systematisch geordnetes Wörter-

buch auf Grundlage eines Wurzellexikons (S. 527), eine nomeu-

clature universelle par racines" (S. 490).

Damit hat de B r o s s e s, der noch tief genug in alten

Anschauungen steckte, um die Etymologie als eine Art von

ars iuventiva zu verwenden (1, 60), den höchsten Staudpunkt

erreicht, der sich vom Boden der alten Sprachautifassungeu

überhaupt erreichen lässt. Er weist bereits auf jene philoso-

phische Sprachlehre hin, die noch 18o3 A. W. Schlegel
(Werke 12, 143. 1.52) als pium desiderium ansah. Die empi-

risch-philoso})hische Methode lag freilich im Keim in der Ideo-

graphie des Cartesius und dem Ideen-Alphabet des Leibniz;

aber diese gingen thatsächlich doch bald von dem Gedanken,

den ursprünglichen Begriffsvorrat durch Vergleichung zu ermit-

teln, zu willkürlichen Festsetzungen über. Hätte de Brosses

mit den Mitteln seiner Zeit den "Archeologue" ausgeführt —
er Hess es freilich wie Descartes und Leibniz vor ihm,

Sicard und Schlabrendorf nacb ihm bei dem Programm
bewenden — , so wäre wohl auch er bald zu apriorischer Will-

kür geflüchtet, wie wir sie schon bei jener Entscheidung trafen,

"dun" müsse "Berg" heissen, weil "Stadt" als künstliches Mach-

werk ein jüngerer Begriff' sei. Aber heut Hesse sich in der

That der Plan des de Brosses annähernd verwirklichen; ja

für eine bestimmte Seite des Wort- und BegriÖ'svorrats, für die

"Kulturwörter", haben die "linguistisch-paläontologischen" Un-

tersuchungen von Adalbert Kuhn bis auf Otto Sehr ad er
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läug-st den "Avcheologue" aufgestellt und werden (trotz der

weitgehenden Skepsis in Kretseliniers "Einleitung zur Gesch.

der griech. Sprache") damit sicherlich zu einem guten Teil die

Überzeugung des Franzosen von der kulturhistorischen und

vr.lkcrpsychologischen Bedeutung der Etymologie (1, 67) ge-

rechtfertigt haben.

Der Versuch, durch empirische Vergleichung und philo-

sophische Nachprüfung den Stammbaum der Begriffe aufzu-

stellen, wird noch einmal unternommen werden müssen. Dass

die logische Ableitung von Kardinalbegriffen wie "das Sein"

bei Dalgarno und Wilkius mit der historischen Reihenfolge,

in der die Begriffe bei den Völkern auftauchen, sich in keiner

"Weise deckt, ist heut Niemandem zweifelhaft. Dass ein Be-

griff wie etwa "Leidenschaft", mag er auch in allen Sprachen

vorkommen, mit "Hunger" oder "Wolf" nicht gleichaltrig ist,

dürfen wir annehmen. Eine empirisch-philosophische Sprache

mindestens für den Kulturkreis der indogermanischen und se-

mitischen Sprachen Hesse sich auf Giund von de Brosses'
Progrannn schaffen. Man müsstc die ältesten Begriffe feststellen,

weiterhin die Mittel, durch die aus diesen jüngere geschaffen

sind I vgl. z. B. Pizzi Saggi d indici sistematici per lo studio

della espressione metaforica di concetti ])sicologici Turin 1896;

Referat von Kurt Bruchmann DLZ. 1899 S. 1410) und so

fort. Für die Urbegriffe müsste man einfache Zeichen wählen,

die eine tortdauernde Differenzierung zu komplizierteren Be-

griffen zuliessen. Eine Vorahnung solcher Methode liegt auch in

Lichtenbergs (von uns schon o))en besprochenem) ironischem

Spiel: zef ein kühler Wind, Vzef ein Schmeichler (Werke 2, 201).

Die höchste Stufe einer Weltsprache würde freilich auch

so nicht erreicht. Denn so sehr sich auch solche historische

Konstruktion über die Willkür der Begriffswort- und Begrifts-

zeichensprachen erheben würde — willkürlich bliebe sie immer

noch, weil sie von der "künstlichen" Abstraktion des "Worts"

ausginge, statt die "natürliche" Basis des Satzes zu wählen.

Aber eben in diesem Kleben am Wort und Haften am Buch-

staben zeigt die gesamte Geschichte der Weltsprache von den

künnnerlichsten bis zu den kühnsten Versuchen die unvermeid-

liche Abhängigkeit von der gewordenen Sprache. Nur die

momentan aufblitzenden Figuren der Lange, Eni er, Plouc

quet nähern sieh der höheren Konzeption.
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b) Wie Dalg-aruo den Wilkius, Sicard den Maimieux
bat de Brosses Court de Gebelin (1725—1784) als frei-

lieb viel geringereu Zwilling- zur Seite. Er ist von jenem in

seiner Histoire naturelle de la parole ou grammaire universelle

(1774. 1775; neu ber. von Lanjuinais 1816) abbängig, aber

(nacb Benfej S. 282) nocb kritikloser, freilieb aucb lebbafter

und zuversicbtlicber (S. 290). Aucb er nimmt (nacb der Biogr.

Un. 9, 373) an, dass die ürspracbe sieb aus einer gewissen

Zabl von Lauten und Betonuugen zusammensetzte, die sieb bei

allen Völkern finden und aus denen die Worte der Spracben

entstanden; aucb er verbindet wie de Brosses Spekulationen

über den Ursprung der Scbrift mit denen über die Anfänge

der Spracbe. Nebenl)ei erklärt er so — wie Falb mit seinem

famosen in der Inka-Höble gefundenen Scblüssel — aucb alle

Gebeimnisse der Äfytbologie und Cbronologie. Für dies Werk
erbielt er von der Academie francaise zweimal den für die

nützlicbste Arbeit bestimmten Preis . . . Die cbinesiscben und

lateiuiscben Grammatiken dienen ibm (Biogr. Un. 9, 373) als

Fübrerinnen. Ül)rigens versinkt er wieder ganz in symboli-

sierende Pbantastik: die Vokale bedeuten die Empfindungen,

die Konsonanten die Ideen.

c) Die empiriscbe Ricbfung, die de Brosses einseblug,

bat sieb nicbt lange bebauptet. James Buruett Lord Mon-
boddo (1714—1799), den Benfey (a.a.O. S. 282. 291 f.)

trotz all seiner Bizarrerien — er lässt die Entdeckung der

Spracbe durcb die übermenscblicbe Hilfe der ägyptiscben

Dämonenkönige vor sieb gebn I (a. a. 0. S. 293) — bocb über

die beiden Franzosen erbebt, bat in seinem berübmten secbs-

bändigen Werk Of tbe origin and progress of language (Edin-

burgb 1774) sieb wieder ganz auf die Spekulation geworfen.

Aucb er gibt zu (1, 574 j, dass es "Urworte" gibt und ent-

scbeidet sieb äbnlicb wie de Brosses dafür, dass zuerst die-

jenigen Dinge benannt werden, mit denen die Xaturmenscben

am meisten zu tbun batten. Aber er untcrscbeidet diese (S. 577)

ausdrttcklicb von den Wurzeln der Kulturspracben — "artifi-

cial languages" nennt er diese mit einem durebgebenden Ge-

gensatz zu den "barbarous languages" der kulturlosen Völker —

:

die "Wurzeln" sind unselbständige Stammteile abgeleiteter

Worte, die Urworte bedeuten die letzte Stufe der Spraebent-

wickelung bei den Naturvölkern. Bei der durcbgängigen Über-
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st'liätzuni; der Kunst und Kultur, die den schottischen Richter

kenn/.cichnet, wundert man sich nicht, ihn (2, 440 f.) von Wil-

kins' phih)Sophischer Sprache höchlich entzückt zu sehn. Mehr
erstaunt man iii)er das begeisterte Lob, das ihm Herder ge-

spendet. Gewiss war Monboddo ein geistreicher und origi-

neller Mann; in der Auffassung der Neugriechen als einer

herabgekommeueu Bastardrasse (Biogr. ün. 28, 596) nahm er

Fallmerayers vieldiskutierte Erklärung voraus, und die lo-

gisch-ästhetische Vergleichung der Sprachen (B. IV), obwohl

ganz im Bann blinder Antikeuverehrung, ist jedenfalls neben

dem von Jenisch der gründlichste und vollständigste Ver-

such, das auszuführen, was v. d. Gabelentz (Sprachwissensch.

S. 371 f.) mit einem seltsamen Ausdruck ""Sprachwürderung"

nennt. Aber für das Pro])lem der Ursprache und der aus ihr

zu entwickelnden Idealsprache kann ich bei Monboddo nur

einen Rückschritt aus der Empirie in die Spekulation, aus

frischer Luft in Scholastik wahrnehmen,

VII. Sprachbildung aus reiner Willkür.

In allen bisher besprochenen Fällen der künstlichen Sprach-

bildung fanden wir zwei Prinzipien mächtig: entweder es wurde

aus gegebenen Proben und Einzelstücken heraus der ganze

(oder doch annähernd der ganze in Betracht kommende) Sprach-

stotf normalisiert, oder es wurde ein bestinmites Prinzip allge-

mein durchgeführt. Das erste gilt z. B, für die Ammensprache,

aber auch für die Schrift- und Dichtersprache; das zweite für

die Verschwörersprache der Carbonari, aber auch für die ''phi-

losophischen Sprachen". In beiden Fällen schwebt, bewusst

oder unbewusst, ein Ideal vor, dem das Material angenähert

werden soll. Ich kenne Personen, die ohne Kenntnis des Eng-

lischen oder Italienischen den Tonfall dieser Sprachen so täu-

schend nachzuahmen wissen, dass selbst der Engländer oder

Italiener anfangs seine ^Muttersprache zu hören glaubt; wäh-

rend umgekehrt so mancher gelehrte und korrekte Lateiner

nie den "color latinus" heraus bekommt. Die Einen haben ein

sicheres Gefühl für das Eigenartige eines Idioms, die Andern

nicht. Je nach dem ]\rass wie ein Schriftsteller dies unfass-

bare, aber bestimmt empfundene Ideal seiner Sprache erreicht,

bemessen wir seine Sprachgewalt. Luther und Lessing führen

die deutsche Sprache im Sinne des ihr eingeborenen Ideals-
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weiter; Klopstock oder die Romantiker führen sie oft auf

Irrwege.

Solches Ideal also, solche geheime Vorzeichnuiig fanden

wir in irgend welcher Form bei allen Kunstsprachen mächtig,,

die nicht überhaupt ganz nach einem bewusst gewählten Ideal-

bild gesehatfen wurden. Völlig willkürliche Sprachsetzung war

nirgends nachzuweisen. (Für die "angebliche Worterfindung des

Kindes" verweise ich jetzt noch auf Wundt Völkerpsychologie

1, 273 f. vgl. 280.) Ich finde für sie nur Ein Zeugnis. Cha-

misso berichtet (Reise um die Welt, II; Werke 1836 II S. 77)

von den Sandwich-Inseln: "Es ist bekannt, wie auf Otaheiti

beim Antritt eines neuen Regenten und ähnlichen C4elegen-

heiten Wörter aus der gemeinen Sprache gänzlich verbannt

und durch neue ersetzt werden. Solche willkürliehe Verän-

derungen haben in neuerer Zeit die Sprache dieser Insel, die

sonst von der von Owailii wenig abwich, sehr von ihr ent-

fremdet, und die Eiugebornen beider Inseln verstehen einan-

der nicht mehr. Folgende Thatsache aus der Geschichte von

Owaihi, die wir der Mitteilung eines glaubwürdigen Zeugen,

eines denkenden und unterrichteten Mannes, des Herrn Ma-

rini, eines dort angesiedelten Spaniers, verdanken, und welche

uns die Eingebornen bestätigt haben, lässt uns unerwartet

diese befremdende Sitte auch auf den Sandwich-Inseln wie-

derfinden, und zwar auf die auffallendste Weise. Gegen das

Jahr 1800 ersann Tameiameia bei Gelegenheit der Geburt

eines Sohnes eine ganz neue Sprache, und fing an, selbige

einzuführen. Die neuersonnenen Wörter waren mit keinen

Wurzeln der gangbaren Sprache verwandt, von keinen her-

geleitet, selbst die Partikeln, welche die Formen der Sprach-

lehre ersetzen und das Bindungsmittel der Rede sind, waren

auf gleiche Weise umgeschaffen. Es heisst, dass mächtige

Häupter, denen diese Umwälzung missfiel, das Kind, welches

dazu Veranlassung gegeben, mit Gift -aus dem Wege räumten.

Bei dessen Tode ward dann aufgegeben, was bei dessen Ge-

burt unternommen worden war. Die alte Sprache ward wie-

der angenommen, und die neue vergessen. Die Neuerung ging

von Hauwaruru auf 0-Waihu aus, wo sie kaum einzudringen

begann. Als wir Herrn Marini fragten, wie das eine oder

das andere Wort in der neuen Sprache geheissen habe, be-

sprach er sich deshalb mit anwesenden Eingebornen von Hanna-
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rurii, (Iciicn allen die Sache wohlbekannt, die neu eing-eführten

W(»rter aber meist entfallen waren. Herr Marini wnsste kein

anderes I5eispiel willkürlicher Sprachveränderung- auf diesen

Inseln; Kadu hatte auf den Karolinen-Inseln keinen Begrilf

von deren M<ig!ichkeit g-eschöpft".

Ich habe in Ratzeis Völkerkunde vergeblich nach einer

Bestätigung- dieser wunderbaren Erzählung- gesucht und g-laube,

man muss ihr volles Zutrauen versagen. Denn auch der erste

Teil scheint nicht ganz zutreffend. Ratzel (a. a. 0. S. 199)

§agt : "Ebenso werden in Tahiti nach dem Pi genannten Brauch

durch die Namen von Häuptlingen geheiligte Worte durch an-

dere ersetzt". Es ist also schwerlich richtig, dass die ver-

bannten Worte, wie C h a m i s s o angibt, "durch neue ersetzt

werden": sie müssen nur vorhandenen Synonymis Platz machen.

Im ganzen Archipelagus herrschen Zeremonialsprachen, Hof-

sprache auf Hawaii, Rangsprache auf Samoa. Aber g-ewiss sind

es wie die durch W. v. Humboldt berühmt gewordene Kavi-

sprache oder wie die Inka-Sprache (Heimol t Weltgeschichte

1, 329) einfach ältere Sprachen, die mit religiöser Sorgfalt

bewahrt wurden; für Neuerfindung von Sprachen dürfte sieh

schwerlich bei alten Völkern ein Beispiel auftreiben lassen.

Mit den "neuen Worten" auf Otaheiti wird es nicht anders

stehen. Nannte sich ein Häuptling beim Antritt der Herrschaft

etwa "Steinadler", so wurden beide Namensteile falm und

man musste statt "Stein" "Fels" sagen und statt "Adler" "Aar";

taufte sich später ein König "Felsenaar", so wurden vermuth-

lich die alten Ausdrücke wieder frei.

Jedenfalls aber wird man auf die Geschichte von der

wurzelneuen Sprache Tameiameias mit ihren frisch erfundenen

Partikeln nur mit Einem Ohr hinhören dürfen. Es ist schon

erstaunlich genug, Avenn ein Indianer und ein Neger (v. d.

Oabelentz Sprachwissenschaft S. 140) Silbenschriftsysteme

erfanden: willkürliche Sprachschöpfung wird es erlaubt sein,

weder dem Tameiameia noch einem andern König zuzutrauen,

sintemal eben Caesar non est supra grammatieos. Wäre der

Bericht dennoch zutreffend, so hätten wir allerdings einen

völlig singulären Fall, der sich ja denn auch nicht behaupten

konnte. Immer wäre dann auch hier noch die bestimmende

Einwiikung sei es des lautsymbolischen Gefühls sei es irgend

einer Abstraktion denkbar, durch die dies Sprachwunder in

die Reihe anderer ersonnener Sprachen zurücktreten würde.
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VIII. Zeich euspra dien.

Wir sind mit der blossen Möglichkeit einer ganz will-

kürlich ausg-edachten Sprache an die äussere Grenze unseres-

Problems gelangt. Freilich stellt man sich die Sache meist zu-

nächst so vor, als seien "künstliche Sprachen" überhaupt rein

ersonnene: wie wenig das zutrifft, haben wir selbst bei den

phantastischen Lauterfindungen der Humoristen G r i m m e 1 s-

hausen, H o 1 b e r g, A s m u s Claudius darthuu können.

Für die innere Notwendigkeit, mit der die Sprache überhaupt

und wieder jede einzelne Sprache für sich ihren Eutwickelungs-

gang geht, lässt sich wohl kein stärkerer Beweis auftreiben

als der, der in der Wirkung der gegebenen, in dem Einfluss

der natürlichen Sprache auf die S|)rachphantasie liegt.

Dennoch hat Baudouin de Courtenay (Vermensch-

lichung der Sprache S. 21) mit vollem Recht bemerkt:- ''Die

bei weitem meisten Wörter der menschlichen Sprache sind nur

zufällig entstandene Symbole, die unter andern Umstän-

den sich ganz anders hätten gestalten können, in voller Un-

abhängigkeit von den durch sie hervorgerufeneu sinnlichen

Eindrücken. Und es ist eben diese Zufälligkeit das
Charakteristische der Sprache. Selbstverständlich rede

ich hier von keiner absoluten Zufälligkeit — denn eine solche

anzunehmen verbietet uns die die Grundlage jedes wissenschaft-

lichen Denkens bildende Überzeugung von der Notwendigkeit

in der Verkettung von Ursachen und Wirkungen — nein, ich

rede von keiner absoluten Zufälligkeit, sondern von einer Zu-

fälligkeit in den Grenzen der sich auf die gegebene Frage

beziehenden Begriffe".

Ich erinnere hier nochmals au Reuans glänzendes Wort^

die Sprache sei in all ihren Zeiten "nie notwendig, nie will-

kürlich, immer motiviert". Und eben dies macht ihre Eigenart

aus. Nur dadurch kann die menschliche Sprache im Ganzen

und kann jede einzelne Natioualsprache das sein, als was de

Brosses und Herder sie zuerst erkannten : das grosse Archiv

der menschlichen Geistesgeschichte. Jede einzelne historische

Notwendigkeit, jede lokal bedingte oder zeitlich verursachte

Gedankenverknüpfung liegt angefangen und beschlossen in "der

Santa Casa heiligen Registern".

Eben deshalb ist eine philosophische Sprache, so voll-

kommen sie in der Durchführung ihres Grundgedankens an
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sich sein iiuii^, niemals eigentlich "Sprache" im vollen Sinn

des Worts: sie ist nur ein totes Ziffernsystem. Sie verhält

sich zu der niedrigsten lebendigen Sprache wie ein künstliches

Heldengedicht vom Schlag der "Henriade" zu Volksepen wie

llias und Nibelungennot. Gerade was rationalistische Über-

klugheit an diesen als "Unvollkommenheiten" rügtC; macht ihr

Wesen aus : die Widersprüche, die Wiederholungen, die Par-

allelfälle. In ihnen bekundet sich der Pulsschlag des Lebens,

der Niederschlag der Erlebnisse, der jenen toten Mechanismen

und E. Th. A. Hoff'mannschen Sprechpuppen fehlt; wie C. F.

Meyer seinen Helden Ulrich v. Hütten von sich aussagen lässt:

Kurzum, ich bin kein ausgeklügelt Buch —
Ich bin ein Mensch mit seinem Widerspruch.

Je stärker dieser Charakter des Historischen, des Gewordenen,

des Erlebten einer "Sprache" abgeht, desto weiter entfernt sie

sich von der Eigenart menschlicher Rede. Also gerade das,

was all die manigfaltigen Spielarten "künstlicher Sprache"

vom theoretischen Standpunkt aus mangelhaft macht, nähert

sie praktisch wirklichen Sprachen: der unwillkürliche, gar

nicht ganz zu vermeidende Anschluss an die Nationalsprache.

Und eben deshalb sind die verschiedenen Arten reiner Zeichen-

sprachen gar nicht mehr als eigentliche "Sprachen" aufzufassen

und nur ein Anhang zu den vielen Bruchstücken und Systemen,

die wir gemustert haben.

Das Gleiche gilt noch unter einem andern Gesichtspunkt.

Es ist freilich Fiktion, wenn wir die menschliche Sprache

bloss als Lautgebung anzusehen pflegen. Zum Redeverkehr

gehört auch heut noch vielerlei, was nicht in der Grammatik

steht: unwillkürliche Artikulationen, die noch unterhall) der

sprechbaren Interjektionen bleiben, halb tierische Laute, wie

ein vergnügtes Schnalzen mit der Zunge, Grunzen, Pfeifen;

vor allem in l)reitem Masse nachhelfende oder stellvertretende

Gesten und mimische Bewegungen. Früher nahm all dies

"ungesprochene Sprachmaterial" einen noch viel breiteren Raum
ein; und auch heut n<»ch dehnt sich sein Reich um so mehr

aus, je mehr wir uns natürlicher Redeweise nähern: das Volk

verwendet all diese Zeichen stärker als der Gebildete und

wieder die südlichen Völker stärker als die des Nordens. Bei

einem neapolitanischen Lazzarone ist die Sprache fast nur das
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Libretto zu der aus Gestikulationen, unartikulierten Tönen und

musikalischen Lauten zusammengesetzten Sprecbmusik. — Aber

immer bleibt doch für uns das gesprochene Wort mit vollem

Recht Kern und Seele der Sprache. Deshalb gehören all die

"künstlichen Sprachen", die sich an das "Wort halten, viel

enger mit der natürlichen Rede zusammen als die Systeme,

die jene Aushilfsmittel normalisieren — und das eben ist das

Charakteristische der Zeichensprachen.
Damit ist ihre Gliederung von selbst gegeben.

1) Normalisierte Artikulationen. ''Bei den Tieren",

sagt Baudouin de Court enay (a. a. 0. S. 22), tragen die

Bedeutungen der Lautäusserungen in ihrer Beziehung zu eben

diesen letzteren immer den Charakter der Notwendigkeit, Un-

mittelbarkeit und verhältnismässigen ünveränderlichkeit an

sich — alles das Merkmale, welche der Natur menschlicher Rede

schnurstracks widersprechen". Ausführlich hat Ch. Darwin
in seinem grossen Werk über den Ausdruck der Gemütsbewe-

gungen bei dem Menschen und den Tieren diesen Zusammen-

hang zwischen Gemütsbeweg-ung und Ausdruck erklärt. Frei-

lich ist selbst der tierische Gemütsausdruck "historisch gewor-

den"; so erklärt der grosse englische Forscher etwa die An-

spannung aller Muskeln in der Wut bei einem Raubtier "nach

dem Prinzipe assoziierter Gewohnheit: denn Zorn hat bestän-

dig zu heftigen Kämpfen und in Folge dessen dazu geführt,

dass alle Muskeln des Körpers heftig angestrengt wurden"

(a. a. 0. S. 117). Aber dies ist eine allgemeine, dem ganzen

Oenus gemeinsame Entwickelung, die so zu sagen keine Ein-

zelspraehen oder Dialekte, keine individuelle Nüanzierung zu-

lässt und eben dadurch von der individuell durchlebten S])rach-

geschichte der Menschen sich prinzipiell unterscheidet. Unsere

vSprache verrät, dass wir mit Römern, mit Slaven, mit Ro-

manen in nahe Berührungen traten; welche Feinde es waren,

an denen der Tiger den Ausdruck seines Zorns lernte, verrät

kein Zug seiner Gebärden.

Die Tiersprache ist also durchaus symbolisch (vgl. des

Näheren P^r. Th. Vischer Auch Einer 2, 293). Allerdings hat

R. L. G a r n e r in seinem Buch über die Sprache der Affen (übs.

u. her. von W. Mars hall Leipzig 1900) die von ihm beobach-

teten Laute der Affensprache (S. 117 f.; vgl. S. 6 "Trinken",

12 f. "Speise", 42 "Frucht", 42 f. "Aflfe") und die Geberden der
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Bejahnug- uud Verueinuiiii: (8. 44 f. 71) sowie der Warnimg
(S. C). 06; vg-l. 53), ja die ganze Sprechweise der Affen «ivie

überhaupt aller Säugetiere (S. 115 f.) und der Vögel (S. 131;

vgl. 177) fast völlig der menschlichen Rede gleichgestellt.

Aber auch wer den Feststellungen Garners Vertrauen schenkt,

wird aus seinen allgemeinen Betrachtungen über das Wesen
der Sprache (S. 99 f.) den Schluss ziehen müssen, dass für

diese Fragen der "Entdecker der Affenspracbe" keineswegs

kompetent ist. (Vgl. noch zur Tiersprache M a s i u s Natur-

studien Leipzig 1852, S. 122 f., mit reichen Literaturnachweisen;

Chamberlain Grundlagen des 19. Jhds. I 56 Anni. 3-, über

die Sprache der Vögel Overberg in der 'Woche' 1300 N. 30

S. 1329.) Die ursprüngliche Art, den unwillkürlichen Begleit-

laut einer Geste u. dgl. zu normalisieren, lebt denn auch vor-

zugsweise im Verkehr mit Tieren fort: im Hüh und Hott u,

dgl., wie es J. Grimm (Deutsche Grammatik, Neuei' Abdruck

3, 304 f.) in blühender Fülle aufzählt.

Aber überall zeigt sich die Neigung, sie artikulierter

Kede zu nähern. Ungemein lehrreich ist dafür die Entwicke-

lung der Schweizerischen Schlittenrufe, über die Götzinge r

(Altes und Neues S. 58 f.) in einem lebensvollen Aufsatz han-

delt. Besonders die aushallenden Schlussrufe längerer musi-

kalischer Perioden werden vokalisiert. Aus dem Hallelujah.

der altlateinischen Hymnen erwächst die Sequenz, aus dem
Schlussruf des Wächters erst das Wort "alba", dann das mittel-

alterliche Tagelied, aus dem Begleitruf des Nachtwächters, mit

dem er den Stundenruf ausklingen lies, ein Vers oder ein Lied

(J. W i c h n e r Stundenrufe und Lieder der deutschen Nacht-

w^ächter Regensburg 1897). Zuweilen scheint der alte unarti-

kulierte Ruf noch herauszuklingen, so in dem "Ehre Guta" von

Bregenz (a. a. 0. S. 161 f.), zu dem wohl erst später eine

ätiologische Legende erfunden wurde. — Die jüwezunge der

bäurischen Volkslieder verdichtet sich ebenso zum Schnada-

hüpfl usw.

Gerade hier zeigt sich sehr charakteristisch die Tendenz

aller "Sprache" zur "Rede". Band ou in de Courtenay setzt

(a. a. 0. S. 23) die morphologische Artikulation der mensch-

lichen Sprache, bestehend in Teilung des Satzes in Worte, der

Worte in bedeutsame Teile, den "tierischen unteilbaren Gebär-

den" gegenüber. Das ist nicht vollkommen zutreffend, unteilbar
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sind die "Gebärden" oder, besser ausgedrückt, die Sprechstücke

der Tiere nicht; aber sie sind nur musikalisch geg-liedert.

Brehm (Illustriertes Tierleben 11 S. XI) spricht von "Strophen"

des Vogelsangs; der Finkenschlag hat deutlichen Abgesang

(vgl. meinen Aufsatz über den Refrain Zs. f. vgl. Lit.-Gesch.

1, 38), Aber eben in der Verschiedenheit dieser rein musika-

lischen Gliederung von einer durch Inhalt und Sinn bestimmten

liegt die Entwickelung von tierischer zu menschlicher Rede.

So werden also Signale durch Unterlegen von Texten huma-

nisiert : Pfeifen und Trompeten im deutschen, Volksgesang und

Flötenspiel im französischen Refrain (a.a.O. S. 91); Glocken-

töne und Trommelklang in deutschen Volksversen (0. Schütte
Zs. d. Ver. f. Volksk. 9, 440). Welche Macht und Ausdeh-

nung dies Sprechbarmachen von ursprünglich nur rhythmischen

Signalen hat, ist neuerdings von K. Buche r (Arbeit und

Rhythmus; 2. Aufl. Leipzig 1899) ausführlich und eindringend

dargethan worden.

Im modernen Leben dürfte daher eine nur aus normali-

sierten Artikulationen bestehende Signalsprache kaum noch

vorkommen. Allenfalls kann man die Pfeifensignale der Mauer-

polierer, der Hotelportiers u. dgl. hierher rechnen, soweit sie

mit dem Mund und nicht mit Zungenpfeifen hervorgebracht

werden (die Feuerwehr bedient sich wenigstens in Berlin nur

künstlicher Pfeifensignale). Diese Pfeifsprache ist gar nicht

einfach: von einem Wirtshaus der Hauptstadt aus drückt der

einfache Pfiff durch Zahl, Länge, Rhythmus der Absätze etwa

sechs verschiedene Droschkenkategorien aus. So nähert sich

die raffinierte Zivilisation wieder der uralten Einfachheit der

Arbeitssignale bei ägyptischen Pyramidenbauern oder rudern-

den Negersklaven!

2) Normalisierte Musiklaute. Beim Pfeifen sehen

wir, wie nah die Signalsprache der Artikulationen der der In-

strumente steht. Diese letztere ist noch überall in mächtiger

Ausdehnung. Von der Trommelsprache afrikanischer Wilden

(vgl. Schurtz Urgeschichte der Kultur Leipzig 1901 S. 491) bis

zu den militärischen Signalen unserer Soldaten, von den Dampf-

pfeifeu der Riesenschiffe und den uuheimliclien Tönen des

Nebelhorns bis zu der bei Geburt, Begräbnis, Brand und Sturm

wechselnden Sprache der Kirchenglocken, von den verab-

redeten verschiedenen Nuancen des Anklopfens an die Thür
Indogermanische Forschungen XII 3 u. 4. 21
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bis zu dem Viktoriascbiessen der Kanonen sehen wir überall

Einzellaute oder rhythmisch gegliederte Lautreihen von Instru-

menten in den Dienst der gemeinverständlichen Ankündigung

gestellt. Zu einer durchgearbeiteten "Sprache'' entwickelt sieb

diese Methode in der "Programmusik" neuerer Komponisten,

die den ganzen Gedankeninhalt eines Dramas in gemeinver-

ständliche musikalische Zeichen umzusetzen strebt. Sie be-

rührt sieb wieder mit der in der Sprachschöpfung und Sprach-

urabildung wirksamen Macht des lautsymbolischen Gefühls, das

freilich wohl schon bei den elementarsten Kundgebungen der

Stimm- oder Instrumentsignale bestimmend mitwirkt.

3) Normalisierte Gesten. Wie die unwillkürlichen

Begleitlaute einer Gebärde, wie die zunächst vielleicht nur

durcb Freude am Lärm als solchem hervorgerufenen Klänge

der Trommel oder Pfeife, so können auch die Gebärden selbst

in den Dienst einer bestimmten Absiebt gestellt, zu einem

System verschiedener Signale normalisiert werden. Die Ge-

bärden sind so verbreitet und natürlich, dass eine Gebärden-

sprache sieb fast unvermeidlich einstellt (A. W. Schlegel
Werke 7, 115; Schur tz ürgesch. der Kultur S. 471 f.), viel-

leicht sogar eher als die hörbare Sprache systematisch aus-

gebildet wird (vgl. über das Verhältnis von Gebärde und

Sprache die tiefsinnigen Ausführungen von Nietzsche Werke

2, 195 und Wuudt Völkerpsychol. 1, 131 f.). Über die typi-

schen Gebärden insbesondere auf der Bühne ist oft gehandelt

worden: von J.J.Engel ("Ideen an einer Mimik" 1785), von

Goethe in seinen Anweisungen für Schauspieler, von dem
von Fr. Ph. Vi seh er (Auch Einer 2, 293) gelobten Pid er it

("Wissenschaftliches System der Mimik und Physiognomik")

und vielen Andern. Die Gebärden der Griechen und Römer

bat K. Sittl (1889) nach Berichten und Darstellung wissen-

schaftlich festzustellen versucht. Aber immer handelt es sich

hier noch um eine "natürliche Gebärdensprache"; selbst die

Gesten des Schauspielers sind wesentlich noch die des naiven

]\Ieuschen^ nur etwas strenger geregelt: sie stehen zu denen

des Zuschauers wie die Schriftsprache zur gewöhnlichen Rede.

"Konventionell" ist freilich auch die einfachste Gebärden-

si)rache noch (S e 1 e n k a Schmuck des Menschen S. 2). Und

überall können die natürlichen Ansätze konventionell ausge-

bildet und systematisiert werden wie etwa in der liösen "Fuss-
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spräche" (Aug. Lewald Album der Boudoirs Stuttgart 1836

S. 89 f.) mit den "Neologismen des Ellenbogens und Augen-

blinzelns" (vgl. für die volksthümliche Grundlage Zs. f. d. A.

29, 234, für die raffinierten Fortbildungen A. v. Sternberg
Tutu Leipzig 1848 S. 181 f.).

Aber die künstliche Gebärdensprache ist wohl die ver-

breitetste und beliebteste aller Geheimsprächen. Wo das Spre-

chen irgendwie behindert ist, stellt sich die Geste ein. Die

Mönche erfinden sich ausgedehnte Systeme von Zeichen, vor-

zugsweise symbolischer Natur; ein angelsächsisches hat F.

Kluge (in Techmers Internat. Zs. f. allg. Sprachwiss. 2, 116 f.)

mitgeteilt und erläutert, ein niederdeutsches aus dem 16. Jhd.

(das auch Kluge erwähnt) L e i b n i z (Collectauea etymologica

S. 393 f.). Das letztere, ein lateinisches und deutsches Wörter-

buch der Zeichen, ist wenigstens in seinem ersten Teil rein

praktisch, alphabetisch geordnet; das englische aus dem 11.

Jhd. nach begrifflichen Gesichtspunkten (Kluge a. a. 0. S. 117).

Um etwa einen Bock zu bezeichnen, macht der Mönch von

Loccum ein Hörn; wenn der englische Bruder Gemüse haben

will, so macht er mit der linken Hand nach unten ein Zeichen,

als wenn er schrappen wollte (Fr. W. Weber hat diese Finger-

sprache in seinem Gedicht "Dreizehnlinden" S. 57 von den

Mönchen anwenden lassen). Über die vielfache Übereinstim-

mung dürfen wir uns bei der "Enge und Armut des mensch-

lichen Bewusstseins" (Vierkaudt Naturvölkerund Kulturvölker

S. 95 f., bes. S. 97) nicht wundern. Die anthropologischen

Grundlagen der Mimik versuchte M a n t e g a z z a Fisonomia e

niimica (Mailand 1883; Referat bei Techmer 2, 339) zu geben,

eine allgemeine Klassifikation M a 1 1 e r y Sign language (bei

Techmer 1, 193 f.) und noch allgemeiner, unter Einbeziehung

der Sprachlaute, P. M a r z o 1 o Saggio sui segni (Ann. delle

univ. Toseane P. I Science noologiche t. IX Pisa 1867 S. 52

—

129; vgl. bes. S. 69). Zahlreiche Belege gibt R. Kleinpaul
Sprache ohne Worte (Leipzig 1888).

Von der Gebärdensprache unterscheidet Selenka (Der

Schmuck des Menschen S. 2) eine besondere "Tastsprache", die

z. B. in den mannigfaltigen Grussformen (Fr. v. Hellwald Ethno-

graphische Rösselsprünge Leipzig 1891 S. 1 f.: "Vom Gruss und
seinen Formen"; G. Steinhausen Kulturstudieu Berlin 1893

S. 1 f.: "Der Gruss und seine Geschichte"; R. Andree Ethuo-
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graph. Parallelen mid Veri;leiclic N. F., Leipzig- 1889 S. 223 f.

"NaseugTUss") zur Anwendung" gelange. Man könnte auch an

jene verabredete Sprache erinnern, die der blinde und taube

Dichter llieronynius Lorni sich konstruierte, um vermit-

telst eines um das Handgelenk gelegten Lederriemens mit der

Aussenwelt korrespondieren zu können. Aber ich vermag

dieser 'Tastsprache" keine Selbständigkeit zuzugestehen: sie

bleibt ein Unterfall der Gebärdensprache. Es werden nur die

fühlbaren Gesten abgesondert; auch sonst schlägt man ja beim

lebhaften Gestikulieren den Angeredeten auf die Schulter usw.

Ein neues Prinzip tritt nicht hervor. Ebenso wenig darf man
wieder mit S e 1 e n k a (a. a. 0. S. 3) eine eigene ''Antlitz-

sprache" aus der Mimik ausschneiden, weil diese "Antlitz-

sprache" natürlich, die "Gebärdensprache" konventionell sei.

Die Grundlagen sind ja überall natürlich, animalisch; die Aus-

gestaltung ist nirgends frei von Konvention.

Den einzigen Versuch, eine nationale Gebärdensprache

vollständig (nach Monumenten) zu beschreiben, bildet jenes

Buch von Sittl Die Gebärden der Griechen und Römer.

4) Normalisierte Vereinigung von Geste und
Laut. Zwei Hilfsmittel des Ausdrucks können vereinigt wer-

den z. B. in dem "Schnippchen", einem "Stückchen alter Fin-

gersprache, das, obschon wortlos, doch klingt: ein Schnalzen

mit dem Mitteliinger, den man mittels des Daumens auf die

Handfläche schnellen lässt, dass es eine Art knallenden Klang

gibt" (R. H i 1 d e b r a n d Beiträge zum deutschen Unterricht

S. 141). Auch beim "Rübchenschaben" fehlt selten ein ver-

deutlichendes "etsch etsch", das eigentlich nur eine Schall-

verstärkung des beim Reiben der Finger entstehenden Lautes

bedeuten mag.

5) Wie die Klänge der Instrumente zu den Artikula-

tionen der menschlichen Stimme, stehen andere Signale zu

menschlichen Gebärden. So etwa die australischen Rauch-

signale (Vierkandt a. a. 0. S. 97), die als Kriegs- und Freu-

denfeuer der Tiroler Bauern im Kampf Andreas Hofers wie-

der begegnen; oder die von Di eis erwähnte Flaggensprache

der Schiffe; oder die alte, halbsymbolische Sprache der ur-

sprünglichen vor- elektrischen "Telegraphen". Normalisierte

Signale des Gemütsausdrucks sind unsere Trauerkleider so gut

wie die umgedrehte Trutzhahnfeder des bajuvarischen Raufers;
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das Holzkreuz, das in Fraakfurt am Main vom Dach solcher

Häuser, die in Reparatur befindlieh sind, herabhängt, so gut

wie der mit einer Serviette umkleidete Stuhl vor dem Schlächter-

laden, der "frische Wurst" bedeutet. Überall finden wir hier

die gleiche typische Eutwickelung: ein symbolisierend nach-

bildender Einzelfall (z. B. die Verbannung von hellen Freuden-

kleideru) wird zum Ausgangspunkt eines ganzen Zeichensystems

gemacht; der Einzelfall selbst aber wurzelt (wie der Gebrauch

des Schlächters oder des Raufers) in Sitte, Herkommen, täg-

lichem Leben.

Übertreibend hat Selenka (a.a.O. S. 3 f.) die "'Beklei-

dungssprache" sogar als eine allgemein menschliche Sprache

den konventionellen Redeformen der lautierten Geberden- und

Tastsprache gegenübergestellt. Selbstverständlich benutzen die

Völker dieses Ausdrucksmittel von Kleidung und Schmuck,

das allen zu Händen steht, zu einer Art andeutender Sprache;

dies hat Selenka hübsch, wenn auch etwas doktrinär-mecha-

nisierend, ausgeführt, und lange vor ihm hat es E m a n u e 1

Herr mann (Naturgeschichte der Kleidung Wien 1878) viel

geistreicher und individueller gezeigt (bes. Kap. VI Gliederung

und Aufbau und Kap. XIH Symbolik der Kleidung). Der

eigentliche Bahnbrecher dieser Deutungsweise war aber kein

Geringerer als Gottfried Semper (Über die formelle Gesetz-

mässigkeit des Schmucks und dessen Bedeutung als Kunst-

symbol Zürich 1856; wieder abgedruckt in seinen Kleinen

Schriften S. 304 f.). Doch diese Kleid- und Schmucksprache

bleibt wiederum ein Einzelfall der menschlichen Signal- und

Symbolsprache. Das Haus, in so vielen Dingen dem Kleid

parallel, dient ebenfalls als Zeichen: das Wirtshaus lädt ein, die

Mauer mit spanischen Reitern droht und schreckt ab, der Saal

fordert zum Tanz auf wie die Ivirehe zum Gebet. Die Ausstat-

tung erzählt von Armut und Reichtum, Alter des Geschlechts,

Beruf. Bei streng geordneten Sitten wie im Mittelalter oder

heut noch in China entwickelt sich diese ''Haussprache" auch

wieder zu einem ganzen Zeichensystem.

Aus der einfachen Signalsprache entwickelt sich eine

feinere, die der 'Mautsymbolischen" Umgestaltung natürlicher

Rede entsprechend direkte Gebärden in symbolische umformt.

Ihr bester Typus ist die Blumensprache ^vgl. z. B. das mit

vielen Beispielen ausgestattete Buch "Sesam, oder die Sprache



3U R. M. Meyer,

der Blumeir', Berlin bei Christiani, d. J. Blumensprache bei

Naturvölkern: Schurtz Urgescli. der Kultur S. 487. Eine

mittelalterliche Blumensprache hat R o e t h e in der Göttinger

Festschrift zur Begrüssung- der Hansischen Geschichtsvereine

S. 165 f. herausgegeben; eine moderne findet man angewandt

bei Nansen Juliens Tagebuch S. 155 f.). Ähnlich haben

unsere Kinder sogar eine Briefmarkeusprache, wo Farbe

und Stellung der Freimarke symbolische Signale vorstellen und

gleichsam eine Antlitzsprache des Briefumschlags geben.

6) Ein Niederschlag des Signalsystems ist die Schrift.

Über ihre engen Beziehungen zur Sprache hatten auch wir

vom Standpunkte unseres Spezialproblems oft genug zu han-

deln. Ihre Entvvickelung läuft der der Sprache parallel: im

Anfang genauer Anschluss des Ausdrucksmittels an den Aus-

drucksinhalt in den Symbolen der ideographischen Schrift^

allmählich eine immer weiter gehende Emanzipation des Zei-

chens von seinem Ursprung und gleichzeitig einer immer weiter-

gehende gegenseitige Beeinflussung des ganzen Zeichenvorrats.

Auch hier erleben wir die gleichen Phänomene wie in

der künstlichen Sprache. Die Ideogramme leben in der Blu-

mensprache, die ja auch Goethe zum Westöstlichen Divan

behandelt hat, wieder auf: wenn die Primel, die erste Botin

des Lenzes, als Zeichen der Hoffnung gesandt wird (Sesam

S. 336), so ist das eine Rückkehr zu jener ursprünglichsten

Art der ''Schrift", die in der Übersendung symbolischer Gegen-

stände zwischen wilden Völkern gewechselt wird. Und wenn

eine künstlich ausgetiftelte "Briefmarkensprache" den an sich

gleichgiltigen "ostensibeln" Brief heimlich zum Verkünder einer

versteckten Nachricht macht, so erinnert dies seltsame Zeichen-

system an die Art, wie Begleiterscheinungen der Sprache,

Gesten u. dgl. zu Trägern eines selbständigen Verständigungs-

mittels gemacht wurden.

Die künstliche Schrift ist uns wiederholt neben der künst-

lichen Sprache begegnet; vor allem bei den Erfindern philo-

sophischer Sprachen. Die höchste Stufe künstlicher Schrift

ist aber wieder nicht aus der Abstraktion, sondern aus dem

Gebrauch hervorgewachsen: es ist das wissenschaftliche

Zeichensystem der ]\1 a t h e m a t i k e r u n d der C h e m i k e r.

Es ist abhängig von der Sprache; zunächst in der Wahl der

Chiffern, wenn etwa die Chemie die Anfangsbuchstaben der
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Elemente zu deren Bezeichnung- wählt — wofür aber heut, nach

dem Mendelej ewschen Gesetz, Zahlen der Skala eintreten

könnten, so dass eine rein künstliche Terminologie an Stelle der

künstlichen Abkürzung einer natürlichen Terminologie träte.

Abhängig von der Sprache des täglichen Lebens ist die mathe-

matische und chemische Schrift aber auch in der Anordnung.

Schrieben die Inder wie die Hebräer von rechts nach links,

so würde "1899" bei uns heut vermutlich "neuntausend neun-

hundert und eimmdachtzig-" bedeuten. Weil die Indogermanen

die Hauptsache voranstellen — erst die Wurzel, dann die En-

dung — , darum schrieben die Inder die Hauptzahl zuerst;

und weil sie von links nach rechts schrieben, kam sie also

am weitesten links zu stehn.

Eine von solchen Abhängigkeiten völlig befreite Begriffs-

schrift Aväre vielleicht denkbar. Sie müsste rein symbolisch

sein. Eine chemische Zusammensetzung würde z. B. abge-

bildet nicht durch ein paar sich nach den Regeln der gewöhn-

liehen Schrift in Einer Reihe folgende Buchstaben und Zahlen,

sondern durch eine Zeichnung, in der die Lagerung der Atome

im Molekül dargestellt wäre. Ein Vorteil wäre das aber keines-

wegs. Vielmehr müsste dann, wie bei Wilkins, jeder Fort-

schritt der Forschung zu einer Änderung oder aber zu ]\Iis-

verständnissen im Zeichensystem führen, während gerade die

Beibehaltung einigermassen willkürlicher Siglen deren fort-

dauernden Gebrauch gestattet.

7) Ganz vollkommen, in Bezug- auf die Übereinstimmung

von Objekt und Zeichen ganz tadellos, wäre die Realien-
sprache, die der Verspotter Lulls und der Lullianer cSwift

a. a. 0. 2, 69) vorschlägt. "Da Worte allein in Zeichen der

Dinge bestehen, sei es passender, wenn alle Menschen solche

Auskunftsmittel bei sich herumtrügen, welche ein besonderes

Geschäft bezeichneten, worüber sie sich unterhalten wollten. . .

.

Die Klügsten und Weisesten (in Laputa) befolgen die neue

Methode, sich durch Dinge auszudrücken; die einzige Unbe-

quemlichkeit, die sich daraus ergibt, besteht nur darin, dass

ein Mann, dessen Geschäft sehr gross und von verschiedener

Art ist, ein Bündel auf seinem Rücken mit sich herumtragen

muss, wenn er nicht im Stande ist> sich einen oder zwei starke

Bedienten als Begleiter zu halten. Zwei dieser Weisen habe

ich oft unter ihren Bündeln beinahe zusammensinken sehen,
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>Yie (lies bei Hausierern in England wohl der Fall ist. Wenn
sie sich in den Strassen l)cg-eg'netcn, legten sie ihre Last nie-

der, öüneten ihre Säcke, nnd hielten ein stundenlanges Ge-

spräch; alsdann füllten sie ihren Behälter aufs neue, halfen

sich einander, wenn sie die Last wieder auf den Rücken

nahmen, und empfahlen sich. Für ein kurzes Gespräch mag
Jeder seinen Bedarf in der Tasche oder unter dem Arme

tragen, weil ihm weniger genügt. Zu Hause aber kann Nie-

mand in Verlegenheit kommen. Deshalb ist ein Zimmer, wo
eine in dieser Kunst gewandte Gesellschaft zusammenkommt,

mit allen Dingen angefüllt, welche Stoff zu diesem künstlichen

Gespräch darbieten. — Ein anderer Vorteil, welcher sich aus

dieser Erfindung ergeben muss, besteht darin, dass eine all-

gemeine Sprache erfunden würde, die man bei allen zivili-

sierten Nationen verstände, bei denen Güter und Gerät sich

gleichen. ..."

Ich habe die Stelle ganz hierher gesetzt, weil sie den

treffendsten Spott auf alle die enthält, die die Sprache wegen

ihrer "Ungenauigkeit" schelten. Sehen wir von den praktischen

Unmöglichkeiten der "Sachsprache" ganz ab, s"o wäre sie doch

theoretisch nicht durchzuführen. Auch hier müsste man bald

zu Symbolen seine Zuflucht nehmen. j\lan spricht vom "Meer";

man kann es doch nicht im Sack haben wie einen Löffel!

Es ist also eine symbolische Probe nötig; aber die kann auch

"Wasser" bedeuten. Mau braucht also ein differenzierendes

Kennzeichen — und ist bei der Not der Sprachen, willkürlich

ausgewählte Zeichen zu gebrauchen, angelaugt! Denn dem

erscheint für das Meer dies, dem jenes bezeichnend — und

die "innere Form" bringt individuell differenzierte "Sprachen"

hervor.

Die Realieusprache würde zugleich die "natürlichste" sein

— weil sie sich ja unmittelbar an die Objekte selbst hält —
und die "künstlichste" — weil sie allein Gegenstand und Be-

nennung zu voller Deckung brächte. Schade nur, dass sie

nicht möglich ist!

So sehen wir hier zum letzten Mal und endgiltig, wie

unentbehrlich der Sprache all das ist, was die künstlichen

Sprachen beseitigen wollen: eine gewisse Entfernung zwischen

Ding und Namen. AVir sehen nochmals und entscheidend, wie

ohnmächtig die öecic, die vernunftgemässe Einsetzung, gegen
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die "Willkür" und — gegen die latente Vernunft der cpucic,

der natürlichen Entwickelung-, ist.

Nicht nur Monboddo nannte die Kulturspraehen ''arti-

ücial languages" — künstliche Sprachen im höchsten Sinn muss

man selbst die niedrigste Sprache eines kulturlosen Volkes

nennen. Eingehend hat G. Gerber (1871) über "die Sprache

als Kunst" gehandelt und P. Schwartzkopff hat (1875) den

Ursprung der Sprache aus dem poetischen Triebe behauptet,

allerdings in ziemlich abstrus deduzierender Weise; thatsäch-

lich geht aber die Poesie überall auf den bereits von der

Sprache ihr vorgezeichueten Pfaden einher (vgl. meine
Altgerm. Poesie S. 486 f.). Eben dies künstliche, dies künst-

lerische und poetische Moment unterscheidet die menschliche

Sprache von der Tiersprache.

Die Tiersprache ist im Sinne der Theoretiker vollkom-

mener als die der Menschen; denn sie drückt immer genau

das aus, was sie ausdrücken Avill. Die Möwensprache, die

Wilbrandt ("Die Osterinsel" S. 106) so hübsch beschreibt,

wird von jeglicher Möwe jederzeit nur richtig aufgefasst wer-

den können. Dagegen ist nicht bloss jede Einzelsprache nur

für die Eingeweihten verständlich — weil sich eben die deut-

schen AVorte mit den von dem Franzosen oder Russen wahr-

genommenen Objekten in keiner Weise decken — , sondern

selbst die auf Gemeinverständlichkeit angelegten symbolischen

Sprachen der Menschen scheitern. Hübsch drückt das jene

alte Anekdote von der missverstandeuen Disputation in Finger-

sprache (Pfeiffer Germania 4, 482 f., Hildebrand a. a. 0.

S. 141) aus, die vor allem durch Rabelais (Gargantua Buch II

Kap. 18— 19) weltbekannt geworden ist und die in Immer-
manns Münehhausen, im Dialog zwischen Karl Buttervogel

und Emmerentia, einen lustigen Nachklang gefunden hat.

Für diesen Grundunterschied ist das Verhalten der "spre-

chenden Tiere" beim Erlernen menschlicher Sprache (vgl. o.

III, 2 f.) sehr lehrreich. Zwar steht es nicht fest, wie weit

selbst die intelligentesten unter ihnen, die Papageien, eine Art

von Begriff mit den eingelernten Worten und Sätzen verknüpfen

(K. Russ Sprechende Vögel I S. 8; 25 f.). Doch steht nach dem
Urteil eines Sachkenners wie K. Russ wenigstens das fest, dass

man die Sprachabrichtung so einrichten muss, dass der Vogel

sich der Begriffe von Zeit, Raum und andern Verhältnissen und
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Dingen bewiisst werde. Man sagt ihm früh "guten Morgen", spät

"guten Aljcnd" oder "gute Nacht" vor . . .; man klopft an und

ruft "licrcin"; man zählt ihm Leckerbissen 7a\: eins, /wei^

drei . .
." (a. a. 0. S. 354). Das heisst also : damit das Tier

sprechen lerne, muss in ihm die Vorstellung der festen Ver-

bindung bestimmter Ausdrücke mit bestimmten Gelegenheiten

erweckt werden. Es soll das "Herein" so mit dem Anklopfen

an die Thür assoziieren, wie ein angeborenes Zeichen der Wut
mit dem Anblick der Katze. Das Sprechen gerade dieser Laute

soll für den Papagei den Charakter der Notwendigkeit erhalten.

Gerade also dass unsere Sprachen nicht "philosophisch"^

nicht "universal", nicht rein künstlich und nicht ganz von

Notwendigkeit beherrscht sind — gerade das macht sie

zu dem wundervollen Besitz und dem unvergleichlichen

Werkzeug, das sie trotz Mauthners scharfsinniger und ein-

dringender "Beiträge zu einer Kritik der Sprache" (Stuttgart

I 1901) denn doch sind. Techmcr hat an das Ende seiner

Übersicht der sprachwissenschaftlichen Tendenzen die W^orte

gesetzt "Streben des Individuums zum Ganzen (Genus). Sprache

und Menschheit. Ideen einer Univcrsalsprache und — Schrift"

(Internat. Zs. f. Sprachwiss. I S. XV). Aber er hat das selbst

später im Sinn eines grossen Kreislaufs der menschlichen Ent-

wickelung (ebd. II 141 f., IV 139) erklärt. Mit Recht. Je

"natürlicher" die Sprache ist, desto "künstlicher" ist sie, je

höher sie ihren Standpunkt nehmen will, desto tiefer sinkt sie.

Gerade in der Vieldeutigkeit des si)rachlichen Ausdrucks, ge-

rade im "Nebensinn" und "Gefühls\> ert" der Worte weist K. 0.

Erdmanns hübsches Buch über "Die Bedeutung des Wortes"

(S. 1900) die Vorzüge der wirklichen Sprache nach; ja selbst

der "gedankenlose Wortgebrauch" hat seinen Nutzen (ebd.

S. 191 f.). "Auch die Sprache ist ein Produkt des oi-ganischen

Bildungstriebes", sagt Novalis. Sie ist es mit solcher Kraft

und Notwendigkeit, dass sie alle mechanisierenden Bestrebungen

herunterdrückt, dass das naive Reden der unmündigen der

gelehrten Überhebung seinen Stempel aufprägt; sie ist es mit

solcher Macht und Folgerichtigkeit, dass gerade auch die Ge-

schichte der künstlichen Sprachen ein beredtes Zeugnis wird

für jenen organischen Bildungstrieb, den die Griechen die

cpucic, wir die Natur einer Sache nennen.

Berlin. Richard M. Meyer.
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Termeiiitliche Perfektivierung durch präpositionale

Ziisammensetzimj^ im Griecliischen.

E. Purdie hat IF. 9 (1898), 61—163 eine Arbeit ver-

öffentlicht unter dem Titel "The Perfektive 'Aktionsart' in

Polybius", deren Ergebnisse nicht bloss von Giles-Hertel Vgl.

Gramm, d. griech. und lat. Spr. Leipzig 1896, S. 366 z. T. vor-

weggenommen, sondern auch von Brugmann Gr. Gr. ^ 1900,

482—484 im wesentlichen anerkannt worden sind.

Den Kernpunkt von Purdies Aufstellungen finden wir in

dem Satze, dass sich in der Spanne zwischen Homer und Poly-

bius eine erhebliche Änderung in der Bedeutung des griech.

Aoristes vollzogen habe: während er dort überwiegend per-

fektiv gewesen sei, habe er hier immer mehr "konstativen"

Sinn erhalten, dagegen habe man zum Ausdruck der perfek-

tiven bezw. ingressiven Färbung immer mehr zum Ersätze

durch Komposita bes. mit bidt, cuv und Kaxd gegriffen, wobei diese

Präfixe ihre sinnliche Grundbedeutung ("the material meaning")

hätten aufgeben müssen.

Zur Nachprüfung ist es unbedingt notwendig, dass man
sich über die allen neueren Darstellungen zu Grunde gelegten

Kunstwörter verständige. Wir beginnen mit dem Worte "dura-

tiv" als Mittel zur Kennzeichnung der Aktion des Präsens-

stammes. Purdie hat wie die meisten anderen (z. B. Gerth

in seiner verdienstvollen Neubearbeitung von Kühners Ausf.

Gramm, d. gr. Spr. 2 (1898), 130 ff.) zu wenig das Urteil von

C. W. E. Miller beachtet, das dieser in einer ausführlichen

Kritik von Hultschs bekannten Untersuchungen über den Tempus-

gebrauch bei Polybius Amer. Jour. of Philo!. 16 (1895), 143 so for-

muliert: "The term "dauernd' is utterly inadaequate to ex-

press the various uscs of the imperfect." Letzteres ist bekannt-

lich auch incohativ, inceptiv usw. und bezeichnet als solches

das Anheben der Handlung. Damit schlägt es eine Brücke

zum aoristus ingressivus, nur dass es doch stets innerhalb der

actio infecta verbleibt, während dieser der perfectiva angehört

(vgl. Herbig IF. 6 (1895), 239). Es liegt auf der Hand, wie
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irreführend eine BegTiffsbestimmimg- sein muss, die so eng- ist,

dass sie gerade der im Idg. und Griechischen (s. E. Koch

Or. Sehnlgr. 13. Aufl. Vorrede und N. J. f. Phil. u. Päd. Bd.

146), überwiegenden ßedcutungsmasse nicht gerecht zu werden

vermag.

Was dagegen die Bezeichnung- "perfektiv" anbelangt,

so stehen wir hier insofern auf Seiten Purdies (S. 64 ff.), als

wir uns mit ihr (und W. Streitberg- IF. Anz. 11 (1900), 57)

nicht cntschliessen können, sie nach dem Vorgange Delbrücks

(V. S. 2, 146 f.) und Brugmanns (a. a. 0. 472, 6) auf den Fall

einzuschränken, dass ein Simplex durch Präfigieruug einer

geeigneten Präposition (angeblich) perfektiv wird. Vielmehr

g-ebrauchen wir ihn auch von reinen Simplicibus, wie in der

slavischen Grammatik, (s. Herbig IF. 6, 202); denn er ist hand-

lich und es steht für das, was die beiden Gelehrten im Auge

haben, das Wort "perfektivierend" zu Gebot. Wie man in der

Lautlehre mit völliger Sicherheit die Termini Aspirata, Affri-

kata und Spirans unterscheidet, so kann man in der Bedeu-

tungslehre doch auch die Ausdrücke "perfektiv" (für den Ao-

rist), "perfektisch" (für das Perfektum) und "perfektivierend"

(für die Komposita) ziemlich leicht auseinander halten.

Entscheidend ist die Anwendung, die wir dem Begriffe

"perfektiv" verleilien und die Abgrenzung, die wir zwischen

ihm und dem verwandten Begriff "termiuativ" treffen. Was
zunächst den letzteren angeht, so schliesseu Avir uns ohne Vor-

behalt an Delbrücks Bestimmung V. S. 2, 15 an: "terminativ

ist eine Aktion, wenn ausgesagt wird, dass eine Handlung

vor sich geht, doch so, dass ein Terminus ins Auge gefasst

wird, sei dieser nun der Ausgangs- oder der Endpunkt". So

auch Brugmanu Gr. Gr. ^ S. 473, während dessen Ausdruck

S. 472, 3, dass ein Ausgangs- oder Endpunkt hervorgehoben
werde, weniger glücklieh zu sein scheint, weil er, wie wir

sehen werden, in das Ge1)iet des Perfektiven übergreift; unserer-

seits schlagen wir vor, für die erstere Unterart der termina-

tiven Gattung den Namen "initiv", für die letztere aber "fini-

tiv" aufzunehmen. Versinnlichen wir das Vorsichgehen der

Handlung durch eine gestreckte Linie (TrapaTaxiKÖcj ,

den Anfangs- oder Endpunkt durch •, die Beziehung beider

durch einen Richtungspfeil, endlich den Umstand, dass der

Punkt nicht als erreicht, sondern nur als ins Auge gefasst
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erscheinen soll, durch seine Einklammerung, so erhalten wir

für die initive Unterart das Bild (•) -^ z. B. "holen",

für die finitive dagegen ^ (•), z.B. "bringen". Man
sieht: wie oben die incohative Unterart eine Vermittelung

bildet zwischen Imperfekt und aoristus ingressivus, so gewährt

die finitive eine Überleitung zwischen Imperfekt und aoristus

perfectivus.

Hiermit sind wir schliesslich bei der Aufgabe angelangt,

uns über das Wesen der perfektiven Aktionsart genaue Rechen-

schaft abzulegen.

Um ihre richtige Erfassung hat sich grosse Verdienste erwor-

ben vor allem W. Streitberg u. a. dadurch, dass er von neuem im

idg. und griechischen Aorist mit zwingender Bündigkeit das ur-

sprüngliche Mittel für den Ausdruck der Perfektivität

nachgewiesen hat. Andrerseits aber scheint es, dass eine ge-

wisse Weite der von ihm gegebenen Begriffsbestimmungen ein-

deutiger Schärfe der Erfassung hinderlich geworden ist. Er

äussert sich in der grundlegenden Abhandlung in Pauls und

Braunes Beitr. 15 (1891), S. 71: "Die perfektive Aktionsart

bezeichnet die Handlung des Verbums nicht schlechthin in

ihrem Fortgang, ilirer Continuität, sondern stets im Hinblick auf

den Moment der Vollendung, der Erzielung des Resultats." Eben-

so IF. Anz. 5, 1895, 79: "ßaXeiv besagt eigentlich nichts anderes

als die Handlung des Werfens im Hinbli c k auf ihre Vollendung".

IF. 103 von got. hriggan: "es setzt die Handlung tragen in Be-

ziehung zu ihrem Ziel, enthält den Hinweis auf den Moment
des Abschlusses". Übereinstimmend damit IF. Anz. 11 (1901),

58: "Gerade der Hinweis auf den Moment der Vollendung

ist das, was wir perfektiv nennen". Weiter PBrB. 15, 71:

Die perfektive Aktion "fügt dem Bedeutungsinhalt, der dem
Verbum innewohnt, noch den Neben begriff des Vollendet-

werdens hinzu (so auch und zwar besonders ausdrücklich

Delbrück V. S. 2, 147 ff. und ferner Brugmann Gr. Gr. ^ 472,

482). Ferner S. 72: "auch die durativ perfektiven heben
den Moment der Vollendung hervor, setzen ihn aber in aus-

drücklichen Gegensatz zur voraufgehenden Dauer der

Handlung". Endlich IF. Anz. 11, S. 57, A. 1: "Streng ge-

nommen lässt sich auch bei einem durch Komposition mit einer

^farblosen' Partikel entstandenen Perfektiv nicht vom "Hinzu-

treten' eines Nebenbegriffes reden, denn die Sache liegt doch
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nicht SO, dass zu der im Simplex ausgedrückten durativen

Handlung der Nebenbegriff der Vollendung 'hinzugefügt' wird,

dass sich also die Bedeutung des Perfektivs in zwei verschie-

dene Elemente zerlegen Hesse, sondern es entsteht durch
die Zusammensetzung ein ganz neuer, in sich voll-

kommen einheitlicher Aktionsbegriff. Um ein Bild zu

g'cbrauchen: das Produkt der Komposition ist eine chemische

Verbindung, kein Gemenge."

Überblicken wir diese verschiedenen Äusserungen, so

gewinnen wir den Eindruck, dass sie nicht sämtlich auf Einer

Ebene liegen, sondern dass sich ihnen eine, wenn auch nicht

streng zeitliche, so doch inhaltliche Abstufung wiederspiegelt,

die wir durch die Anordnung der ausgehobeneu Belegstelleu

zu unmittelbarer Anschauung zu bringen versucht haben. In

den vier erstaufgeführten ist nur die Rede von einem "Hin-

weis" auf den Moment der Vollendung Die fünfte besagt

schon, dass dieser "hinzugefügt" wird, aber noch als "Neben-

begriff". Die sechste belehrt uns, er werde hervorge-

hoben und zwar näher im ausdrücklichen Gegensatz zu der

vorangehenden Dauer der Handlung. Die siebente zum Be-

schluss stellt dies dahin richtig, dass vielmehr die Einheit-

lichkeit der Gesamtanschauung zu verfechten sei.

Hierzu stellen wir uns so: wir finden nirgends, dass ein

Gegensatz zwischen Endpunkt und Dauer nachweisbar wäre.

Ebenso halten wir für vollkommen sicher, dass es sich hier

nicht um Hinzufügung eines Nebenbegriffes handelt. Vor allem

aber bestreiten wir die Annahme, die perfektive Aktion ent-

halte nur einen "Hinweis" auf den Abschluss. Denn damit

würden wir die Möglichkeit aufgeben sie von der terminativ-

finitiven zu scheiden, m. a. W., wir würden darauf verzichten

perfektive und imperfektive Aktionsart sicher auseinanderzu-

halten. Der Gefahr einer Vermengung beider scheint u. a.

auch Delbrück V. S. 2, 152 nicht ganz entgangen zu sein,

wenn er schreibt: "Die erstere Gattung möchte ich linear-per-

fektiv nennen, ihr würden im Gebiete der eintachen Verba

die terminativen entsprechen". Wir machen dagegen geltend,

dass wir ol)en für die erstere das Zeichenbild •, für

die letztere aber ^' (•) erhielten.

Auch gegen Streitberg ist m. E. etwas geltend zu macheu.

IF. 5, 81 erklärt dieser Forscher von den 3 Sätzen 1) der
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Tischler bohrt durch das Brett; 2) der Tischler bohrt das

das Brett durch; 3) der Soldat durchbohrt deu Feind sei 1)

imperfektiv; 2) linear-perfektiv; 3) puuktuell-perfektiv. Allein

dieses Urteil M^ürde er w^ohl nur dann aufrecht erhalten kön-

nen, wenn er in 3) anstatt des Präsens ''bohrt" das Präteri-

tum "bohrte" gesetzt hätte. Denn er bekennt sich IF. Anz,

11, 59 zu der auch von Herbig- IF. 6, 201, 203, 219, 224 A 1,

ferner Delbrück V. S. 2, 120, endlich Brugmann Gr. Gr.^, 474 f.

vertretenen, auf ihre unbedingte Geltung hier von uns nicht

nachzuprüfenden Annahme, dass der Indikativ eines wirklichen

gewöhnlichen Präsens und die punktuelle Aktion sich gegen-

seitig ausschliessen. Damit büsst, soviel ich sehe, sein 3ter

Satz in der von ihm gewählten Zeitform seine Verwendbarkeit

€in. Den 2ten aber wird man, so wie er dasteht (ähnlich

W'ie Herbig IF. 6, 194) vielmehr als terminativ-finitiv, also im-

perfektiv fassen müssen. Ja, wie mir scheint, thiit dies Streit-

berg an anderer Stelle (IF. Anz. 11, 60) selbst mit den Worten:

'"Wenn ich sage, der Tischler bohrt das Brett durch, so ....

fällt allerdings die Handlung des Bohrens in die Gegenwart,

der Augenblick des Abschlusses, der Moment, wo der Bohrer

durchdringt, wird aber erst erfolgen, er schwebt dem Bohren-

den nur als Ziel vor Augen, er ist noch nicht erreicht,

wenn der Sprechende seine Äusserung thut!" Auch die von

Streitberg IF. Anz. 5, 97 mitgeteilten Beispiele scheinen uns

das Gegenteil seiner Annahme zu erweisen, dass die Präfigie-

rung perfektiviere : in Schillers bekannter Strophe "Mit Göt-

tern erfüllt sich die irdische Halle" ergibt die Entsprechung

mit den ganz hervorragend schildernden, verweilenden, den

Vorgang in seinem Verlaufe vor unseren Augen entwickelnden

und in farbeuvoller Kleinmalerei auseinanderlegenden sonstigen

Präsentien unseres Erachtens mit unbezweifelbarer Gewissheit,

dass auch das "erfüllt sich" kursiv-imperfektiv genommen wer-

den muss. Meinem Gefühle nach kann man hier nicht nur

nicht von einem linear-perfektiven, sondern kaum noch von

einer tinitiven Aktion spi-echen: der Abschluss tritt nicht auch

nur in die äusserste Peripherie des Blickfeldes, geschweige

denn in den Blickpunkt selbst. Vielmehr schwelgt der Dichter

förmlich in dem Vorsichgeheulassen der Handlung, die nicht

aoristisch aufleuchtet, sondern in zeitlich imbegreuztem Durch-

eiLandcrströmen ein buntwogendes Spiel der Szenen entwickelt.
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Nüchtern dargestellt sieht das so aus Auch ver-

fängt hier nicht etwa die Ausflucht, wir hätten es mit Ite-

ration zu thun. Denn die Halle füllt sich nicht wiederholt,

sondern einmal, aber allmählich. Wenn Streitberg- sodann

IF. Anz. 5, 103 ff", u. a. got. briggan, fin])an, gihan n. ä. als

perfektiv in Anspruch nimmt, so vermag er uns auch damit

nicht zu überzeugen, denn briggan ist nicht = evexKeiv oder

ä'(ajeiv, sondern = irpocqpepeiv odei-, wie er selbst durchaus

richtig bemerkt, KO^iZieiv; ßnpan nicht notwendig = Yvilivai,

sondern auch YiTvuJCKeiv. Wenn giban dem "perfektiven"

hinreichen entsprechen soll, so scheint mir letzteres wie öpe-

feiv und porrigere imperfektiv zu sein. Für got. quam und

gab räumt Streitberg PBrB. 15, 171 selbst ein, dass sie griecb.

71PXÖ)aiiv und ebibouv ebenso wiedergeben wie fjXGov und ebouKa

und auch die IF. Anz. 11, 61 angeführten nhd. geben, nehmen,

sagen dürften nicht völlig zutreffen, z. B. in einem Satze wie

"während er mir die Meinung gehörig sagte, schwieg ich ganz

still". Alles in allem habe ich doch den Eindruck, dass Streit-

bergs vorzügliche Arbeit durch die nicht genügend scharfe

Bestimmung des Begriffes perfektiv und dessen zu weitgehende

Annäherung an den Begriff fiuitiv in der Sicherheit der Er-

gebnisse fühlbar beeinträchtigt wird und dass auch im Ger-

.manischen die Präfigierung eine eindeutig ausgeprägte Kate-

gorie des perfektivierenden Ausdruckes von der Schärfe wie

sie der griechische Aorist zweifellos darstellt, nicht zu schaffen

imstande gewesen ist. (S. a. Herbig IF. 6, 225. Delbrück V. S.

2, 160 f.).

Schliesslich können wir uns in der Fassung des Wortes

"perfektiv" nur auf den Staudpunkt stellen, auf den sich Streit-

berg selbst stellt PBrB. 15, 72: "auch die durativ-perfektiven

heben den Moment der Vollendung hervor" (ein Satz, der

übrigens eine willkommene Bestätigung erhält durch die Aus-

führungen von Blass im Rh. Mus. 44 (1889), 424 f. über Aoriste

wie biatpiiyai = "bis ans Ende verweilen" gegen Riemann in

den Melanges Graux Par. 1884 S. 585 ff.). Die Nachteile einer

laxeren Anwendung, wie sie bei Purdie trotz ihrer Erklärung

(IF. 9, 64 unten) nur zu oft heraustritt, hatte Herbig bereits

IF. 6, 202—206 im ganzen treffend geschildert. Selbst wenn

er abweichend von Delbrück V. S. 2, 146 den Begriff zu stark

gepresst haben sollte, so wird doch soviel übrig bleiben, dass
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perfektive Aktion nicht schon dann vorliegt, wenn der End-

punkt nur ins Aug-e gefasst wird oder seine Erreichung aus

dem Zusammenhang erhellt, sondern erst dann, wenn sie vom
Redenden bezeichnet und ausgedrückt ist: dabei halte ich

es für untergeordnet, ob man, wie Leskien für das Slavisehe

thut, die Perfektivität für ein Nebenmomeut erklärt, oder ob

man sie, was m. E. für den idg. und griech. Aorist zutrifft,

als Vollmoment betrachtet. Vorgreifend möchte ich bemerken,

dass die vorliegende Untersuchung von dieser Verschiedenheit

der Auffassung nicht berührt wird, weil, wie sie zeigt, im

Griechischen die Prätigierung weder in dem einen noch in

dem anderen Sinne die Kraft wirklich zu perfektivieren be-

sitzt. Zu Holger Pedersens "Vorschlag" (IF. Anz. 12, 152)

kann ich noch keine Stellung nehmen, weise aber darauf hin,

dass die Ausdrücke "perfektiv" und "imperfektiv" nicht erst

der slavischen Grammatik entstammen, sondern bis in die alt-

griechische zurückreichen (cuvxeXiKoc, dteXric u. ä., s. Hultsch

Abb. d. k. s. G. d. Wiss. 13, 203).

Hier seheint es am Platze mit zwei Worten Stellung zu

nehmen zu dem Begriffe des punktualisi er enden Aorists,

den Delbrück in gedankenreicher Darlegung V. S. 2, 234 einge-

führt hat, und zu seinem Verhältnis gegenüber den Ausdrücken

konstatierender, komplexiver Aorist und ähnl. In Delbrücks und

Brugmanns (Gr. Gr.^, 476 ff.) Sinn bedeuten sie offenbar alle

dasselbe und sind beschränkt auf nicht-punktuelle Stämme: bei-

läufig sei hier angefügt, dass es mir dabei als eine leichte Un-

folgerichtigkeit vorkommt, wenn Delbrück V. S. 2, 237 TroXXct

Tap eiXriv hierherzieht und ebenso ihm folgend Brugmann Gr.

GyJ, 476, der S. 482 unten u. a. noch elbov hinzufügt. Die

Frage wird uns im einzelnen später noch beschäftigen. Ferner

ist mir zweifelhaft, ob die Einengung des Wortes "konstatie-

rend" in der angegebenen Weise berechtigt ist. Täusche ich

mich nicht, so gehört es zum Grundwesen des Indikativus

Aoristi zu konstatieren, d. h. festzustellen, im Unterschied vom
Imperfekt, das schildert und darstellt; in diesem Sinne wäre

auch der punktuelle Aorist, sei er nun Ingressiv oder effektiv,

stets konstatierend, und man thäte vielleicht besser, auf den

Ausdruck als Bezeichnung einer Art zu verzichten, weil er

vielmehr eine Eigenschaft der Gattung angibt. So blieben

uns die Benennungen komplexiv und punktualisierend übrig;
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ob sie wirklich so vollkommen g-leichwertig sind, wie sie offen-

bar bislani;- gehalten wurden, scheint mir nicht §:anz ausge-

macht. Denn wenn man auch zugestehen wollte, dass eßaci-

Xeucev 'ist König gewesen' als punktualisierender Aorist inso-

fern noch gelten könne, als die Linie beim Rückblick aus ge-

nügender Ferne am Ende vielleicht zum Punkte zusammen-

sclirumpfen mag, so wird mir dies bei einem eßaciXeucev xpö-

vov eiTi TToXXöv schon schwer und noch schwerer bei einem

eßaciXeucev em TeTiapdKOVTa etri. Immerhin dürfte man hier

noch die Nachstellung des Ausdrucks der zeitlichen Erstreckung

rechtfertigend anführen und geltend machen, dass diese nur

eine Art Nachtrag sei ("er ist König gewesen — über 40

Jahre hin"). Allein es kommt auch vor, dass sie vorangeht,

lind falls mau diesen Fall nicht als eine spätere Fortbildung

aus dem anderen heraus ansehen will, wird man kaum umhin

können, sich C. W. E. Millers Worte a. a. 0. S. 145 anzu-

eignen: "Where for example, Polybios says . . . etri irevie Kai

TpidKOvia Triv ficuxiav ecxov . . ., it would seem preposterous,

in view of the definite expression of time, to say that he

conceived the action as having no duration". Für solche Stellen

wird es sich empfehlen den alten Namen "komplexiver Ao-

rist" beizubehalten. Die endgültige Bewährung des puuktua-

lisievenden hängt m. E. u. a. auch ab von der Durchführbar-

keit der durch Delbrück V. S. 2, 238 und Brugmann Gr. Gr.^,

476 befürworteten Herleitung desselben aus dem punktuellen.

Auch möchte man gerne wissen, wie sich die genannten Ge-

lehrten zur Einordnung des linearperfektiven Aorists (biaxpi-

ipai) in ihr System verhalten; ist er ursprünglich oder nicht?

Anhangsweise wollen wir nicht verfehlen hinzuweisen auf den

von den bisherigen Vorstellungskreisen weit abliegenden, aber

scharfsinnig erdachten und wohl durchgeführten Versuch eines

Mannes, der es nach unserem Dafürhalten verdient hätte mehr

Beachtung zu finden, als ihm thatsächlich zu teil geworden

ist, des über einer breit angelegten und auf ein umfängliches

und selbständig erarbeitetes Stellenmaterial gestützten Arbeit

über den griechischen Aorist hinweggestorbenen Kohu in Ulm.

Ein erster, grundlegender Teil ist noch zum Abdruck gelangt

(in dem Korresp.-Bl. f. d. Gel. u. Eealsch. Württemb. 1888,

Heft 1 und 2). Der leitende Gedanke, an dessen Hand die

vielen Rätsel des "Proteus von Aorist" (Fr. Pfuhl Progr. des
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Yitzthumschen GyiuD. Dresden 1867, S. 9 unten) gelöst wer-

den sollen, ist der, dass dem Präseusstamni die Partialität

eig-entümlich sei (wie ähnlich schon nach stoischer Lehre zu

lesen steht in Bekkers Anekd. 2, (1861), 891: 6 y^P Xe^ojv

^'eiTOiouv", ÖTi TÖ TcXeov eTTOiricev, ejuqpaivei, guttuu be TreTiXii-

puuKev, angeführt bei Herbig- IF. 6, 173), dagegen dem Ao-

rist nicht sowohl die Punktualität als vielmehr die Totalität

der Handlung. Etwas nicht weit hiervon Entferntes scheint

Purdie zu meinen, wenn sie S. 67 ihren "Constative" dahin

bestimmt, er gleiche "weder einer Linie noch einem Punkte,

sondern vielmehr dem Umfang einer Kreisfigur" und sei "zir-

kulär". Wenngleich wir diese Gedanken hier nicht weiter

verfolgen wollen, so müssen wir doch darauf hinweisen, dass

die Verfasserin dem "Constative" ein Gebiet zuweist, das

ein erheblieh weiteres Gebiet umfasst als der "konstatierende"

Aorist im bisher üblichen Sprachgebrauch. Denn jener be-

greift augenscheinlich nicht nur, wie dieser den Indikativ

und seine Stellvertreter (partic, infin., opt. obliqu.) in sich

(beiläufig bemerkt, ein unverächtlicher Anhaltspunkt dafür,

dass die konstatierende Schattierung im engeren Sinn, die

den Modis au sich nicht innewohnt, unursprünglicher ist als

die perfektive), sondern erscheint bei ihr unzähligemal auch

im Imperativ, Konjunktiv, Optativ mit av, beim nichthistorischen

Infinitiv und Partizip, kurzum fällt für sie mit dem zusammen,

was man sonst unter dem linear -perfektiven odei' wohl auch

unter dem punktualisierendeu Aorist unterbringt. Daraus scheint

uns aber zu folgen, dass auch die, welche Purdies Aufstellungen

über ihren "Constative" anerkennen, diese nicht ohne weiteres

auf den ''konstatierenden" Aorist zu übertragen berechtigt sind,

weil sich beide Begriffe eben nur für den Umfang des (nicht-

gnomischen) Indikativs und seiner Stellvertreter decken! Wenn
sie andrerseits hinsichtlich des perfektiven Aorists bemerkt:

"Der letztere betont Einen besonderen Punkt in einer Linie

von durativer Aktion", so fragen wir natürlich sofort welchen?,

und lassen nur den Endpunkt gelten, wissen auch mit der

"Linie von durativer Aktion" nichts anzufangen, machen viel-

mehr auf Bildungen wie eibov, eßr|v von punktueller Wurzel

aufmerksam. Bei so verschiedenen Voraussetzungen können

wir der Verfasserin nicht soweit entgegenkommen wie Brug-

mann.
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IL

Offenbar haben wir bei unserer üntersuebimg; eines der

Gebiete vor uns, auf denen sich die von Brug-mann Gr. Gr.^

(1890), S. 3/4 so ang-eleg-entlich befürwortete Verschmelzung

der sprachwissenschaftlichen und philologischen Betrachtungs-

weise gut ausführen lässt, ja durchaus notwendig ist; jene

liefert uns die allgemeinen Grundbegriffe, diese wendet sie auf

den einzelnen Stoff an. Dabei haben wir uns folgende Leit-

sätze gegenwärtig zu halten, die von Purdie nicht streng ge-

nug befolgt worden sind: erstens, zu Grunde zu legen sind

die textkritisch gereinigten Ausgaben unserer Zeit, also die

von Hultsch oder Büttner-Wobst oder auch die von J. Becker;

die Dindorfschc bietet einen zu sehr nach holländischer Manier

gleichmacherisch zugestutzten Text, und Schweighäuser ist

natürlich, so verdienstvoll er s. Z. war, jetzt veraltet. Zweitens

(s. Streitberg PBrB. 15, 153): Wir haben aus-, nicht unterzu-

legen, m. a. W., wir müssen geduldig nachzufühlen suchen,

was der Schriftsteller hat ausdrücken wollen und dürfen ihm

nicht die Meinung aufdrängen, die wir vielleicht erwarten oder

auch für notwendig halten; es klingt fast naiv, wenn u. a.

Purdie S. 115 sagt, dass der Schriftsteller irgendwo "practi-

cally means". Vgl. auch Streitberg PBrB. 15, 163. Drittens

darf keine Form ohne weiteres aus ihrem Zusammenhang los-

gelöst für sich erklärt werden, da sehr häufig nur durch die

Vergegenwärtigung der Situation die feinere Abtönung gefun-

den werden kann, die eine Fügung daraus erhält und die deren

Sinn vielleicht merklich beeinflusst (s. u. a. Herbig IF. 6, 224;

Rodemeyer Praes. bist. Basel 1889, S. 7). Besonders wert-

volle Dienste leistet uns hier der von Purdie viel zu sehr ver-

nachlässigte Parallelismus der Satzglieder; wenn z. B. das ipf.

eines Kompositums in völliger Entsprechung zum ipf. eines

Simplex steht, so wird das erstere notwendig der actio infecta

zuzurechnen sein, weil es das letztere ist. Dass, wie Hultsch

a. a. 0. S. 17 und Delbrück Vgl. Synt. 2, 303 ausführen, ein

jäher Wechsel zwischen aoristischer und imperfektischer Zeit-

gebung allerdings nichts seltenes ist, würde nur dann einge-

W'cndet werden können, wenn schon bewiesen wäre, was ja

eben erst zu beweisen ist, dass nämlich die Präfigieruug per-

fektivierend wirke. Bei manchen Verben wie Xeiirtju, qpeuxu)
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11. ä., bei denen, wie Blass im Rh. Mus. 44 (1889), 406 sehr

treifeud bemerkt, das Vertrauen, rein auf Grund der Über-

lieferung- ipf. und aor. sicher scheiden zu können, etwa soviel

Berechtigung- hat als wenn man die Möglichkeiten an den

Knöpfen abzählen w^ollte, gibt uns jener Parallelismus über-

haupt oft das einzige Merkmal methodischer Entscheidung au

die Hand, während in anderen Fällen die Beobachtung- des

Tempusgebrauches sinnverwandter Verben Hilfe bring-t (Hultsch

a.a.O. S.157). Viertens ist nicht zu vergessen, dass eine Schluss-

folgerung auf eine Verschiedenheit nur dann bündig- ist, wenn
die Voraussetzung des ceteris paribus zutrifft. Man kann auch

sagen, es gibt eine gewisse syntaktische Algebra, deren Sätze

man nicht, wie Purdie, ausser Acht lassen darf. Dies auf

unseren Fall ang-ewandt, so kann man nur Verhältnisse her-

stellen einerseits zwischen Imperfekt (I) und Aorist (A) je des

Simplex (S) oder des Kompositums (K), andererseits zwischen

Imperfekt (I) und Imperfekt (I) bezw. zwischen Aorist (A) und

Aorist (A) von Simplex (S) und Kompositum (K), nicht jedoch

von Imperfekt (I) des Simplex (8) und Aorist (A) des Kom-
positums (K). Somit sind zulässig: die Formeln IS : AS nebst

IK : AK; IS : IK nebst AS : AK, nicht aber IS : AK, also bei-

spielsweise : eXoYiZ;ö|uriv : eXoTicd|ur|v; cuveXo^iZlöiuriv : cuveXoYi-

cd)uriv und eXoYi2;ö|uriv : cuveXoYiZ:ö|uriv ; cuveXoYiZ;ö)ariv : cuveXoYi-

cd^riv, nicht aber (wie Purdie S. 112 bietet) eXoYi^iöfiriv : cuve-

XoYicd)iiriv. Fünftens ist der stilistische Unterschied verschie-

dener Zeiten und Schriftsteller zu beachten, eine Wahrheit,

von der wir erst jüngst durch E. Nordens schönes Buch Die

antike Kunstprosa (Leipzig 1898) einen überraschend starken

Eindruck erhalten haben. So musste bei Homer der konsta-

tierende Aorist ganz von selbst zurücktreten, weil er als Epiker

das malende Imperfekt vorzieht, wo später prosaische Logik

den nüchternen Aorist bevorzugte (Stiebeling Beitr. z. Gebr. d.

Tempp. Praet. Sieg:en 1887, 21. Mutzbauer Grdl. 20). Ist dies

aber richtig, so haben wir nicht eine Änderung in der Be-

deutung- beider Tempora anzunehmen, sondern in der von

einem Wechsel der ästhetischen Gefühlsrichtung beeinflussten

Anwendung, was durchaus nicht dasselbe ist, wie Chr. Bar-

tholomae Das Altiran. Verbum (München 1878) S. 235 bemerkt.

Was ferner die hellenistische Zeit anbetrifft, so darf man nicht

veigessen, dass sie eine Epoche des sinkenden und verblassen-
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den Sprachg-efiihls ist. Für diese gilt hinsichtlich unserer

Frag-e, . was Ed. Wölfflin in einem ebenso knrzen, wie grund-

legenden Aufsatz über das Vulgärlatein (Philol. 34, (1876),

137—165) ausgeführt hat. Er sagt S. 158, dass im Laufe der

Entwicklung die Sprache immer abgeschliffener geworden sei

und darum zur Erzielung grösserer Fülle zur Zusammensetzung-

gegriffen habe. "Wo bei den Romanen die Präposition zum

leeren, sinnlosen Füllstück herabgesunken ist, da öffnet sich

die Wahrscheinlichkeit, das Kompositum werde auch schon

in der römischen Volkssprache, wenigstens in den letzten Jahr-

hunderten der Kaiserzeit entwertet gewesen sein." Was er

dann über einzelne Präpositionen ausführt, ist sehr lehrreich:

im Hinblick auf die bedeutende Rolle, die Delbrück bei Be-

handlung unseres Gegenstandes dem lat. con- zugebilligt hat,

verweise ich bes. auf S. 158— 161. Mit Wölfflius Satz stimmt

vortrefflich überein, was Bernhardy Gr. Littgesch. 1 •^, 515

sagt: "es charakterisiert diese Zeiten sprachlicher Dürftigkeit,

dass das Gefühl für die kernhafte Bedeutung der Simplizia

schlummert. Nur in der dürren Weise des Zusammen-

setzens besassen die Autoren nach Alexander einen Grad der

Erfindung, selbst der individuellen Färbung". Fr. SusemihI

Gesch. der griech. Litt, in der Alexandrinerzeit 1 (1891), S. 2

urteilt, kennzeichnend für diese Entwicklungsstufe sei vornehm-

lich eine abstrakte und formelhafte Färbung, eine Masse neuer

Komposita und Dekomposita (von letzteren gibt ein gutes^

Verzeichnis 0. Glaser De ratione, quae intercedit inter sermo-

nem Polybii et euni, qui in titulis saeculi III, 11, I, apparet

Gissae 1894 S. 41—44). Es liegt auf der Hand, dass damit

die Verwertbarkeit der Komposita in Purdies Sinn starke Ein-

busse erleidet. Übrigens reichen die Anfangserscbeinungen

bis in die klassische Zeit zurück.

Das haben im einzelnen nachgewiesen Menge de praepos.

ap. Aesch. Gott. 1863; Kriebitzsch de usu verbb. compp. ap.

Sophoclem Halle 1881; Lesser Quaestt. x4eschyl. Halle 1893;

A. Funck Zuv in d. Zusammensetzung in Gurt. Studd. 10

(1878), 157—202; Curtius Erll.^ (1870) S. 185 ff. Sie alle

sind einig darin, dass die Präposition intensiv- wirkt oder auch

schon ganz an Stelle des Simplex tritt und etwa noch Zwecke
des Woldlauts oder der AVortfülle verfolgt: in den lat. Ab-

handlungen kehren Bezeichnungen wie migere, intendere, am-
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plificm'e, exornare immer wieder und wenn gelegentlieh (Menge

S. 36) gesagt wird, das Kompositum "tanquam effectum

deseribit simplicis", so zeigt das Beispiel KataccpdZieiv, das

gleich unserem "niedermetzeln" angeben soll "ut res mactata

humi iaceat", wie unsicher es damit steht. Denn diese Be-

stimmung klingt perfektisch, nicht aber perfektiv, und ferner

liegt ein Irrtum vor: das deutsche Zeitwort ist wie das grie-

chische kursiv-finitiv, nicht perfektiv, ganz abgesehen von der

grossen Anzahl von Fällen, wo Kaid "accurate, penitus' bedeuten

soll. Wenn Funck (S. 201) von Komposita "mit effektiv- ao-

ristischer Bedeutung" spricht oder sagt, "sehr viele durative

verba simplicia wnirden auf diese Weise zu efFektiv-aoristiseheu

umgewandelt", so ist das von ihm S. 158 behandelte cu)Li-cpepu)

natürlich in Wahrheit vielmehr ausgeprägt kursiv. Auch ist

zu bestreiten, "dass der Aorist im Griechischen oft schon aus-

reichte, um den Eintritt der vollen Verwirklichung einer Hand-

lung auszudrücken", denn dazu reicht er immer aus! Ganz

richtig äussert sich Curtius Erll.^, 185 ff.: "Aber freilich decken

sich beide Erscheinungen nicht vollständig . . . Das deutsche

Erwachen verhält sich zwar zu Avachen ähnlich wie hom.

eTpecBai zu epYprixopevai, aber es gibt auch ein langsames

Erwachen {expergisci, efe^P^cBai), während e'-fpero immer nur

den Zeitpunkt bezeichnet, da der Schlaf verschwindet" (ebenso

Herbig IF. 6, 199).

Für Polybius im besonderen verfügen wir über eine statt-

liche Zahl tüchtiger Untersuchungen, die Purdie viel ausgiebiger

hätte heranziehen sollen. Schon Luettge De Polyb. eloc. (Nord-

hausen 1863) weist hin auf seine Vorliebe zur "moles verborum"

im allgemeinen und seine Neigung zu Kompositis im beson-

deren: er nennt u. a. KaGuTrepe'xeiv, eHaTrocxeXXeiv, cu|U|ueTa-

TTiTTTeiv. Dasselbe mag man ersehen aus J. Stich De Polyb.

gen. die. Erl. 1880, wo neben Kaxd, cuv und bid auch irapa

genannt wird, das vor dem Verdacht, in die Dienste der Aktions-

bezeichnung getreten zu sein, gewiss sicher ist! Wertvoll sind

vor allem die Forschungen von Mollenhauer. Aus der Disser-

tation De verbb. Compos. Polyb. Halle 1881 erfahren wir, dass

dvaTTejUTTeiv, biaireiLiTTeiv, biaTTicxeiv ohne Unterschied vom Sim-

plex erscheinen. In der Abhandlung De verbb. a Polyb. novat.

Marburg 1888 findet man freilich auf jeder Seite den Aus-

druck "usurpatum cum vi effectiva et intensiva". Allein
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schon die Beifüg'uiig des letzten Wortes zeigt, dass Purdie irrt,

wenn sie (S. 86 oben) annimmt, es sei dabei an die Aktion

im strengen Sinne gedacht. Man braucht übrigens nur Mollen-

hauers Übersetzungsversuche anzusehen, um zu erkennen, dass

daran nicht zu denken ist: solUcite (exspectare), aperte (con-

tirmarc), cum studio (efficere), magnum (susurrum facere),

valde (irasci, dubium esse), audacter (periclitari), ad verbum

(convertere), ante omnmm oculos (in scaenam producere), multo

(superiorem esse).

Dazu tritt geradezu ausschlaggebend ein stilkritisches

Moment, das Purdie nirgends, soviel ich bemerkt habe, auch

nur erwähnt, geschweige denn erwogen oder gar widerlegt

hat. Polybius, dessen erstaunliche um nicht zu sagen un-

griechische Gleichgültigkeit gegen den Reiz der Form kürz-

lich E. Korden d. ant. Kunstprosa S. 153 bes. gegenüber seinem

Antipoden Isokrates so treffend hervorgehoben hat, zieht doch

in einem Punkte mit diesem an einem Strang, nämlich in einer

weitgehenden Scheu vor dem Hiatus; das hat Fr. Kaelker De eloc.

Polyb. (et hiatum ap. Diod. Sic), Leipz. Studien 1880 unwiderleg-

lich erhärtet. Nach ihm gilt: "Hiatum diligentissime evitat" und

bes. S. 250 "in compositis quoque eligendis id egit Polybius,

ut vitaret hiatum". Darnach schreibt er dviniepov eiTTOv, aber

dvuuie'puu TTpoeiTTOV; avajpixexv : TTpocavaipexeiv; uTTobeiKVupi :

cuvuTTobekvujui ; eqpebpeuuu : cuvecpebpeuuu : i-^Y^lw : cwey^lo^',

eqpicxa.uai : cuveqpicxajuai; äiTTOiLiai : cuvdTTto.uai ; eTTixiGe.uai :

cuveTTiTiGeiaai ; — dvaXa|ußdvuu : TrpocavaXapßdvuu ; eTTivouj :

TTpoceTTivoo), — oiKÜij : KaroiKUj; aipoöpai : TTpoaipoO|uai ; letz-

teres führt auch Jerusalem D. Inschr. v. Sestos und Poljb. in

den Wiener Stud. 1, 1879, S. 47 ff. unter verwandten Bei-

spielen auf. Selbst Krebs, von dem dies Purdie (S. 87) aus-

drücklich verneint, bietet in seinen Abhandlungen Die Präpp.

b. Polyb. Würzb. 1881 und Die präpos. Adv. b. Polyb. I, Regensb.

1882 einiges Verwertbare. Den Reigen bcschliesse M. Thie-

mann Quaestt. Polyb. Halle 1882, nach dem cuvöeuopo) = Beujpiju,

cuv9edjfiai = Geüjpai, cuYXPiJUMCi — xpuJM«i' covuTroKpivopai = utto-

Kpivo|aai, cuvuTrdpxuj = urrdpxuj gebraucht wird, öpuj ist nach

ihm viel seltener als cuvopOu. Sein Ergebnis lautet: "opduj

igitur post consouantes modo reperitur, post vocales semper

cuvopduu". j\Iehr kann man unmöglich verlangen!
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III.

Es wäre iiim eigentlich unsere Aufgabe, sämtliche von

Purdie beigebrachte Beispiele nachzuprüfen. Dies habe ich

für mich gethan, kann aber hier nur einige, besonders lehr-

reiche, herausgreifen, wobei ich absichtlich gerade solche be-

vorzuge, die von meinem Staudpunkte aus Schwierigkeiten

machen.

Zuerst werfen wir einige Vorfragen allgemeinerer Art auf:

nehmen Aoriste (eibov) von punktueller Wurzel i'Fib), die mit

Präsentien von nichtpunktueller (opuu) zu Einem a verbo zu-

sammengeschlossen sind, neben ihrer ursprünglichen punktuellen

Bedeutung ("erblickte") abgeleiteterweise durch nachträgliche

proportionale Ausgleichung mit jenen Präsentien auch noch

"punktualisierenden" (bezw. "konstativen") Sinn an ("habe ge-

sehen = vor Augen gehabt")? In einem grösseren Zu-

sammenhang ist die Frage zum letzten Male behandelt worden

von Osthoff" Über das Suppletivwesen in den idg. Spr. Heidelb.

1900, S. 7— 14; 44; 74. Weiter: nehmen die Aoriste (c'yvuuv)

von punktuellen Wurzeln (tvuj), deren von letzterer (tvuu) aus

gebildete Präsentia (titvujckuj) neben dem incohativen Sinne

("erkenne allmählich") auch durativen ("kenne") erhalten

haben, neben ihrer punktuellen Grundbedeutung ("erkannte,

gelangte zur Erkenntnis") auch noch "punktualisierende" (bezw.

"konstative") an (habe ge-kannt, Kenntnis gehabt)? Endlich:

zeigt der Aorist (eqpuxov) "zweiseitiger" Präsentien (cpeuYoj a)

incohativ "mache mich an die Flucht", b) durativ "bin auf

der Flucht") dieselbe Doppelheit a) Ingressiv oder resultativ:

(bin entflohen od. entkommen); b) "punktualisiereud'' bezw. "kon-

stativ" "bin auf der Flucht gewesen"? Unser Ergebnis sei

kurz vorweggenommen : eibov usw. sind stets punktuell, efvoiv

usw. höchstwahrscheinlich ebenso, eqpuYOV dagegen gemischt.

A. Der Aorist bei Homer (IF. 9, 70—82).

1) ecpuYOV : qjeuYO) (S. 70 f.).

r 4 ist sicher resultativ "entflohen sind" und ebenso

kann auch N 436 gefasst werden "entkommen"; doch ist in-

gressive Deutung "die Flucht ergreifen" naheliegender und

diese scheint notwendig ESO, während 81 TrpoqpuYri wieder resul-

tativ sein muss.
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2) eßaXov : ßdXXuu (8. 71).

A 16 ist ßd\uu|uev mit Miitzliaiier Grdl. 241 resultativ

zu i2:eben: '^vir wollen stiften, absclili essen".

3) ecxov : e'xuu (IF. 9, 71 u. 72).

Der Ansdruek für cxeiv "to retain a hold lipon" soll

effektiv klingen, klingt jedoch unverkennbar durativ. TT 520

ist cxeiv ing-ressiv: nach M 389, worauf TT 511 ausdrücklich

'zurückweist, hatte -Teukros den Glaukos in den Arm getroffen

nach TT 510 presst er diesen mit der anderen Hand: folglich

liatte er keine Lanze mehr und war ferner nicht im stände

eine solche zu "ergreifen" (cxeiv). Zu 254 bietet Purdie,

welche die Stelle aufführt unter "The Coustative", die Bemer-

kung: explained as "drove bis horses in front of Tydeides".

Diese letztere halte ich für durchaus richtig gleichwie Y 463

"er konnte sie nicht ums Ziel herumbekommen": auf 653,

wo die Verfasserin irepi ecxeOov mit "held them in their midst"

wiedergibt, wird (der überhaupt hier durchweg beizuziehende)

Mutzbauer (S. 80) Sieger bleiben, schon wegen eTevovxo, und

man muss verstehen "nahmen sie in die Mitte". N 520 setzen

wir an Stelle von "held on its way" besser "nahm seinen

Weg"; (kaum richtig Mutzbauer 78 unt.).

4) fiXGov : epxo)uai (IF. 9, 72 u. 73).

Hier handelt es sich bes. darum, ob iiXOov auch heissen

kann "koustativ", punktualisierend: ''bin gegangen = bin auf

dem AVcge gewesen". Sonderbar ist es, dass das Beispiel

55/57 beupo KdXeccov ^Ipiv t' eX0e)uievai,
]
öcpp' fi luev luetd

Xaöv 'Axaiuüv eXBri xai eiirrici erklärt wird durch perfektiv/

"konstativ". Von letzterem jedenfalls kann natürlich auch hier

nicht die Rede sein. Wir verdeutschen: 'hieher berufe die

Iris sich aufzumachen,
|
damit sie sich aufmache hin unter

das Volk der A.", also beidemal iugressiv, oder aber gleicher-

massen effektiv: hieher berufe die I. einzutreffen, damit,

sie eintreffe unter dem V. d. A., oder noch eher jenes

Ingressiv, dieses effektiv: "sich aufzumachen, damit sie ein-

treffe."

Wunder genommen hat mich, dass Purdie nicht eine

Reihe anderer Stellen ins Treffen geführt hat, die für unseren
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Standpunkt viel bedenklicher scheinen als die von ihr ange-

führten. Es sind die bei Mntzbaiier Grdl. 277 verzeichneten;

wir lesen dort: "2) von Wurfgeschossen u. ä., hereinfliegen,

hindurchdringen"; diese Fassung klingt stark terminativ und

man muss ehrlich zugestehen, dass es sehr scharfer Auslegung

bedarf, um die Aktion dennoch als punktuell zu erkennen.

Allein schliesslich ist dies doch überall möglich, und es fragt

sich höchstens, ob man mehr sozusagen der Rasanz des Wurfe»
rechnungtragend sagen soll punktuell "sauste, schoss, schmet-

terte, schlug, fuhr durch", oder mehr resultativ "gelangte wo-

hin, traf, schlug dort ein, trat daselbst hervor" o. ä. Am
meisten Kopfzerbrechen haben mir die Beispiele gemacht, bei

denen die durchmessene Strecke angegeben ist wie T 357 bid

laev dcTriboc rjXBe cpaeivfic ößpi)iov e'TXOc Kai biet Guupr|K0C iroXu-

baibdXou iipripeiCTO. Das heisst jedoch nicht "durch den Schild

hindurch legte die Lanze ihren Weg zurück", sondern iho

"durchschlug" sie. Wenn es dann weitergeht "und durch

den Panzer hindurch war sie (auch gleich) gewuchtet", so

drückt das plsqpf. in unnachahmlicher Anschaulichkeit die Ver-

bindung der Schnelligkeit des Eintrittes der Handlung mit dem
darauf folgenden Hemmungszustande aus (Krüger Gr. SprehL

1. § 53, 3, A. 4); der letztere wird überdies noch onomato-

poetisch durch den spondiaeus angedeutet. Lehrreich A 96 ff.

oube cxeqpdvri böpu oi cxe9e . . ., dXXd bi' autiic fjXGe . . .,.

eYKeqpaXoc be TreTidXaKTO: "und nicht hemmte ihm der Helm-

kranz den Speer, sondern durch ihn gelangte er, fuhr er^

durch, das Gehirn aber war (auch schon) besudelt" (vgl. Brug-

manu Gr. Gr.=^ 478 f.). Noch deutlicher resultativ Y 473 f.

eiGap be bi' ouaroc fjXO' erepoio
|
aixiur|: "stracks durchs andre

Ohr hindurch kam sie zum Vorschein, drang sie hervor."^

Recht klar scheint mir diese Auffassung da, wo dvTiKpüc dabei

steht, z. B. E 66: "sie aber gelangte, traf ein durch nach

vorn direkt in die (in der) Gegend der Blase hin unter dem
Schambein", qp 421 f. durch und durch gelangte (der Pfeil)

hinaus. TT 478 TTatpÖKXou b' uirep (b^ov dpiciepöv fiXu9' dKuuKr)
|

e'YX^oc, oub' e'ßaX' auxöv heisst nicht: "die Spitze der Lanze

ging über die linke Schulter hin", sondern, was ja auch

schon viel besser zu der Spitze als einem punktuellen Gegen-

stand passt, während dort eher der Schaft genannt sein würde:
"sie traf ein (an einem Punkte) über der linken Schulter".
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Nach all dem scheint mir kein Zweifel, dass fjXBov nicht

"konstativ" bezw. "punktiialisiercnd" 7A\ epxojuai gebraucht wird.

Über die Behandlung- des Präseusstammes bei Purdie habe ich

nicht viel zu bemerken, ausser dass bei einem Verbum der

Bewegung- die Versicherung, er sei "purely durative", ganz

besonders irreführend ist. Zwar A 839 stimmt allerdings ("I

am on my way), aber die anderen angeführten Stellen nicht.

Sie sind zu übersetzen wie epxeo entweder (I, 43) mit "gehe
hin", "wolle dich aufmachen", ''begib dich an den Gang"
(incohativ, inzeptiv) oder (T, 603) mit "mach dich an den Her-

weg" (finitiv). (S. a. Delbrück Vgl. Synt. 2, 61).

5) evör|ca : voeuu (IF. 9, 73 u. 74).

Da das Präsens als Denorainativum unzweifelhaft auch

durativen Sinn hat ("Verstand haben"), so ist an sich für

evöiica die "konstative", "punktualisierende" Bedeutung nicht

zu bestreiten ("habe Verstand gehabt, gedacht, betrachtet,

gewusst, vorgehabt"). Die Belege Purdies dagegen können

w4r sämtlich perfektiv fassen ("habe bemerkt, wahrgenom-
men, einen Eindruck erhalten, er-dacht, beschlossen, mir

vorgenommen, allgemeiner: bin zu einem geistigen Vorgang

gelangt). An der Hand von Frohweins Verb, homer. Lpzg.

1881 S. 95 müsste man den Rest der Stellen nachprüfen. Wir

wenden uns zu den uns vorgelegten. E (lies I), 537: "Oineus

opferte der Artemis allein nicht; "entweder war ihm der Ge-

danke (wieder) entfallen oder gar nicht gekommen"; so

richtig Fäsi, während Purdies Übersetzung, "entweder durch

Vergesslichkeit oder aus überlegter Absicht" unmöglich ist,

weil sie das ouk vor evöricev unbeachtet lässt. K 550 soll

bedeuten : "ich habe solche Rosse bisher weder erblickt (ibov)

noch an sie gedacht". Das hat aber gar keinen Sinn:

natürlich heisst es: "noch wahrgenommen". Dies erhärtet

schon der Parallelismus mit ibov. A 549 wende: "doch was
für einen Gedanken, Entschluss ich fassen (vofjcai) will."

Ebenso A 543 "und noch nie hast du es freiwillig über dich

vermocht nur einen Gedanken mitzuteilen, welchen auch immer

du fassen magst (voricric)". Y 310 "du selber mach dir

klar, schöpfe eine Entscheidung (vöricov- nicht beratschlage

= halte Rat), ob du ..." X 445 Andromache bereitete dem
Hektor ein Bad, denn noch nicht "wars zu ihrer Kenntnis
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gelang-t" (vorjce), dass er gefallen war, für uns zuirleich plus-

quamperfektisch, während Y 264 einfach aoristisch (vörjce "nicht

kams ihm in den Sinn").

6) ßaivuu : eßnv (IF. 9, 74 u. 75).

Letzteres soll als "Constative" heissen "habe einen Weg
gemacht, bin gefahren, geschritten". Allein wir haben

hier eine punktuelle Wurzel (Delbrück V. S. 2, 37 ; Mutzbauer

Grdl. 173 ff.) und müssen zunächst zusehen, ob wir für den

Aorist nicht durchkommen mit den Bedeutungen 1) Ingressiv:

"bin davongegangen". 2) resultativ: "bin eingetroffen".

Purdies Beispiele lassen sich sämtlich so erklären : Z 284 f.

ist nach i\Iutzbauer Grdl. S. 175 zu geben: "sie verliessen das

Meer und traten aufs Land" {im x^pcou ßritriv), nicht mit

Voss "dann auf der Veste schritten sie". TT 702 "dreimal

trat er auf den Mauerbug". T 47 hat Purdie gegen Mutz-

bauer Recht zu übersetzen "sie trafen ein", dagegen Q 246

(ßai)iv bö|uov "Aiboc eiciu) ist natürlich so gut wie K 246 und

sonst zu geben: "möchf ich aufbrechen ins Haus des Hades

hinein". A 391 f. eßav . . . dTOViec
j

K0upr|v "machten sich

von danuen mit der Jungfrau". T 40 aüxdp 6 ßf] Tiapd 6vva

glaubt man wohl ganz notwendig sagen zu müssen "er aber

ging entlang dem Strande". Allein das Richtige hat auch

hier Mutzbauer: "er setzte sich in Bewegung längs dem
Strande hin." T 418 f. "Helena erschrak und machte sich

fort, brach auf." P 392 dqpap be le iKjudc eßr| verwischt

Purdies "die Feuchtigkeit geht ihren Weg" die Feinheit, die

gerade das Punktuelle der Wurzel dem Aor. gnom. verleiht;

Delbrück (mit Voss und Minckwitz) V. S. 2, 294 : "wie die

Feuchtigkeit flugs verschwunden ist." Wie sich von

selbst versteht, schliessen wir uns A 494 ßfi be bid -npoiudxuuv

an Mutzbauer und Delbrück an "er brach durch die Vor-

kämpfer", nicht "er machte seinen Weg durch die Vorderseite

der Schlacht".

Auch bei diesem Verbum ist das Präsens wieder nicht

nur als "durative" zu bezeichnen, vgl. E 364 r\ b' ec biqppov

eßaivev "sie stieg (allmählich — ausmalend!) in den Wagen". —
:>rutzbauer Grdl. 172 f.; Delbrück V. S. 2, 37.
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7) exXriv (IF. 9, 75)

soll z. t, "konstativ" sein. Piirdie könnte sich (s. o.) für diese

Annahme auf Delbrück V. S. 2, 237 berufen, wo 9 182 unter

den "punktualisiercndcn" Aoristen aufgezählt oder ihnen doch

Avcnigstens für "ähnlich" erklärt wird. Aber wie stimmt das

zu S. 252 und bes. 82, wo wir erfahren, dass die Wurzel und

darnach TXi'icojuai und eiX^v punktuell seien? T 14 ''und keiner

gewann es über sich''; ebenso O 608; H 480; A 534; I 246;

Y 421; X 136; B 299 TXfire qpiXoi Kai lueivai' dm xpovov

vollends ist g-anz eindeutig: voraus geht das Zugeständnis des

Odysseus, man könne den Achäern die Sehnsucht heimzukeh-

Tcn nicht verübeln. Aber gerade, weil sie die Ausdauer be-

reits verloren haben, muss er ihnen zurufen: "fasset (wie-

der) Mut und verbleibet" (bis zu dem angegebeneu Schluss-

punkt: öqppa bauj|aev). Wie dagegen bei Homer "to be of good

cheer" lautet, das zeigt E 382 TerXaÖi und das allbekannte

TeiXaBi br) Kpabir) Kai Kuvtepov äXXo ttot' eiXric d. h. "h alt

aus! . . ., hast auf dich genommen"; ebenso sind E 383 und

Q 505 zu erklären zwischen denen ich keinen Unterschied

entdecken kann. Bedenklich für mich sieht e 218 aus: f) t'

av Tpuxöjuevöc irep exi xXairiv eviauxöv. Die Pariser Ausg. bei

Didot 1837 übersetzt denn auch "sane, vexatus licet, adhuc

perduraverim in annum". Genau aber: wenn ich jetzt er-

kunde, dass Odysseus heimkehrt, ''dann wahrlich, obwohl ge-

peinig-t, möcht ich mich wohl noch entschliessen ein Jahr

lang" (denke hinzu xpuxö)aevoc, mich weiterpeinigen zu lassen).

Für sich hätte Purdie auch mehrfach das Fut. xXiicoiuai ins

Feld führen können, zwar weniger e 222 und f 306, die sich

mir leicht fügen, wohl aber A 317 und T 308, avo jLieveuj da-

vorsteht und bes. e361f. : öqpp' äv |uev Kev boupax' . . dpi'ipii,

xöcpp' auxou |u e V e uj Kai x X ii c o )u a i dX^ea irdcxujv ; Didot

w^endet "tamdiu hie manebo et sustinebo dolores patiens".

Allein auch hier ist wie e218 zu geben "so lange die Balken

. . . halten, so lange werd ich bleiben und wills auf mich

nehmen Schmerzen zu erdulden". Etwas Verwandtes, zuerst

durative dann ingressive Aktion, z. B. auch A 586 xexXaöi . .

Ktti dvdcxeo. (Beiläufig-, ist dvcxrico|uai auch resultativ "werde

überstehen", wie Brugmann Gr. Gr. ^ 480 will? Wie ist dann

11.5, 104 zu erklären ?) — "Constativ" zu xXfivai wäre xoX|Lnicai.
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8) eqpdvriv : cpaivoiuai (IF. 9, 75 u. 76).

Auch hier ist die Wurzel wieder punktuell (Delbrück

V. S. 2, 37 •, 255), darum sind alle Stellen, wo Purdie qpavnvai

wiedergibt mit "to be seen, to be visible" anders aufzufassen,

«0 lange es irgend angeht, und wenn sie (S. 76) sich dahin

äussert, als eifektiv müsse man es erklären, "wenn wir den

Punkt betonen, dass das Tagen, die Dämmerung in Sicht kam,

"konstativ" dagegen "wenn wir die Redensart als einen formel-

haften Ausdruck betrachten nur für die Ankunft der Dämme-
rung", so haben wir darauf folgendes zu erwidern: erstens

bandelt es sich nicht im mindesten darum, wie wir die Sache

betrachten wollen, sondern wie sie der Dichter hingestellt hat;

zweitens bringen die Worte "Tagen, Dämmerung" von vorn-

herein einen unerlaubt durativen Nebensinn mit sich und drit-

tens kommen wir überall durch, wenn wir (mit S. 75) "den

Nachdruck legen auf das plötzliche Empor leuchten des

Lichtes". So X 73 "alles ist schön für einen Gefallenen, was

immer zu Tag kommt, in die Erscheinung tritt". A 64

qpdvecKev ''tauchte (immer wieder) auf". A 734 qpdvn }il^a

epYOv nicht "waren", sondern "wurden" Zeugen eines mäch-

tigen Kampfes; A200: "er erkannte die Athene ; denn schreck-

lich leuchtete vor ihm ihr Augenpaar auf.
Der Präsensstamm ist nicht so einseitig durativ, wie

Purdie meint (und anscheinend auch Delbrück V. S. 2, 37;

255 annimmt), z. B. M 416 pieja be ccpici qpaiveio epyov =
A 734, nur TTapaTaxiKOuc : "gross that sich (nach und nach)

vor ihnen der Kampf auf". ¥ 374 dpexfi . . . ecpaivet', da

vollends wurde (im Verlaufe des Rennens) ihre Leistungs-

fähigkeit offenbar" (qpdvJT- "ward offenbar"). I 618 u. ö. ä|ua

ö' rjoi cpaivojuevriqpiv "zugleich mit dem (allmählichen) Aufgang

der Morgenröte".

9) eibov : öpduu (IF. 9, 76 u. 77).

Der Aorist soll nicht selten ''konstativ" gebraucht sein,

wo kein Nachdruck gelegt ist auf einen Moment und der Sinn

eher ist "betrachten, staunen über, vor seinen Augen haben".

Allein die Wz. ist eindeutig punktuell (Mutzbauer Grdl. 290/1;

Delbrück V. S, 2, 178; 218; 276; womit man vornehmlich
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auch zusammenhalte das ebenda S. 82 über kXOGi und e'xXriv

Bemerkte!).

r 169 oÜTTUJ i'bov ''habe noch nie zu Gesicht bekom-
men"; K 275 ouK ibov . . ., dXXd cÜKoucav "wurden nicht

mit den Augen, sondern mit den Ohren inne''; in Y 462 soll

ibov ''konstativ", in 463 ibe'eiv "klärlich perfektiv" sein. Ein

unbefangener Beurteiler wird eher umgekehrt verstehen: "sie

hab' ich erblickt, als ums Ziel sie schössen, nun kann ich

sie nimmer sehen." In Wahrheit beidemal gleich: ''eben er-

blickte ich
;

jetzt aber kann mein Auge ihrer nicht mehr

habhaft w erde n, ich vermag sie nicht mehr in den Blick-

punkt zu bringen, aufs Korn zu kriegen" u. ä. A 223

OUK av i'boic "es wäre dir wohl nicht der Anblick zu teil ge-

worden". Auch A 374 mc qpdcav, o'i |luv ibovio nicht "die

ihn sahen" sondern "denen er zu Gesicht gekommen ist".

r 194 "breiter aber an Schultern und Brust beim Erblicken",

nicht "beim Anschauen"; so E 725 und sonst öauiua ibec9ai.

E 770 öccov b' iiepoeibec dvrip ibev ö(p9aX|uoTciv
|
fiiuevoc ev

CKOTTii], Xeuccuuv em oivorra ttövtov scheint wohl manchem
unwiderleglich für Purdie zu sprechen: "Soweit eines Mannes

Gesichtskreis, Sehbereich sich hin dehnt".

Allein auch hier trügt der Schein. Wir haben zu über-

setzen: "soweit ein Mann in nebliger Ferne (noch etwas) er-

schaut, noch mit dem Auge erreicht, seiner noch habhaft

wird", also ausgesprochen resultativ, wie Fäsi z. d. St. richtig

darlegt unter Hinweis auf Diod. Sic. 5, 42 ; Mutzbauer a. a. 0.

S. 292 fasst die Aktion Ingressiv "soweit ein Mann den Blick

sendet", hätte aber dann unmissverständlicher wenigstens sagen

sollen "entsendet". Y 143 ibuuv im oivoTia ttövtov nicht "hin-

schauend über" (das vielmehr nach V 323 wäre öpöujv oder

noch besser nach N 4 Ka9opuj|uevoc im jaiav), sondern "den

Blick werfend auf", ebenso B 384 "wohl soll jeder einen

prüfenden Blick werfen auf beide Seiten des Wagens". 4ff.

haben wir lauter punktuelle Handinngen : Zeus erwachte
(e'TpeTo), trat hin aufspringend (ctti b' dp' dvdiHac), erblickte

die Troer und Achäer (ibe), den Hektor aber erblickte er (ibe)

als einen Daliegenden (Kei)uevov — durativ). Purdies Bemerkung:

"wo man an die Szene denkt, welche vor den Augen des Zeus

lag", enthält wieder eine willkürliche Unterschiebung dessen,

was wir vielleicht erwarten, der Text nun aber eben nicht
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bietet. Genau so steht es mit A 600: "ein Gelächter erhob

sich, als sie den Hephaistos umherschnaufend erblickten"

(i'bov). Was die Verfasserin hier zu finden vermeint ("ihr Auge
folgte der Gestalt des Hephaistos, wie er sich durch die Halle

tummelte"), würde griechisch bis auf den heutigen Tag (mu-

tatis mutandis natürlich!) vielmehr euupuuv, eßXerrov, e9eu)VT0,

eXeuccov o. ä. heissen und der "konstative" i\.orist hierzu würde

nicht ibov lauten, sondern eßXevpav, eBectcavTo. Wenn Delbrück

V. S. 2, 25.3 und Brugmann Gr. Gr.^ 479 f. annehmen, dass

övpo|aai nachträglich von öpdin aus auch die imperfektive Be-

deutung "werde vor Augen haben", bezogen hätte, so wäre

zu erwägen, ob nicht E 119 f. oube fie qpriciv
]
brjpöv eV

öipecBai XaiuTtpöv cpdoc i^eXioio zu wenden ist "er bestreitet,

dass ich noch lange das Sonnenlicht erblicken werde", mit

einer ungenauen Verkürzung anstatt "dass ich noch lange im-

stande sein werde einen Blick auf die Sonne zu werfen". Bei

Homer ist das die allereinzigste Stelle gegen 22, wo es punk-

tuell ist (Mutzb. 290). Dazu wird es bei Vulfila immer mit

ga-saiJvan gegeben (C. Recha Verbalpräf. Dorp. 1893, S. 110).

10) TeXem (oder leXeiuu) : eieXecca (IF. 9, 77 u. 78).

Der Aorist soll "konstativ" hier "bezeichnen das Bewerk-

stelligen der Vollendung, d.h. er bezeichnet nur die Anstrengung,

das erstrebte Ziel zu erreichen, ohne zu betonen, dass dieses

jemals wirklich erreicht wurde". A 108 ecGXöv b', oute xi ttuü

elirac erroc oub' eieXeccac "Du hast weder gesprochen von noch

gearbeitet an irgend einem guten Ding". Xein, sondern : "Und
du hast noch nie etwas Rechtes geäussert und fertig ge-

bracht": so gut eiTTttc perfektiv ist (Mutzbauer Grdl. 325;

Delbrück V. S. 2, 259), so gut ist es das parallele eteXeccac.

T 22 übersetze: "Der Gott schuf Waffen, wie sie kein Sterb-

licher hingebracht hätte (leXeccai)". 228 nicht: "weil

der Streit nicht ohne Mühe geführt, betrieben (carried on),

sondern zur Entscheidung gebracht worden wäre" (ou Kev . . .

xeXecBri).

Was sodann xeXeiv betrifft in der Bedeutung "zahlen",

so braucht N 377 nicht notwendig hierher gezogen zu werden,

da man auch verstehen kann : "und wir würden dir, wenn wir

dies zugesagt hätten, es auch erfüllen". Damit reicht man
auch O 457 aus, doch ist es nicht zu bestreiten, dass viel-

Indogermanische Forschungen XII 3 u. 4. 23
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leicht die Recht haben, welclie dieses leXeiv von dem anderen

trennen. Prellwitz Gr. Etyni. (Gott. 1 892) bringt es s. v. zwei-

felnd mit iXfivai in Zusamenhani;-, Fick B. B. 16, 290 ein-

leuchtender mit germ. geldan, got. gUd^ lit. geliüti, griech.

(Hcsych) leXGoc. Dann hiesse xeXe'ccai gleichfalls resultativ

"erstatten, entrichten''.

Über den Präsensstamm handelt Piirdie gut, ob.schon er

statt durativ besser tinitiv genannt würde. Wenn sie bemerkt,

dass er im Unterschiede vom Aorist nur "a partial fulfilmeut

of the desired end" bezeichne, so triift sie hierin, natürlich,

ohne ihn zu kennen, merkvrürdig zusammen mit dem oben au-

geführten Kohn.

11) i]Kouca : dKGuo) (IF. 9, 78 u. 79).

ilKouca "'koustativ" heisst nach Purdie "habe zugehört"

Da das Verbum an sich nicht punktuell sein wird, so halte

ich diese Bedeutung für durchaus möglich. Andererseits be-

zweifle ich, ob sie gerade für die einzelneu mitgeteilten Bei-

spiele zutrifft. TT 531 heisst: "er merkte, dass sein Flehen

die Gottheit rasch erhört hatte" (natürlich nicht "rasch zu-

gehöTt hatte"). A 381 ebenso, B 98 "die Herolde beschwich-

tigten sie, ob sie wohl innehielten d. h. Halt machten mit

dem Geschrei und die Könige erhörten". Z 334 cu be cuvBeo

Kai |ueu ctKOucov "du aber pass' auf (eigentl.: raffe dich zu-

sannuen, punktuell) und vernimm (ebenso) m. Worte". I 262:

"Du merk' auf, spitz' das Ohr"; K 276 entscheidet schon der

Parallelismus mit ibov: "sie wairden sein inne, nicht durchs

Auge, sondern durchs Ohr", 98 "unhold musst' er dessen

Antwort vernehmen" (ctKoucev). Q 767 "aber noch nie hab'

ich von dir ein böses oder schnödes Wort bekommen"
(ttKOuca) : was hätte es dagegen für einen Sinn zu sagen "noch

nie hab' ich ein böses Wort von dir angehört"? 475

"dass mir nur nicht wieder zu Ohren dringe (oikoucuu), wie

du dich rühmst". Z 166 "den Herrscher erfasste Groll, wie

er solches erfuhr" (ctKOucev); selbst A 396 versteht man leicht

"oft hab' ich vernommen, ward ich Ohrenzeuge, wie du

dich rühmtest", obschon auch "konstative" Auffassung möglich

ist: "oft hab' ich dir zugehiirt, bin ich Ohrenzeuge ge-

wesen".
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12) ecinv : ictaMai (IF. 9, 79—81).

Es ist ein Irrtum von Purdie u. a., dass ictaiuai und

darnach ecxriv ohne weiteres ''konstativ" bedeuten könne "stehe

(stand)"; beide heisseu an sich "trete (trat)", jenes linear,

dieses punktuell (Mutzbauer Grdl. 184 ff., Delbrück V. S. 2,

78; 218; 338). f 210 crdvTUJV juev MeveXaoc uTieipexev eupeac

ujjuouc nicht ''wenn sie standen", sondern aufstanden" (Mutz-

bauer 186). X 273 ff. Achilleus jagt hinter Rektor drein, da

hemmt ihn Athene mit dem Zuruf cifiBi! "halt ein!" A 243

Tiqp6' oÜTuuc ecxriTe '^vas habt ihr euch so dahin gestellt",

wozu Mouro A Gramm, of the hom. dial.- (Oxford 18911, S. 65:

(vulg. ecTrjTe "au impossible form)". Über 6 s. ob. unter

eibov. Q 360 CTfi be Taq)ijuv natürlich "machte entsetzt halt",

nicht "stand da." T 216 ft". "aber so oft Odysseus aufsprang,

trat er allemal hin (cidcKev), nieder warf er den Blick"

(TbecKe). X157f. das einemal fuhr er auf (dvdiEacKe), das andere-

mal machte er Halt (cidcKe). Ähnliches haben wir bei icxa-

|Liai zu bemerken. A 54 xduüv ou irpöcG' ictaiaai nicht "I do

not stand (so auch irrig Mutzbauer 191) in front to protect

Mm", sondern "ich stelle mich nicht vor sie hin". Auch

die sprichwörtliche Redensart K 173 vOv . . . ini EupoO icxaiai

dKjufic bedeutet nicht "es steht auf des ^lessers Schneide", son-

dern "es tritt, kommt jetzt darauf". Höchst lehrreich ist

dafür Simonid. fr. 97 (158) bei Bergk. Anthol. lyr. ^, 293: dK^dc

ecTüKuTav em Eupoö TWdbal N 263 "denn nicht ists meine

Art so allmählich fern wegtretend (icxdiuevoc) zu kämpfen

(vgl. damit v. 261 eciaoi" = stehend"!). TT 166 falsch Voss

"auch in der Schar stand Achilleus", vielmehr nach dem Zu-

sammenhang "unter sie trat (immer wieder) A., vgl. v. 155 f.:

Mupiuibövac b' dp' eTTOixö)aevoc BuupjiSev 'AxiXXeuc
|

Ttaviac dvd

KXiciac: er ging somit der Reihe nach von Zelt zu Zelt. Z 496

"die Weiber aber hin tretend (iCTd|uevai : malt! Mutzb. Grdl.

184) an den Thorweg schauten bewundernd zu", feiner als

ecTTiKuiai, weil es zugleich andeutet, wie sie auf das Getön

herauskommen aus dem Hause, dessen Geschäfte sie verlassen

haben: es liegt in dem Präsens noch ein Stück Bewegung,

die in eciriKuTai erloschen wäre. Völlig zutreffend, abgesehen

von dem wunderlichen Namen "semi-perfektive" kennzeichnet

Purdie (S. 80 u.) die Eigenart der Form mit den Worten : "to

(gradually) take up one's stand".
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13) e'fVLuv : yitvüjckuü (IF. 9, 81 u. 82).

Beachtenswert ist, dass die Verfasserin selbst bemerkt,

"hier erscheinen keine Beispiele des Aorists, die notwendig in

''koustativeni" Sinn g-efasst werden müssen ("wissen, aufmerksam

sein auf); das hängt damit zusammen, dass die Wurzel punk-

tuell ist (Delbrück V. S. 2, 61 vgl. mit 252).

Was das Präsens angeht, so liegt eine fauch von Del-

brück V. S. 2, 61 augedeutete) Schwierigkeit in der Thatsache,

dass es ebensowohl incohativ bedeutet "erkenne (allmählich)",

als durativ "kenne"; es findet hierbei etwas Ähnliches statt

wie bei cpeuYou, über das man vgl. Delbrück V. S. 2, 83, wo
indes der Ausdruck "gemischte Aktion", den er sonst (S. 69)

auf die sowohl punktuell als niehtpunktuell gebrauchten Wurzeln

anwendet, besser etwa durch "zweiseitige Aktion" ersetzt würde.

Das Ergebnis unserer Nachprüfung der von Purdie her-

angezogenen Verben aus Homer geht dahin, dass die per-

fektive Bedeutung des Aorists vor der "konstativen"

noch viel stärker tiberwiegt, als die Verfasserin schon

an und für sich annimmt. Für die Entwickelungsgeschichte

der Bedeutung des griechischen Aorists können wir freilich

weder ihrer noch unserer Aufstellung einen erheblichen Wert

beimessen. Denn dazu ist das Beobachtungsmaterial unendlich

viel zu beschränkt und ferner viel zu willkürlich herausge-

griffen. Wer bürgt uns dafür, dass nicht etwa ganz anderes

herauskäme, wenn wir sämtliche Verben in allen Aoristformen

heranzögen? Eine klarere Einsicht in diese Dinge wird sich

nur gewinnen lassen durch die Ausführung der von Delbrück

V. S. 6, 238 gestellten Aufgabe, den "punktualisierenden" Aorist

bei Homer im Zusammenhange mit statistischer Vollständigkeit

zu behandeln ; freilich wird bei der Mehrdeutigkeit vieler Fälle

eine ganz reinliehe Scheidung auch so nicht durchweg zu er-

reichen sein. Uns muss vorerst der Nachweis genügen, dass

Purdies Voraussetzungen, soweit sie auf Homer fussen, einer

sicheren Grundlage durchaus entbehren.

IV.

Denselben Nachweis suchen wir nunmehr für den Kern-

punkt der Lehre Purdies zu erbringen. Wir bestreiten zu-

nächst die thatsächliche Möglichkeit stets mit der nötigen
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Sicherheit festzustellen, wenn das, was Purdie "material meaning"

nennt, d. h. die sinnliche Grundbedeutuug-, noch lebendig und

wann es erloschen ist, worin doch die Verwendbarkeit zum
Zwecke der Perfektivierung begründet sein soll. Von "einem

scharfen Gegensatz" kann hier ni. E, gar nicht die Rede sein,

darin wird Herbig gegen Purdie (S. 86 oben) durchaus im

Rechte bleiben. Ferner sehe ich nicht, warum man sich auf

CUV, bid, Ktttd beschränkt; S. 90 verweist Purdie selbst auf

Thuc. 3, 70, 4 dTro-qpuTOJv, und Brugmann Gr. Gr. ^, 482 nimmt
die letztere Präposition ausdrücklich auf; weshalb sollte man
nicht auch an dvd, eic, Ik denken? Ja, selbst lueid darf nicht

bei Seite bleiben! Man beachte nur, wie oiKeTv "siedeln" stets

kursiv, dagegen lueTOiKeTv "umsiedeln" stets terminativ ist! Fürs

Gotische gibt Streitberg PBrß. 15, 80 ff. sämtlichen Prä-

figicrungen die in Rede stehende Kraft, Weiterhin war ein

Gesichtspunkt nicht zu übergehen, den die (von Purdie S. 87

angeführte, aber als für unseren Zweck wertlos bezeichnete)

Dissertation von D. H. Holmes Die m. Präp. zusges. Verb. b.

Thuk. Berlin 1895 trefflich zur Geltung bringt, dass nämlich

verschiedene Verben sich zu verschiedenen Präpositionen ver-

schieden verhalten, wozu man noch hinzufügen mag, dass das-

selbe Verbum mit verschiedenen Präpositionen eine etwas an-

ders gefärbte Schattierung ergeben kann.

Sodann dürfte Purdies Einwurf, Herbig habe übersehen,

dass von Homer bis Polybius eine Verschiebung der Bedeutung

des Aoristes stattgefunden habe, die reinste petitio principii

sein: dass dies der Fall gewesen, steht ja eben erst zu be-

weisen, und Herbig hat ihm überdies in seiner vortrefflichen

Arbeit zum Voraus die Spitze abgebrochen (IF. 6, S. 233).

Schwier ins Gewicht fällt schon der Umstand, dass nach der

übereinstimmenden Auffassung sämtlicher beachtenswerter For-

scher einschliesslich Brugmanns Gr. Gr. 2, 477 sich seit Anbe-

ginn der griechischen Überlieferung bis auf den heutigen Tag
das Sprachgefühl gerade auf dem Gebiete der Verbalaktionen

nicht geändert hat. B. Huebner z. B. spricht in einer Abhand-

lung über die Zeiten bei Aeschylus (Diss. Hai. 4, 1880, S. 112)

von einer "mirifica constantia", was Wecklein in Burs.

Jbb. 6 (1878), S. 257 kurz zuvor so ausgedrückt hatte: "der

Gebrauch der Tempora zeigt von den ältesten Stufen bis in

die jüngste Periode des Sprachiebens und in allen dialektischen
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Verzweigungen . . . eine überraschende Gleieliniüssig-

keit". Entsprechend lesen wir bei Goodwin Syntax of the

moods and tenses of the g-reek verb. London (1897), S. 17:

"It nnist not be thought from these occasional examples, that

the Greeks of any period werc not fully allive to the distinc-

tion of the tAvo tenses and coukl not use is with skill an ni-

cety." Sehr gut ""But the Greeks, like other workmeu, did

not eure to use thcir tinest tools ou every occasion and it is

often necessary to remeniber this of we wouhl avoid hair- Split-

ting". Auch bei der Erforschung des Sprachgebrauchs der

späteren Schriftsteller ist man immer wieder zu demselben

Ergebnis gelangt. Über den dem 3. Jahrh. v. Chr. angehöri-

gen cynischen Moralprediger schreibt H. v. Müller De Teletis

eloc. Freib. 1891 S. 25 "In temporum usu fere convenit Te-

leti cum scriptoribus atticis". Für Polybius brauchen wir nur

auf Hultschs oft genannte Abhandlungen zu verweisen, fürDio-

dorus Siculus auf Th. Hultsch De eloc. D. S. De usu aor. et

imperf. I, Halle 1893, für Dionys v. flalikarnass auf K. Roth

D. erz. Ztf. bei Dionys v. H., Bayreuth 1897. Dem Hellenis-

mus und der Koivri stellt Hatzidakis in den Gott, Gel. Auz,

1899, 518 das Zeugnis aus, dass zwischen Imperfekt und Ao-

rist keine Verwirrung eingetreten sei, weil noch das Neu-

griechische die beiden Aktionen scharf auseinanderhalte. Das
Ergebnis von J. Compernass De serm. graec. volg. Pisid. Phryg.

merid. Bonn 1895, S. 33 schliesst sich hier an. Wenn R.

Dieterich Unters, z. Gesch. d, gr. Spr., Byzantin. Arch. 1 (1898)^

241 für die nachklassische Zeit eine vorübergehende, örtlich,

beschränkte Abschwächung des ünterscheidungsvermögens an-

nimmt, so zwingen die Thatsachen hiezu nicht. Auch bei A.

Thumb (D. gr. Spr. i. Ztalt. d. Hellenismus, Strassburg 1901^

S. 15), bedauern wir, dass er sich, wohl durch dieses Urteil

Dietei-ichs und die Stimme einiger bei Willi. Schmidt a. a. 0.

genannter Gelehrter, hat bewegen lassen, zuzugeben, dass auf

unserem Gebiete eine sog. "Übergangserscheinung" vorliege;

in Wahrheit beruht diese Annahme z. T. auf ungenügender

Beobachtung, z. T. auf irrigen Voraussetzungen über das We-
sen der Verbalstämme, wie wir sie oben aufgedeckt haben.

Ist so der Aorist immer und überall das eigentliche organische

Mittel gewesen, die Perfektivität zu bezeichnen, so lag gar

kein ersichtlicher Grund vor, ihn durch ein so mechanisches-
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und überdies so undeutliches zu verdräng-eu wie" die Präfii;ie-

rung- ist, selbst im Italischen und Germauischen, die insofern

ganz anders gestellt sind, als sie uaeh dem Verluste des ur-

sprünglichen Aoristes nach einem Ersätze suchten. "Surrogate

sind keine Äquivalente", wie der geistvolle Rümelin sagt,

und das Griechische hatte es nicht nötig auf solchen Krücken

einherzuhumpeln, es vermochte allzeit auf selbstgewachseneu

Füssen zu gehen, ja auf federnden Sohlen zu schweben

!

Weiterhin kann man nicht davon reden, dass Thukydides

und Xenophon geeignet seien "eine stufenmässige Abnahme

der perfektiven Kraft" des einfachen Aorists zu enthüllen.

Jedenfalls könnte eine so weitgehende Behauptung erst dann

den Anspruch auf Beachtung erheben, wenn sie sich auf eine

lückenlose Statistik beriefe, zu der tüchtige Ansätze vorliegen

in Hultschs Arbeit u. bei C. W. E. Miller a. a. 0. S. 142.

Vor allem ist wie bei letzterem Herodot zu berücksichtigen,

den Purdie unbegreiflicherweise völlig bei Seite lässt, obwohl

ihm als dem geborenen Vermittler zwischen Epik und Geschieht-

schreibung doch gewiss eine geradezu führende Rolle gebührt,

wie auch Streitberg bemerkt.

Endlieh haben wir uns noch zu veranschaulichen, welche

Schlüsse für Purdie aus ihren Voraussetzungen entspringen

(s. bes. IF. 9, 82—86). Nach ihr wäre aj vom verbum Sim-

plex a) das imperf. "durativ" ß) der Aorist "konstativ" b)

vom verbum compositum a) das imperf. "durativ-perfektiv"

(linear-perfektiv), ß) der Aorist "momentan-perfektiv" (punk-

tuell) und zwar entweder aa) Ingressiv oder bb) effektiv. Frei-

lich muss dann die Verfasserin sogleich selbst einzuräumen "es

scheint im besten Falle zweifelhaft, ob es möglich sein wird,

bei den Kompositis Ipf. u. Aorist nach diesem Gesichtspunkt

zu scheiden". Steht es so, so gesellt sich zu den bisherigen

Anstössen noch ein weiterer, nämlich der, dass zwei ganz ver-

schiedene Stämme ganz die gleiche Bedeutung hätten. Wir

w^erden das Unhaltbare all' dieser Annahmen am besten auf-

decken, wenn wir nachweisen, dass a) bei den Simplizien a) das

Ipf. nicht bloss durativ, sondern auch incohativ usw. auftritt;

ß) der Aor. nicht nur "konstativ", sondern auch perfektiv

steht; b) bei den Kompositis a) das Ipf. nicht linear- (und

noch weniger punktuell-) perfektiv erscheint, sondern imperfektiv

(und zwar begreiflicherweise, da die Präpositon die Richtung
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ang-il)t. g-crn tenninativ, bes. fiiiitiv), ß) der Aorist nicht bloss

punktuell-, sondern auch lincar-pcrfcktiv ("konstativ" bei Pur-

die) gebraucht wird. Natürlich kann das nicht bei jedem Verb

geleistet werden, aber es genügt an sich schon je ein einziges

sicheres und eindeutiges Gegenbeispiel.

1) cpeuTU) (IF. 9, 87—90).

Dieses Zeitwort verdient ganz besonders hervorgehoben

zu werden. Denn von ihm geht eigentlich die Wiederauf-

nahme der ganzen Frage aus, die uns hier beschäftigt. K.

Brugmann hatte sich nämlich Gr. Gr. ^ § 154, Anm. so geäussert:

"Der Gegensatz der präsentischen und der aoristischen (imper-

fektiven und ])erfektiven) Aktionsart konnte, wie in anderen

Sprachen, so auch im Griechischen überdies dadurch zum Aus-

druck gebracht werden, dass man zur Daistellung der letzteren

Aktionsart eine Präposition zu Hülfe nahm (vgl. Xenoph. Hellen.

1, 6, 16 Kovuuv b' ecpeuYe xaTc vauciv eu TiXeoucaic xai Kata-

qpeiJYei eic MuiXiiv^v ty\c Aecßou "die Schiffe, mit denen K. auf

der Flucht war, segelten gut, und er gelangte glücklich nach

M.). Während u. a. C. Recha a. a. 0. S. 60 (vermutlich in

Kenntnis dieser Stelle) bemerkt, KaiacpeuYeiv heisse so fliehen,

dass man das Resultat erreicht, also entkommen, so hat Brug-

mann selbst Gr. Gr. ^ (1900) obige Stelle unterdrückt, wie wahr-

sclieinlieh ist, wegen des von Herbig K^^. 6, 229 erhobenen

Einwandes, sie sei nicht beweiskräftig, weil das praes. histor.

(KttTaqpeuYei) auch den Aor. vertreten könne. Allein es dürfte

Herbig entgangen sein, dass er in Widerspruch mit sich selbst ge-

raten ist, insofern er S. 257 die Erklärung des trefflichen Moller

billigt, der Philol. 8 (1853), 122 bestreitet, dass präs. bist, und

aor. aktionsgleich seien. Wie mir scheint, mit Recht, wenn
anders Delbrück V. S. 2, 262 mit anderen das Wesen des

ersteren darin erkannt, dass es den Vorgang auf der Bühne

des Geschehens vor dem Auge des Zuschauers vorüberziehen

lässt. Auch Kohlmann De verb. graec. tempp. S. 6 setzt es

dem ipf. gleich, nur dass es nicht wie dieses die Zeitstufe be-

zeichne und eben nur die actio infecta zum Ausdruck bringe.

Auf dasselbe kommt Huebner hinaus a. a. 0. S. 133. Vgl.

Hultsch a. a. 0. S. 6. Nach Herbig a. a. 0. 191 ferner wird

im Slavischen das praes. bist, vom imperfektiven Stamm
gebildet, dagegen das den Aor. vertretende narrativum vom
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perfektiven. Nach Music endlich (bei Herbig- a. a. 0. 259) er-

scheint in gnomischen Sätzen g-riech. (und kroatisch) bei im-

perfektiver iVktion das Präsens, bei perfektiver der Aorist.

Trotzdem, meine ich, hat Brugmann gut daran gethan,

auf das Beispiel zu verzichten, und zvi^ar wegen des Zusammen-
hangs. Wie ich g-laube, muss dieser so verstanden werden:

§ 15 Kallikratidas Hess dem Konon sagen, er werde ihm das

Handwerk auf dem Meere legen. '"Da er ihn nun (genau)
erblickt hatte (Kaiibojv), wie er in die See zu stechen sich

anschickte (dvaYÖjuevovj, begann er ihn zu verfolgen (ebiuu-

Kev), indem er ihm die Fahrt nach Samos abzuschneiden
suchte (uTTOTe)uvö|uevoc), auf dass er nicht dorthin entkäme
(qpuYOi s. u.!); trotzdem (be) suchte Konon zu fliehen (ecpeuYe)

mit seinen Schiffen, die gut segelten (irXeoucaic), weil von

vielen Mannschaften die besten Ruderer auserlesen worden

waren (eKXeXex9«0? w"<^^ zwar (Kai) nimmt er seine Zuflucht

(noch: hinab von der hohen See? — KaracpeuTei) nach Myti-

lene auf Lesbos." Bei dieser Wiedergabe verliert KaxacpeÜYei

den Sehein der Tautologie gegenüber ecpeuYe und hat seinen

guten, den Gedanken fortleitenden Sinn: Konon nimmt nun-

mehr seinen Kurs nicht, wie Kallikratidas vorher gedacht,

nach Samos, sondern nach Mytilene, vermutlich, weil letzteres

der von den Hekatonnesoi näher lag, auf der er nach Diod.

13, 77 übernachtet hatte. Geradezu entscheidend jedoch spricht

m. E. für unsere Deutung der weitere Zusammenhang: aus

diesem ergibt sich, dass Kouons Versuch nicht ge-

lang! § 16: Kallikr. brachte es fertig mit ihm in den Hafen

einzudringen (cuveicerrXeucev), was kein Wunder ist, da er

mit nicht weniger als 170 Schiffen hinter ihm her war (bub-

Kuuv), während Konon nach Diod. 13, 78 bloss 40 hatte. §17:
Kövujv be ujc eqpGri utto tujv ttoXeiuiuuv KaiaKcuXueeic, r|vaY-

KttcGri vau.uaxncai (einzutreten in . . .) Kai unvjXece vaöc
TpidKovTa (von 40, also Rest 10!). Darnach dürfte es über

jeden Zweifel erhaben sein, dass KaxaqpeuYei in § 16 nicht

eflfektiv-resultativ sein kann. Wie diese Bedeutung gegeben

wird, zeigt das Simplex § 16 qpuYoi und § 23 e'qpuYe (wo

beidemal "entkommen" nach der Umgebung besser entspricht

als das in sich nicht unmögliche ingressive "entfliehen") und
die Komposita §17 oi be dvbpec eic tx]v jr\v direqpuYOV und

§ 22 f"| b' em toO 'EXXricrrövTou cpuYoOca vaOc bie'qpuYe "das
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Schiff, (las die Flucht in der Richtuni;- auf d. H. erg-riffen

hatte, entkam." Mau sieht, in der Aktion sind Kompositum

und Simplex ganz g-leich. Zum Ausdruck der Perfektivität

dient in beiden Fällen einzig der Aorist. Aber in diesem

durchaus feststehenden Rahmen bietet der Wechsel doch einen

kleinen Vorteil: er macht es möglich, da wo der Zusammen-
hang es wünschenswert erscheinen lässt wie in § 17, innerhalb

der actio perfectiva die beiden Abtönungen der ingressiva

(ecpuYe) und der effectiva oder resultativa (d-rr-, bi-, eg-ecpuTe)

zu klarer Anschauung zu bringen. Dem entspricht es, dass

bei der actio infecta das Simplex (eqpeuYOv) deutlicher die

durative, das Kompositum fbiecpeuYOv) die finitive Färbung

hervortreten lassen kann. Etwas anders dürfte es schon bei

KttiacpeuYuj stehen. Wenigstens kommt der Aor«ist KaieopuTe

oft genug Ingressiv vor "nahm seine Zuflucht zu" (z. B. Thue.

1, 62, 6; 4, 54, 2; 4, 68, 3; 4, 96, 4; 6, 100, 2 usw.); auch

wird es im Unterschiede von anderen Kompositis mit cpeü^uj

nicht wohl ohne Angabe der Richtung gefunden werden. I^ei

Polyb. finden wir dies alles vollauf bestätigt: 1, 34, 8 sind

Ol opuTÖviec "die sich auf die Flucht gemacht hatten", qui

in fugam se coniecerant, folglich ist das Simplex gleich hier

Ingressiv ebenso wie 1, 54, 6 cpu^eiv "die Flucht ergreifen".

14, 8, 13 gibt Purdie selbst zu, dass oXiyoi ecpuYov civ nur

beissen kann "wären entkommen", räumt also dem Simplex

gegen ihre eigene Voraussetzung effektiven Sinn ein. Überdies

jedoch hätte sie dies nicht nötig gehabt, wenn sie das Hiatus-

gesetz beachtet hätte. Zweifellos hat Büttner- Wobst Recht^

wenn er (mit Dindorf j schreibt \bi>ecpuTov, was in Unzialschrift

OAirOIAIEOYrONAN so gut wie kein Hindernis und in 5, 23,

5 Ol be Xomoi bie'qpuYOV einen positiven Halt findet.

Wenn Purdie S. 88 unten vollends meint, das Präsens

des Kompositums sei so sehr Stellvertreter des Aoristes, dass

es deshalb "gnomisch" stehen könne, so ist dies ein entschie-

dener Irrtum; das sogenannte zeitlose Präsens hat auch beim

Simplex ganz gewöhnlich diesen Sinn, s. Krüger Gr. Sprachl.^

(1875), S. 167; Kühner-Gerth -' (1898) 1, 132.

3, 105, 6 dvexuOpouv koA Kaie'qpeuYOV beweist der Paral-

lelismus mit dem ersten Verb, dass auch das zweite imper-

fektiv (kursiv) genommen werden muss, ganz abgesehen, dass

der Hiatus mitwirkt. Ebenso 3, 15, 9 expiiio, Kaie'cpeuYe; 1^
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40, 8 TTpocxdEac . . . xPH^^Öcti • • •> öxav h' iKTXiilwvrai, Kaia-

(peuYeiv eic ifiv idqppov er befahl ihnen, wenn sie allemal so

nach und nach verdrängt würden, die Flucht zu versuchen
(konativ) hin (ab) zu dem Graben; KaracpuTeTv wäre nicht un-

möglich in der Bedeutung die Flucht zu ergreifen — Ingressiv.

Dagegen ausgeschlossen wäre die effektiv-resultative Auf-

fassung "Mie Flucht zu vollbringen", weil dazu seine Bcfehls-

gewalt und ihr Gehorsam nicht ausreichen.

Ganz für Furdie und gegen mich scheint zu sein Thuc.

3, 40, 4 Üies 5): dEioJcaie d|Liüvac6ai Kai jjlX] dvaXYr|TÖTepoi oi

biacpeuYOVtec tOuv eTTißooXeucdvTuuv qpavfivai. Denn thatsächlich

sind die Athener den Anschlägen der IMytilenäer entronnen.

Allein Kleou redet hier wie bei Thukydides überhaupt als

rechter Demagog mit boshafter Schwarzfärberei, als ob sie so

lange immer noch nur auf dem Wege zum Ziele der Sicherung

wären, als sie die von ihm befürwortete barbarische Strafe

nicht vollzogen hätten. Diese Spitze stumpft Purdies Auffas-

sung ab, ebenso wie Cobets auf denselben Sinn hinauslaufende,

an sich natürlich ohne weiteres erlaubte Änderung biaqpuYÖviec.

Thuc. 4, 124, 3 stehen lauter malende Imperfekta und 2,

40, 1 übersetze: "nicht zu versuchen die Armut zu fliehen".

Xen. Anab. 7, 3, 43 und nicht anders an der (beanstandeten)

Stelle 5, 7, 2 scheinen die Handschriften vielmehr schon von

sich aus biacpuTUJV zu bieten und 6, 3, 4 wird oi biaqpuföviec

gebieterisch durch das unmittelbar erklärend darauf folgende

biecpuYOV be gefordert; auch ist es, zumal bei der sehr schlech-

ten Überlieferung der Anabasis, keine Änderung. Hell. 6, 5,

45 aber ist KaiaqpeuYOVTac parallel mit dbiKou)uevouc und qpo-

ßouiuevouc also imperfektiv "während sie eine Zuflucht such-

ten". Hell. 7, 2, 6 scheint KaxacpurövTa hdschr. Lesart; Cyr.

1, 6, 40 ToO be jurib' evieöBev biacpeuYeiv ckottooc toO -fiTVO-

inevou KaGicTTic: "dass er nicht hindurch (durch die biKxua bu-

cöpaia) zu fliehen versuche, stelltest du Wächter des Vor-

sieh geh enden auf". Überall ohne Ausnahme hätte da&

Simplex cpeufeiv genau dieselbe Aktion und fast genau den-

selben Sinn.

2) biuuKUj CIF. 9, 90—92).

Polyb. 11, 14, 7 übersetze: "da die Furcht nicht im-

stande sei die Gewichenen nach und nach bis zu den Tho-
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ren zusammenzudrängen" (cuvbiuuKeiv). 1, 34, 4 "sie blieben

ihnen auf den Fersen (eTre'KeivTo) und verfolgten sie bis hin(ab)

(Ktti KaiebiuJKOv) an den Graben": schildernd; zugleich Hia-

tus. Zu 6, 42, 1 sagt Purdie selbst "Not perfective." Xen.

Hell. 4, 1, 32 bezeichnet KaiebiuuKOV nicht "a pursuit which

succeeded in driving the ennemy down in the sea." Viel-

mehr konstatiert Pharnabazus zuerst zusammenfassend: "ich

bin euch Spartanern Freund geworden (eYevö|uriv)." Dann

aber legt er kursiv schildernd die auf Grund dieser That-

sache von ihm befolgten Massregeln auseinander: "ich

machte eure Flotte stark (eTToiouv) und verfolgte bis ans

Meer hinab (KatebiLUKOv) eure Feinde". Dass llias 22, 199

gar das Simplex biuuKeiv bedeuten solle "overtake" (einholen)

in perfektivem Sinne, davon kann natürlich sowieso keine Rede

sein und dass Mutzbauers abgewiesene Erklärung (Grdl, d. gr.

Tempusl. S. 382) "im Schlafe fühlt man sich unfähig hinter

einem Fliehenden dr einzusetzen", die einzig mögliche

ist, hat in der neuesten Auflage inzwischen auch Hentze an-

erkannt, der überdies eine geradezu schlagende Parallele bei-

bringt in Verg. Aen. 12, 908—912: "Ac velut in somnis . .

nequiquam ,, extendere cursus velle videmur et in me-

diis conatibus aegri succidimus, non lingua valet,

uon corpore notae sufficiunt vires", wahrlich ein klassischer

Ausdruck der Imperfektivität!

3) malo^m (IF. 9, 92—94).

Polyb. 5, 95, 3 wird der Aorist des Simplex effektiv

sein ("zustande bringen") bezw. Ingressiv ("sich aus Werk

machen"); 3, 17, 11; 4, 22, 1 kommt der Hiat in Betracht,

ebenso 3, 73, 7, wo bieipTaZiexo als imperfektiv erwiesen wird

-durch den vollkommenen Parallelismus mit nicht weniger als

13 Imperfekten! Wir haben hier eins der typischen Beispiele

der Schlachtenschilderung, die Hultsch a. a. 0. S. 34 gut dar-

gestellt hat. Auf die aus Thucydides und Xenophon gegebe-

nen Belege lassen sich unsere Einwände leicht übertragen;

Anab. 7, 3, 47 wird cpoßoO|iiai, luri epfdcaiviai perfektiv sein,

nicht "treiben", sondern "anstellen"; Anab. 1,9, 20 gibt ßou-

XoiTO ehien Fingerzeig für die konative Auffassung von

KaTepTaZ;ec0ai.
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4) opdoj (IF. 9, 94—100).

Halten wir zimächst die Ausätze Purdies auf 8. 86 und

auf S. 94 zusammen, so fällt uns auf, dass sie ein nicht ganz

einheitliches Bild ergeben. Das einemal soll KaÖ- oder cuv-

opäv [nicht -av!] durativ-perfektiv sein, das andremal eifektiv

zu der Bedeutung- "Sehfähig-keit besitzen". Im ganzen erhalten

wir folgende Übersicht: für Homer (vgl. S. 76) euupuuv sah

(durativ) eibov a) erblickte (ingressiv-perfektiv) ; b) habe ge-

sehen ("konstativ"), und ebenso, da bei diesem Dichter Sim-

plex und Kompositum in der Aktionsart noch nicht auseinan-

derfallen, bei KttG- und cuv-opäv; für Polybius eeupuav a) hatte

Sehfähigkeit b) hatte vor Augen, sah; eibov habe gesehen

(koustativ); Kai- oder cuv-eojpuuv erlangte Sehfähigkeit; Kar-

oder cuv-eibov erblickte. Nach unserer Auffassung dagegen

stellt sich das Bild so dar: eiLpuuv besass Sehfähigkeit, sah;

eibov erblickte (punktuell-perfektiv — ergänzt durch eBeeuprica,

eBeacdjuriv, eßXeipa u. ä. ''punktualisierend" "habe gesehen"). Die-

Komposita ferner KaG- oder cuv-opäv (zu denen sich u. a. auch

das von Herbig IF. 6, 257 richtig behandelte eic-opdv gesellt)

haben durchaus denselben Sinn, nur mit irgend welcher Ver-

stärkung nach der oben dargelegten Seite, es sei denn, dass

sie in Folge des Vertrocknens der hellenistischen Sprache oder

auch als blosses Mittel der Hiatusvermeidung inhaltlos gewor-

den wären.

Auch müssen wir scheiden zwischen den verschiedenen

Kompositis: biopüu "sehe hindurch" und KaOopOu "sehe hinab"

sind kursiv-ünitiv, eicopoi "sehe an" wie eqpopuu "beaufsichtige"

kursiv, cuvopuj "überschaue" scheint mir am ehesten der Be-

schreibung zu entsprechen, die Purdie m. E. irrig von iJirem

"konstativen" Aorist gibt, wonach dieser eine zirkuläre Aktion

bezeichnet, dessen Bild etwa ein Kreis wäre.

11, 46, 3 nimmt löie cuvopLuv (Hiat!) das GeuupOuv von

§ 1 auf, wie es selbst sofort aufgenommen wird von eic raOia

ßXeTTUJV, ist also nicht perfektiv. 3, 18, 11 \i[i4.va . cuvopOuvTec

(Hiat!) be tdc vaOc . . . Kai KaracppovouvTec toO ttXtiOouc ujp-

inricav nicht "discerning the ships", sondern ''weil sie die

Schiffe miteinander vor Augen hatten und Verachtung heg-

ten", (wo dem Kaxa- noch nie jemand perfektivierende Kraft

beigelegt hat !) : das vor Augen haben und das Verachten
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bildet die auhalteude Grundlage ihres Aufbreebens. 4, 71,

1 irdvia cuvopiJuv iiiclit "caiiic to see" und dann euKaipiav öpujv

"lokcd at, considered", sondern beidemal "da er sab", dort

mit, hier ohne Iliat. Bei der späteren Entwertung der Prä-

position braucht man keinen sachlichen Unterschied mehr an-

zunehmen, wie er in der klassischen Zeit doch wohl, wenn

auch nur als schwache Färbung, gefühlt worden sein wird.

Purdie hätte u. a. eine Stelle zu ihren Gunsten anführen kön-

nen, 3, 82, 1 1 : eirei . . . cuvaTTTOvra KaBeuupa . . ., töttouc b'

eucpueic cuveOeuuprice. Hier scheint ja das erste Imperfekt des

Kompositums dem folgenden Aorist ganz gleich zu stehen.

Allein auch dieser Fall entschlüpft ihr, denn er ist von Hultsch

Abb. d. k. Sachs. G. d. W. 13, 17 durchaus zutreffend in einen

anderen Zusammenhang eingereiht worden, nämlich in den des

bei Polybius ungemein beliebten raschen Wechsels beider er-

zählender Tempora, bei dem jedes seine Eigenart wahrt. Es

ist zu übersetzen: "da er ihn sich bereits zum Kampf an-

schicken sah (= vor Augen hatte — imperfektiv) und sofort

eine Überschau über die Gunst der Gegend gewann" (aor.-

ingressiv); möglich ist auch für das letztere "schon vorher

überschaut hatte" ( aor.-"punktualisierend") ; beachte den Hiat!

Bei Thucydides finden wir dieselbe Lage der Dinge.

Nicht bloss da, wo Purdie es zugibt, sondern auch da, wo
sie ihn für "purely constative" hält, lässt sich der Aorist eibov

unschwer punktuell erklären. 2, 77, 4 "eine Flamme, wie sie

bisher niemand erblickt hat"; 2, 48, 3 "da ich persönlich

in die Krankheit verfallen bin und mir andere Leidende

zu Gesicht gekommen sind; 7, 42, 3 "da er inne ge-

worden und zu der Überzeugung gelangt war" usw.

Wie es aber vollends zugehen soll, dass für das Prä-

sens das Simplex opäv an gar nicht so wenigen Stellen "a

perfeetive meaning seems either possible or even ine vi table",

das ist mir ganz erstaunlich, bes. in Erinnerung an die Dar-

legung von G. Curtius Erl. z. gr. Schulgr. ^ (187U) S. 132, wo-

nach es "durchaus für die dauernde Handlung des Präsens-

stannnes geschaffen war". Was wir nicht selten 1)ei Purdie

beobachten, widerfährt ihr auch hier: anstatt dem Schriftsteller

in geduldiger Auslegung die von ihm trotz aller Unbequem-

lichkeit für uns nun eben einmal gewählte Färbung abzulau-

«schen und wo es Not thut, abzuringen, gibt sie einer Form
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die Bedeutung, die sie gerade erwartet, verletzt damit alle

Eeg-eln methodischer Ansleg-nng-skuust und zerstört die Mög-

lichkeit entvvieklung'sgeschichtlichen Erfassens. Dazu rächt

sich hier wie sonst die zu enge Begrenzung des Präsensstam-

mes auf den Begriff "durativ"; er ist eben auch initiv usw.

Es ist bei opäv genau dieselbe Sache wie mit unserem "sehen",

das nicht bloss die Fähigkeit seine Augen zu gebrauchen oder

das vor Augen haben bezeichnet, sondern vielleicht in der

Mehrzahl der Fälle "eine Wahrnehmung (nach und nach)

machen", von Ibeiv nur dadurch unterschieden, dass dieses

stets punktuell-perfektiv ist, jenes dagegen kursiv- oder auch

initiv -imperfektiv einen Ausgangspunkt mit einem sich daran

ansetzenden Stück verlaufender Thätigkeit darstellt.

Von hier aus lassen sich alle thukydideischen Beispiele

richtig erklären. AVas Thuc. 1, 51, 1 euupüuvTO besonderes an

sich haben soll, ist mir überhaupt nicht klar geworden; es ist

sogar durativ ''für die Kerkyräer w^aren sie nicht sichtbar,

lagen sie nicht innerhalb des Gesichtskreises". 7, 70, 8 "so

oft sie einen rudern sahen" (nicht: ""erblickten"), wo das dabei

stehende part. praes. noch überdies auf eine gewisse Ausdeh-

nung hinweist; 7, 78, 1 haben wir dasselbe, wie die schil-

dernden Imperfekte zeigen. Entschieden schwierig dagegen

ist 6, 59, 2. Nach mannigfachem Hin- und Herüberlegen,

wobei die Kommentare, wie so gern, durch Schweigen auffielen,

halte ich folgende Auffassung für notwendig: "Hippias richtete

seine ganze (bi-ecKOTreTTo) Aufmerksamkeit auf die Verhält-

nisse draussen, ob er irgendwoher eine Sicherheit vor Augen
hätte" oder mit einer unserem Verständnis näherliegenden

Umformung "ob unter dem, was er vor Augen hatte, sich eine

Sicherheit befinde".

Auch bei Xenophon bedeutet ibeTv natürlich überall "er-

blicken"; cuvibeTv sodann ist Ingressiv oder resultativ zu cu-

opäv und wenn dieses heisst "einen Überblick haben", so

heisst jenes "einen Überblick gewinnen". Hell. 6. 2, 29 gibt

das Folgende selbst einen Anhalt dafür, dass Kaxd hier noch

örtlich zu verstehen sei: "viel weiter nun sahen diese herab
als die auf der Ebene (zuvor: er Hess sie in die Wanten
klettern. Ja, es steht sogar da: dqp' uvyiiXoTepou KaöopuJvxec!).

Davon, dass Kaöopäv Hell. 2, 3, 55 "in'gressiv" sei, ist doch

nicht die Rede "sowohl Götter rief er an als Menschen, herab-
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zusehen, lierab/usc hauen (bezw. genau anzusehen) (auf)

das, was sich da abspielte (xd fiTVo^eva — kursiv !), "ihr

Auge ruhen zu lassen" nicht "einen Blick herabzusenden".

Viel Kopfzerbrechen hat mir Hellen. 1, 7, 7 gemacht.

Es wird genau heissen : "denn es war spät und sie hätten die

Hände nicht vor Augen gehabt (ouk av KaGeiupuuv, vielleicht

noch "von oben herab", d. h. von dem jedenfalls erhöhten

Platze des Stimmenzählers aus) ; zu dem griech. Ipf. im Sinne

unseres Plusqpf. im irrealen Bedingungsgefüge vgl. u. a. Krü-

ger Gr. Sprl.5, 191 f_ „^^^^ ]\Iutzbauer Grdl. 28 ff. — Eine von

Purdie nicht angeführte Stelle, die fast unwiderleglich für sie

zu sprechen scheint, trage ich selbst nach, Xen. Anab. 1, 8,

26 CUV TOUTOic be ojv KaBopa ßaciXea Kai xö d^qp' eKeivov

cxiq)0C" Ktti euötjc ouk iivecxexo, dXX' eiTribv xöv dvbpa öpoj

i'exo e-rr' auxöv Km Traiei Kaxd xö cxepvov. Hier meint man,

es könne gar nicht anders lauten als: da ''erblickt er den

König". Aber mit dersell)en Notwendigkeit müsste mau dann

§27 aijxöc xe dTreGave Kai okxüu . . . e'Keivxo tTt' auxuj über-

setzen "er kam selbst zu Tode und acht . . . stürzten über

ihn hin", während es eben wider all unser Erwarten heisst

'^lagen über ihm" (wie man nämlich hintendrein gewahrte).

So ist 1,8,26 zu geben: "unter diesen befindlich hat er (auch

schon) den König im Auge, und sofort hielt er nicht zurück,

sondern sprach "Ich habe meinen Mann im Auge" und sprengte

(ipf. schildernd), auf ihn los und stösst ihn auf die Brust".

5) eedo^ai (IF. 9, 100—102).

Da dieses Verbum zweifellos imperfektiven Stamm hat,

so kann e6eacd)uriv ebenso gut "konstativ" "habe geschaut" als

Ingressiv "bin ins Schauen eingetreten" bezw. effektiv

"habe erschaut" bedeuten. Darum verzichte ich darauf Pur-

dies Beispiele dieses Tempus einer z. T. abweichenden Beur-

teilung zu unterziehen. Dagegen weise ich darauf hin, dass

Kttxa- und cuv-OeuJinai sich als leicht verschieden abgetönt wer-

den ansehen lassen wie bei öpdv sowie ferner, dass auch hier

der Hiat nicht übersehen werden darf. Polyb. 7, 4, 8 "da

sie so recht überschauten, vor Augen hatten" (imper-

fektiv, parallel vojixiZiovxec). Bes. deutlich das von Purdie

nicht angeführte Beispiel Xen. Anab. 3, 1, 19 "ich hörte nie-

mals auf (eTTauöjLir|v ipf.) den König zu preisen (juaKapiZiuuv
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präs.), wenn ich mir so recht nach Herzenshist oder eines

nach dem anderen ansah" (5ia0€iJU|Lievoc kursiv).

6) Geujpeuj (IF. 9, 102—105).

Hierfür gelten dieselben Bemerkungen wie für das voran-

gehende Zeitwort.

Polyb. 1, 53, 5: während Purdie sonst dem Zusammen-

hang die ihm gebührende Berücksichtigung fast gar nicht

schenkt, lässt sie sich hier durch ihn zu einer ganz unmög-

lichen Auffassung des Simplex BeuupuJv als eines Perfektivums

verführen. Hier haben wir vielmehr einmal in dessen Ent-

sprechung mit cuvvor|cac (nach Purdie müsste es doch wenig-

stens genau umgekehrt Oeuupricac und cuvvoujv heissen!) etwas

Ähnliches wie den so überaus häufigen Wechsel zwischen Aorist

und Imperfekt in Erzählungen. Wir haben also ganz einfach

wiederzugeben, wobei der innere Grund des Wechsels ja ganz

klar ist: Himilko "vernahm das Geschrei (momentaner Akt)

und da eben der Tag allmählich aufging (uTToqpaivoucric — praes.

kursiv), so schaute er (kursiv) den Vorgang (tö yiyv6)li6vov,

praes. kursiv)". Dass auch das Simplex Geuupficai perfektiv

sein kann, gibt Purdie entgegen ihrem Grundsatz zu, bemerkt

aber nicht, wie 7, 15; 6; 7; 9 nach Büttner-Wobsts einleuch-

tender Lesung handgreiflich wieder zeigen, dass der Wechsel

zwischen Geuupficai und cuveGeuupricev im wesentlichen durch

das Hiatusgesetz bedingt wird ! Ihre Feinfühligkeit, womit in

drei nicht stimmenden Fällen das Kompositum von der Erhal-

tung der örtlichen Bedeutung der Präposition hergeleitet wird,

übersteigt wohl aller Leser Nachempfindungsvermögen. Dass

Thukydides und Xenophon gar nichts beisteuern, spricht nicht

für die Voraussetzung.

7) cpuXdTTUJ (IF. 9, 105—107).

a) Auch hier braucht der Aorist des Simplex nicht immer
"konstativ" zu sein, an manchen Stellen ist er es sicher nicht,

sondern Ingressiv, z. B. Polyb. 11, 25, 2 "bevor körperhche

Schädlichkeitsursachen eintreten, ist es möglich, Sicherheits-

massregeln zu ergreifen (cpuXdEacGai) und wenn sie entstanden

sind, leicht, Abhilfe zu schaffen" (ßoriGficai).

b) Umgekehrt möchte ich glauben, dass bei Verben wie

biccpuXdTTeiv, biatripeiv, bmßioOv, biaieXeiv, biaYiYvecGai usw.

Indogermanische Forschungen XII 3 u. 4. 24
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die Zusammensetzung- mit der Präposition stets "konstativ",

nicht aber perfektiv, m. a. W. stets linear-perfektiv oder

liüelisiens "punktuaiisierend", nie aber punktuell-perfektiv ist:

''er hat die ganze Spanne hindurch bewahrt" • (Blass

Rhein. ^lus. 44 (1889), 424). So würde also genau um-
gekehrt als Purdie meint, einmal der Fall eintreten,

dass das Kompositum gegenüber dem Simplex ent-

schiedener "durativ" ist. Bes. klar ist das z.B. Demosth.

Phil. 1, 15 TIC . . . TTapacKeuf] . . . biaiueivai buvricexai, euuc dv . .

biaXucuu)ue9a töv TTÖXe)uov, wo im Nebensatz der Endpunkt ge-

genannt ist; ähnl. auch Ael. V. H. 7, 15 ev d)uoucia Kai d|na0ia

KaiaßiOuvai sei das Schlinnnste, natürlich |uexpi Gavaiou: "Hin-

leben bis zum Tode". Ül)rigens ist auch hier der Hiat zu

beachten z. B. Polyb. 7, 8, 7 eiri )uev eßiujcev eveviiKovta, bie-

cpuXaEe be tdc aicOriceic dirdcac u. a. a. Stellen.

c) Der Präsensstamm des Kompositums ist nicht perfek-

tiv, sondern ausge})rägt kursiv-tinitiv : 10, 16, 8: "wenn die

eine Hälfte die Wendung zur Plünderung vollführt hat (rpd-

TruuvTai punktuell-])erfektiv), die andere aber in Reih und Glied

verbleibend (biaqpuXdTxovTec imperfektiv) diesen als Rückhalt

weiter dient" (ecpebpeüuuci imperfektiv). Höchst merkwürdig,

von Purdie aber leider nicht vollständig ausgeschrieben, ist 18,

ol,6: irapeKdXouv touc AitujXoijc bid TrXeiövuuv jueivai em Tf)C eE

dpxnc aipeceuuc Kai biacp uXdxxei v triv irpöc 'P(ju|uaiouc euvoiav,

direkt ^eivaie Kai biacpuXdTTexe ! "sie munterten die Aetoler

ausführlicher auf bis ans Ende zu bleiben (linear-perfektiv

•) und die Ergebenheit gegen die Römer fortwäh-

rend zu bewahren [•] (kursiv-tinitiv).

An Polyb. füge ich eine Stelle ebenfalls aus einem späten

Schriftsteller an, die stark gegen Purdie spricht und die be-

sonders Gewicht hat, weil sie von einem der Begründer der

griechischen Syntax selbst herrührt, von Dionysiüs Thrax

252, 2 Uhlig: "man muss bedenken, dass etwas Gewünschtes

si('h entweder auf die Erstreckung in der Gegenwart (rrapd-

xaciv xoö evecxujxoc) bezieht, damit es in ihr dauernd
geschehe" (bia-rirvT-ixai}. Das ist ja doch auch für jeden

selbstverständlich, der sich erinnert, dass durch dieses und

verwandte Ver])en mit dem Partizip eines anderen Zeitworts

die Handlung des letzteren als immer während o. ä. vorge-

führt werden soll. (Krüger Gr. Sprchl.'^ S. 216).
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Für Tbukydides uud Xenophou gilt nattirlicli dasselbe;

den methodiseben Febler, den wir scbon oben erwäbut baben,

den der petitio principii, begebt Purdie, wenn sie Xen. Cyr. 7,

2, 5 qpuXdTTOVTac und 7, 2, 7 biacpuXdEaci als Beweis dafür

anfübrt, dass das Simplex "durativ", das Kompositum aber

perfektiv sei: das wäre natürlich nur müglieb, wenn es auch

biaqpuXdiTOuci hiesse! Es ist böcbst lehrreich Cyr. 5, 1, 2; 3;

4 "er befahl ihm die Frau bis ans Ende zu bewachen" (bia-

qpuXdHai linear-perfektiv); dann von derselben Handlung: "diese

also hatte Kyros befohlen bis auf weiteres zu bewachen

(biaqDuXdTTCiv — kursiv-terminativ) dem Araspes — , nämlich,

bis er sie selber hole (euuc dv auTÖc Xdßri). Letzterer Zusatz,

der den Endpunkt angibt, scheint ja dafür zu sprechen, dass

das Kompositum doch mit Purdie perfektiv zu verstehen sei.

Allein diese Bestimmung ist erst hinterher sozusagen als nach-

trägliebe Berichtigung angehängt und beim Aussprechen des

biacpuXdxteiv noch nicht als wesentlich empfunden gewesen,

wie schon die Stellung zeigt. Endlich kommt noch "hast du

die Frau gesehen, die du mich bewachen (cpuXdtTeiv) heis-

sest": im wesentlichen genau dasselbe wie biacpuXdxxeiv.

So scheint es uns, dass bes. an dieser Gruppe Purdies

Satz in allen Punkten scheitert.

8) rripOu (IF. 9, 107—110).

Das Verbum verhält sich wie cpoXaiTuu, weshalb wir kurz

darüber hinweggehen. An manchen Stellen kann Purdie selbst

keinen Unterschied von Simplex und Kompositum finden; bie-

xripiice wie biecpuXaEe nach Polyb. 7, 8, 4 linear-, nicht punk-

tuell-perfektiv; 1, 45, 14 und sonst wie 4, 60, 10 wirkt der Hiat.

9) voeuu (IF. 9, 110—112).

Auch hier ist zu erwidern, a) voeTv heisst nicht bloss

durativ "im Sinne haben", sondern auch ineobativ (allmählich

od. ä.) bemerken, z. B. Polyb. 4, 40, 6 voeicGuu (wo andernfalls

wohl evvevoncöuu stände), b) Der Aorist des Simplex evörica

ist auch Ingressiv, wie Purdie selbst einräumt, c) Das Kom-
positum ist im Präsensstamm imperfektiv, vgl. 3, 92, 10 Kara-

voojv . . . . Ktti BeujpLuv; die Stelle 9, 28, 8, die sich Pur-

dies Willen gar nicht fügen mag und der sie mit der Vermu-

tung beizukommen sucht, dass Kaxd hier regelwidrig seine
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stoffliehe Bedeutung- beibehalten habe, so dass KaiavoeTv hiesse

"g-enaue Kunde haben von", ziehe ich gleichfalls hierher

und übersetze : "wie Alex. Theben zerstört hat, das, meine ich^

überlegt ihr euch, bedenkt ihr": hoc vos puto vobiscum

reputare o. ä. Thukydides und Xenophon bieten nichts Auf-

fallendes.

10) XoTiZ:o)aai (IF. 9, 112 u. 113).

Polyb. 3, 80, 5 soll eiucppövuuc iXo^ileTO imperfectiv, hin-

gegen § 4 7TpdY)Liaci cuveXoyiZieTO perfektiv sein ; allein erstens ist

der Hiat nicht zu übersehen und sodann nimmt letzteres nach

Ausweis des dabeistehenden irdvia . . lauia jenes einfach auf

:

2, 26, 4 entspricht dem cuXXoTiZ;ö)aevoi ein dqpopujvxec. Xen. Cyr.

8, 2, 18 ist XÖYicai selbstverständlich resultativ: "zieh' das

Fazit!"

11) ^avedvuu (IF. 9, 114—116).

Dass der Aorist des Simplex nach Purdie sowohl per-

fektiv als "konstativ" auftreten kann, ist schon eine Durch-

löcherung ihres Prinzips. In Wahrheit ferner sieht es mit dem
letzteren Gebrauch etwas zweifelhaft aus, weil die Wurzel

punktuell ist (Delbrück V. S. 2, 106). Darnach 3, 32, 10

"wie sich das Erlangen einer Kunde durch Einsicht unter-

scheidet von dem durch blosses mit den Ohren Vernehmen".

Da ist es natürlich kein Wunder, wenn KataiaaGeTv stets per-

fektiv ist und zwar, da Kard zunächst jedenfalls allerdings ver-

stärkt, in ausgesprochener Weise. Xen. Hell. 7, 5, 9 ist der

Wechsel zwischen KaieiudvGave und rjcöexo Ausdruck einer in-

haltlichen Verschiedenheit: "da er sich nun nach und nach
davon überzeugte", dann aber "da er auf einmal gewahrte".

Der Abstand braucht kaum viel stärker zu sein als bei den

deutschen "Scheideformen" (s. darüber Paul Prinz ^ (1898),

239 f.): "da er sich darüber (immer) klar(er) wurde" und

"da er inne ward".

12) xeXuü (IF. 9, 116—118).

Die Verba dieser Bedeutung sind ebenso interessant wie

die des Anfangens. In cuvieXecai müsste nach Purdie die

Perfektivität eigentlich dreimal enthalten sein 1) im Verbal-

stamm (xeXoc), 2) in der Präposition (cuv), 3) im Aorist. In

Wahrheit ist sie wirklich ausgedrückt freilich bloss einmal,
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nämlieh nur durch den Aorist. Denn auch hier kann man
sich auf die Anfangsstadieu des Vollendens beschränken und

partem pro toto geben und zwar mit cuvexeXei gerade so wie

mit eieXei. Das zeigt Polyb, 4, 81 sehr schön: KiveTv eTTeßdXeTO

fversuehte) xä KaBecTUJia ... eYiTvero irpöc xö (xlu?) cuvxe-

XeTv xiiv eTTivoiav (machte sich allmählich an den Versuch
seinen Anschlag zu bewerkstelligen). Zuerst — brachte er, wie

wir dann sehen, dies auch fertig — cuvxeXecdjuevoc aor.! — aber

zum vollen Abschluss gelangte er nicht, drum deu|uuuc

biEKeixo, dTrexuupei XaGpaiuuc, . . . eKTreTTxuuKiLc ! 20, 84 xouc

Ydjuouc cuvxeXOuv . . . biexpi^je xöv x^iM^Juva "damit, dass er

so nach und nach die Hochzeitsfeierlichkeiten ins "Werk

setzte, verbrachte er den ganzen Winter".

13) TTpdccuu (IF. 9, 118—121).

Hiermit steht es ähnlich wie bei xeXiJu. Polyb. 32, 25,

10 oubev he Ttpdxxeiv buvd)uevoc dirfipev soll selbst das Simplex

perfektiv sein! Das ist eine Verwechslung, die auf dem Über-

sehen der Thatsache beruht, dass auch ein Zeitwort des einem

Zielezustrebens imperfektiv gebraucht sein kann. Diese Verben

sind eben alle (finitiv-) terminativ, wieder perfektiv, noch "pu-

rely durative." ixpdxxuu hängt zusammen mit TrepOu und heisst:

^'hinüberfahren, durchfahren, dem Ende zuführen, (be)treiben,

handeln, thun, sich befinden". So ist oben zu übersetzen: "da

er nichts vor sich zu bringen vermochte", cum nihil pro-

ficeret (TTpdHai etwa = ef-ficeret). Ebenso macht bei Thuk. 2,

101,5 erreibfi oubev eirpaccexo wahrlich keine Schwierigkeiten;

es bedeutet eben "cum nihil procederet, cum res haesitaret,

als nichts vor sich gehen wollte", wie Purdie z. B. zu 7, 40,

2 richtig sagt "seek to accomplish" und zu Polyb. 3, 4, 7

bia7Tpaxxo|uevujv "were just completiug".

Augefügt sei noch, dass nach dem Index verborum der

grossen kritischen Ausgabe der Hellenika Xenophons von Holder

dort nur der Aorist KaxeirpaEa erseheint, nie aber KaxeTipaxxov,

auch ein Fingerzeig, welches Tempus damals perfektivierte

imd welches nicht!

14) Kivbuveuuu (IF. 9, 121—124).

Das Verb ist ebenfalls nicht so rein durativ wie Purdie

voraussetzt ("to be in danger, be engaged in conflict, to fight"),
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sondern auch incobativ, wie sie deiui Thiik. 2, 65, 4 (lies 7>

KivbuveuovTttc selbst gibt mit "imperil". a) Der Aorist des^

Simplex evivbuveuca heisst nicht bloss "konstativ" ''bin in Ge-

fahr gewesen'', sondern auch ingressiv "habe mich in Gefahr

begeben" z. B. Polyb. 4, 12, lo ctTraviec dv eKivbüveucav

omnes in pericuhim incidissent. b) Der Präsensstamm des

Kompositums ist nicht perfektiv, sondern kursiv -terminativ;

ich greife das von Purdie mit Unrecht nicht ganz ausgeschrie-

bene Beispiel 17, 3, 4 ff. heraus: dort entsprechen lauter inf.

actionis infectae : )udxecGai, dvaipeiv, KatacpGeipeiv, KexpiicGai,

biaKivbuveueiv, Ttavta TTOieiv cpeibecGai = e|udxovTO, eKe-

XpiiVTO, bieKivbuveuov usw.: fasst man dies nicht ebenfalls

als imperfektiv, so nimmt man ihm willkürlich die Farbe seiner

Umgebung. 1, 84, 9 ist der Wechsel wohl begründet; "so dass

sie weder sich durchzukämpfen (als Linie gedacht )

wagend, noch zu entlaufen (als Punkt gedacht •) vermögend"

usw. Unmittelbar darauf: Trpöc |uev yäp töv Kivbuvov ouk

eTÖX|uu)v eHievai wie eine Umschreibung des vorangehenden luiite

biaKivbuveüeiv ToX)LiujVTac. d) An sich versteht es sich für uns

von selbst, dass auch der Aor. des Kompos. bieKivbuveuca

''konstativ" d. h. linear-perfektiv oder "punktualisierend" sein

kann "ich bin hindurch in Gefahr gewesen" o. ä.; doch iiabe

ich kein Beispiel aufgefunden. Da dies reiner Zufall ist, so

erscheint auch an diesem Verbum Purdies .Satz in allen Punkten

widerlegt.

15) dpxo^ai riF. 9, 124—126).

Die Sache liegt u. E. nicht so, wie Purdie meint, dass

dpxuj durativ wäre, dagegen Kardpxuu perfektiv, den "Moment

des Losbrechens" bezeichnend. Vielmehr giebt auch das letz-

tere ein linear -imperfektive Handlung, nur mit dem Unter-

schied, dass dpxuu zweiseitig ist : a) kursiv : "bin der erste,

herrsche", b) incohativ: "mache mich (allmählich) an den Anfang"^

dagegen Kaxdpxuu bloss das letztere. Demgemäss ist der Aorist

ilpHa a) "konstativ": "bin Herrscher gewesen" b) perfektiv-

ingressiv: "bin zur Herrschaft gelangt" bezw. "bin in den

Anfang eingetreten", dagegen KaifipHa nur perfektiv und zwar

mit Beschränkung auf die ingressive Abtönung. Giles' (VgL

Gr. d. Kl. Spr. übers, v. Hertel 1896, S. 368) Vermutung, dpxo-

juai sei vielleicht ein sog. Aoristpräsens zu epxofiai, ist zu un-
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sieber (vgl. nur Prellwitz Gr. Etym. S. 34), um irgenwie als

AnsgaDg-spunkt für Schlüsse auf die Bedeutung zu dienen.

Überdies s. Herbig IF. 6, 238. Wir gehen zu einigen Bei-

spielen über:

a) Dass das Präsens des Simplex von Homer bis Pol}^-

bius dpxeiv "perfektiv" sein soll, ist wiederum eine Behauptung,

die als richtig zugegeben alle und jede wissenschaftliche Er-

fassung der griechischen Zeitenlehre völlig unmöglich macheu

würde. Polyb. 2, 45, 6 öpiuricavTec em t6 TTo\uTTpaY|uoveiv Kai

Xeipujv apxeiv dbiKuuv zeigt doch schon der Parallelismus, dass

wir es mit incohativer Bedeutung zu thun haben ; ebenso w'äre

es bei Kaxdpxeiv, das nach Vokal stehen würde, wegen des Hiats

wie in Frgm. 57 lou jufi Kaxdpxovxec (paivec9ai xeipujv dbiKUJV.

b) Dass das Präsens des Kompos. linear ist, zeigt u. a.

15, 19, 2: jueXXovTÖc xivoc . . . dvxiXeyeiv . . . Kai Kaxapxo-

)Lievou.

c) Dass der Aorist auch des Simplex perfektiv ist, er-

giebt etwa 8, 13, 5: dpEd|uevoc dirö xaüxrjc Kai Trpoßdc "wobei

er den Anfang ergriff bei dieser und den Fortschritt er-

reichte".

16) KaxeTiauca flF. 9, 127—128).

Hierzu habe ich bloss zu bemerken, dass es bei Homer nicht

so steht, dass zwischen Präsens- und Aoriststamm kein sicht-

barer Unterschied wäre; vielmehr bezeichnet der erstere natür-

lich wie überall das Aufhören unter dem Bilde einer allmählich

verlaufenden, den Endpunkt thatsächlich nicht erreichenden

Linie, der andere entweder linear-perfektiv unter dem einer

Linie mit Endpunkt oder momentan-perfektiv eines Punktes

allein.

17) XriTuu (IF. 9, 128 u. 129).

Dieses Verb bietet etwas Eigenartiges, insofern es nach

A. Weiske Bem. z. Kochs gr. Schulgr. wie nach Prellwitz Gr.

Etym. s. V. mit unserem "schlaff, schlafen" zusammenhängend

ein allmähliches Aufhören bezeichnet. Demnach muss Pur-

die zugegeben werden, dass eXriSa "konstativ" sein kann "habe

allmählich aufgehört". Andrerseits aber, so gut zu ßaciXeuuü

der Aor. eßaciXeuca auch bedeutet "gelangte auf den Thron",

so gut kann eXriEa auch heissen gelangte zum Aufhören,
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trat darin ein" o. a. M. E. sind nun die von Purdie beij^e-

zogenen Stellen sümtlieli so aufzufassen, z. B. 15, 21, 5 ou

buvavTtti XflEai nie ctvoiac = drraXXaYrivai "sie können nicht los-

kommen von". Ferner wird KaieXiiEa mit seiner präpositio-

nalen Verstärkung ("eraphasis" Purdie S. 125) eindeutig per-

fektiv sein wie KaiaXriYw finitiv, während XriYw allein mehr

kursiv ist.

18) KaiaiueXXuu, ^eXXuu (IF. 9, 129 u. 130).

Letzteres soll durativ sein und heissen "'zögern, Zeit ver-

geuden" u. a., ersteres "das Ergebnis des Aufschiebens er-

reichen, d. h. versäumen, vernachlässigen, ablehnen" usw. Das
scheint mir nicht ganz richtig, insofern auch das Kompositum

z. B. Polyl). 4, 30, 2 cuYYVUJ|uriv e'xeiv uTTepTi6e)Lievoic Kai xaia-

jueXXouci Ktti KttOoXou bebiöci u. sonst im Sinne des einfachen

Zügerus, Zauderns, also ganz wie das Simplex gebraucht wird;

aber auch, wenn Purdies Begriffsbestimmung richtig wäre, so

würde doch daraus nur folgen, was wir schon lauge wissen,

dass viele intransitive Verben durch Präligierung transitiv

werden: hier wäre also "effektiv" wie oben bei Funk im Sinne

von "transitivierend" angewendet, womit über die Aktion noch

nichts gesagt ist.

19) KaTttYuuviroMai (IF. 9, 130—132).

Sehr klar tritt die soeben gemachte Bemerkung auch

an diesem Zeitwort hervor. Sie wird schon dadurch be-

leuchtet, dass man dYujvi2[o|uai tivi oder Tipöc Tiva, dagegen

KaxaYUJViIoiuai Tiva sagt: das Simplex ist kursiv, das Kom-
positum finitiv; dem entsprechend bedeutet 1) i^Y^vicaTO a)

punktualisierend "hat gestritten", b) Ingressiv "trat in den

Streit ein", 2) KatriYUJvicaTO perfektiv "wurde im Streite fertig

mit"; der Unterschied läuft etwa auf dasselbe hinaus bei un-

serem "ringe mit einem" und "ringe einen nieder". Man sieht,

es bleibt stets "^the füll material meaning of the Kard retained"

und auch letzteres kann leicht als verlaufende Handlung vorge-

stellt werden. Für Purdie nicht nur "difficult", sondern uuer-

klärbar ist die schöne Stelle von der unbesieglichen Kraft der

Wahrheit 13, 5, 5 TrdvTuuv yoöv auiriv KaiaYUJViZioiuevujv

KaraYujviZieTai xo vpeüboc: hier liegt die Erfolglosigkeit des

ersten Verbs zu Tage und auch beim zweiten ist das Ziel
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nicht als erreiclit betont, sondern nur ins Auge gefasst. Für

das erreichte hätte sich dem Schriftsteller ganz von selbst der

Aor. gnom. KaxriYuuvicaTO dargeboten. S. a. Herbig § 46 Schi.

20) biopTiroMai (IF. 9, 132 u. 133).

Es ist nicht die Rede davon, dass opTiZiecBai nur hiesse

"zornig sein", biopYi2;ec6ai "ingressiv- perfektiv" "in Zorn ge-

raten", sondern jenes bedeutet a) allmählich zornig werden b)

zornig sein, und letzteres dasselbe, nur verstärkt, "sehr, heftig"

o. ä., sofern nicht bloss Hiatusrücksichten obwalten. Ent-

gangen ist Purdie, dass Polybius sich gerade bei diesem Ver-

bum als ausgeprägter Freund der Präpositionen zeigt; so ist

zu 2, 8, 13 biopYicBevrec beizuziehen § 12 im tocoötov eEuup-

TicGri und zu 4, 4, 4 biopTicSeic, § 7 TTepiopTic6eic. Bei Thuk.,

soweit er angeführt wird, hat man opYicGiivai überall zu ver-

stehen als "in Zorn geraten", Ingressiv, nicht "zornig gewesen

sein", "konstativ".

21) eceiuj : ecpaTov (IF. 9, 133 u. 134).

Wir treffen hier wieder einen recht einleuchtenden Be-

leg für die Unhaltbarkeit von Purdies Annahme: ecpaTOV soll

natürlich als Simplex "konstativ" sein '"habe gegessen = bin

mit Essen beschäftigt gewesen". Dagegen KaiacpaYeiv soll

bezeichnen "actual consumption of the food". Damit halte man
zusammen Delbrück V. S. 2, 257 "eqpaYOv den Akt der Speise-

aneignung bezeichnend". Xen. 2, 3, 16; 4, 8, 20 wie Poljb.

S, 12, 3 stimmen durchaus hierzu.

22) buuu (IF. 9, 1,34 u. 135).

Dass das Kompositum nicht perfektiv ist, zeigt z. B. der

Parallelismus 5, 47, 2 ßaiTTiröiuevoi Km KaxabuvovTec usw. Bei

Homer wird bOvai und Kaxabövai kaum "konstativ" gebraucht

sein, weil die "Wurzel punktuell ist (vgl. Mutzbauer Grdl. S. 169).

23) KaGi^uj und KaQilo}Jiai (IF. 9, 135—138).

muss ich tibergehen, weil diese Verben ganz besondere

Schwierigkeiten bieten, die man nur in einer ausgebreiteten

Einzelarbeit behandeln könnte.

Die hier zu lösenden Schwierigkeiten liegen besonders

nach der Richtung, dass hier noch weniger leicht als sonst
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oft zu bestimmen ist, ob eine Form imperfektiven oder ao-

ristischen Sinn hat, und das hängt wieder mit dem Umstände
zusammen, dass die Präsensstämme liier in auffallendem Masse

theilnehmen an der Mehrseitigkeit, von der Delbrück V. S. 2,

69 handelt. Ähnliche Verhältnisse treffen wir im Mhd., für

das G. Curtius (Erl.^ S. 186) anführt "von dem rosse stein" {=
treten, absteigen), aber auch in oberdeutschen Mundarten; z. B.

sagt mau schwäbisch sitz uf cLy stfil, lig ins hett, stand net

en dd loPg — "setze dich, lege dich, stelle dich nicht". Selbst

Schriftdeutsch begegnen uns wirklich erstaunliche Fälle. Sa
ist doch "haben" gewiss ein duratives Zeitwort; trotzdem wird

es perfektiv, wenn ich ausrufe: "haben Sie Dank!" (= em-

pfangen Sie!) oder frage: "Könnte ich vielleicht bei Ihnen ein

Pfund Kaffee haben"?" (= erhalten).

25) KaTOTTTeuuj (IF. 9, 138).

Dass das Kompositum nicht perfektiv ist, ersieht man
aus dem Nebeneinanderstehen von 15, 11, 10 ßXeTieiv auTouc

exeXeue Kai . . . KatOTCTeueiv. Wie 22, 9, 6 Trepu^iei KaroTTTeuujv

(zugleich Hiatvermeidung !) der Sinn soll perfektiv sein können,

ist mir ganz unverständlich. Für uns bes. wertvoll ist nun

natürlich die gar nicht kleine Liste von Ausnahmen, die Purdie

selbst aufgestellt hat (IF. 9, 139—151) und die sich ihr im

Satze durchaus nicht fügen wollen : perfektiv, anstatt "konsta-

tiv", wie sie sollten, treten darnach ausschliesslich oder häufig

auf: ecxriv, g'yvujv, ecxov, eKupieuca, cKpainca; andrerseits sind

Komposita "durativ", die perfektiv sein müssten, z. L'. Kaiex^^^

und endlich sollen gar Präsentia von Simplizien (wie fiinai,

eübuu, -fiYVOJCKoi, Kparu)) perfektiv sein! Angesichts solcher

Anarchie hört eigentlich doch alle und jede wissenschaftliche

Erkenntnis auf und fängt die Willkür an, von der ein alter

Spruch sagt tö toi roTidZleiv toO cdqp' eibevai bix«! Um auf einige

Einzelheiten einzugehen, so zeigt Polyb. 3, 81, 10 taxici' äv

TuJv öXoiv KaiaKpaTohi verglichen mit § 11 xiTvetai TToXXdKic

Kpateiv TUJV dvTiTaxTOjaevujv zwar, dass Kompos. und Simplex

in der Aktion völlig gleich sind, nicht aber, dass dies die

perfektive sei: vielmehr wird durch den Präsensstamm das

die Oberhandgewinnen in seiner Erstreckung vorgemalt, wäh-

rend KaTttKpaTriceiev dv bezw. KpaTiicai den schliessenden End-

punkt gäbe. Q 799 heisst e'iaTO ganz wie immer "sassen";
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B 200 fico und B 191 KaGiico "bleib sitzen!" Thnc. 3, 97,

2 übersetze; "subterfug-iebant homines et desidebant (sassen

thatenlos da) in collibus oppido imminentibiis". Q 10 Kaxa-

Kei|Lievoc "indem er das einemal so, das anderemal so dalag''.

—

Thuc. 2, 65, 5 TtpoucTri "so lange er an der Spitze des

Staates gestanden hat", erklärt sich aus dem besonderen

Umstand, dass bei diesem Verb eine Beziehung nicht bloss

aufs Präsens iciaiuai, sondern auch aufs Perfekt eciiiKa mög-

lich war, und obendrein stellt der Fall eine solch' vereinzelte

Ausnahme dar, dass man gerne wissen möchte, ob er auch

nur ein einzigesmal sonst in der gesamten griechischen Litte-

ratur vorkommt. Die von Purdie dafür angeführten Belege

sind alle hinfällig. Polyb. 1, 31, 8 heisst "'der Rat trat so

mannhaft auf" (ecTifj; 1, 44, 4 "sie gingen auf der hohen

See vor Anker" (ecxricav); 4, 71, 4 "da niemand in den Weg
trat" (ctdvTOc). icxaiuai ist nicht durativ, sondern incohativ

z. B. 1, 19, 15 "da ihnen nichts in den Weg zu treten drohte,

Miene machte" o. ä. (ictaiuevou). Xen. Anab. 4, 8, 19 "die

Feinde machten nicht mehr Halt" (ecTiicav); 1, 2, 15 "er

befahl den Griechen so Aufstellung zu nehmen (xaxOfivai) und

so Posto zu fassen" (cxfjvai). "Freqnentativ- perfektiv" ist

x'cxa|uai nirgends, auch nicht Thuc. 3, 23, 2, wo sonst lauter

schildernde, die Handlung in ihrem mittleren Verlauf vorfüh-

rende Imperfekta stehen. Wie man im Griechischen, aber

auch da nur bei Homer, die perfektiv-iterative Handlung geben

musste, konnte die Verfasserin ersehen aus der lichtvollen Dar-

stellung bei Mutzbauer Grdl. S. 35 und 188 über cxd-CKe. —
Yvujvai ist natürlich stets zu geben mit "erkennen", nicht "kon-

stativ" mit "wissen, Kenntnis besitzen"; letzteres kann yi-

Yvd)CK6iv sein in durativem Sinn, neben dem jedoch der iuco-

hative steht "allmählich erkennen". So Polyb. 1, 1, 5 "wer

ist so schlecht , dass er nicht zur Erkenntnis gelangen
möchte", Yvujvai, woneben 5, 21, 6 "wir wollen alle nicht das

fertig dastehende Ergebnis, sondern wie es zustande kam^

Schritt für Schritt kennen lernen" (xrfvujCKeiv). Letz-

teren Gebrauch nennt Purdie wieder irrig "frequentativ - per-

fektiv" oder z. B. Thuc. ß, 8, 2 gar perfektiv. Wunderlich

ist auch ihre Terminologie bei Kaxex^- "Dies soll (nach S. 148)

"purely constative" sein, wozu die Übersetzung stimmt "to

hokl in posession", nicht aber die andere "to occupy"; jeden-
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falls in der überwieg-euden Mehrzahl der Fälle bedeutet gegen

Purdies Griuidlehre auch das Kompositum Kaiexuj eine Dauer

"im Besitz habe n". Das Verbum ist übrigens schwer in sei-

ner Aktion zu fassen. Es scheint, dass die Wurzel segh punk-

tuell war, wozu ecxov gehört = "ergriff", dass sich dann aber

die lineare Wurzel uegh (in oxeuj) damit verband, woher ecxov

auch = "habe gehabt". Zu vergl. hierüber ist bes. Delbrück

V. S. 2, 108; 113 u. Brugmann Gr. Gr. 3, 480 A. 1.

Hiermit sind wir zu Ende und fassen unsere Hauptein-

wände nochmals kurz zusammen. Wir vermissen Strenge der

Methode, Sicherheit im Gebrauch der Termini, Selbstbeschrän-

kung auf das in den Texten wirklich Gegebene unter Abwä-

gung des Zusammenhangs. Der Unterschied der Litteratur-

Gattungen (Epos und Geschichtsehreibung) ist nicht beachtet

und darum beim Aorist eine aus stilistischen Gründen erklär-

bare Abweichung des Gebrauchs zu verschiedenen Zeiten als

eine Änderung des Inhalts gefasst. Die Schlussfolgeruugen

entbehren der Unterlage statistischer Vollständigkeit und be-

rücksichtigen ausschlaggebende Vertreter wie Herodot gar nicht.

Ferner mussten die Aoriste der Komposita zur Vermei-

dung der petitio principii von Anfang ausscheiden (Herbig IF.

6, 225), und es durften vollends nicht Imperfekte von Simpli-

zien mit Aoristen von Kompositis verglichen werden. Formen

wie icTttiuai usw. halten wir für nicht durativ, elbov usw. nicht

für "konstativ", apxuu, yiTVujckuj, eübiu (KaBeubuu), Beuupuj, Kivbu-

veuuu, Kpato), öpüj, xeXuj, fnaai, KdBiiiuai nicht für perfektiv. Die

Beschränkung auf bid, cuv, Kard erscheint uns zu eng, die

Möglichkeit verschiedener Resultanten bei Verschiedenheit der

Komponenten beachtenswert : dvaßiujvai ist ingressiv-, Kaia-

ßiüjvai kursiv-, bmßiujvai tinitiv-perfektiv, eirißiOuvai "punktuali-

sierend"; die Fähigkeit Perfektivität durch Präfigierung auszu-

drücken ist mangelhaft, schon deshalb, weil das Erloschensein

der stofflichen Bedeutung der Präposition oft sehr schwer

festzustellen ist. Anstoss nehmen wir an der so entstehenden

Mehrdeutigkeit vieler Formen wie umgekehrt an dem Umstand,

•dass die Imperfecta mancher Zusammensetzungen (Ka0euupa)

perfektiv sein müssten etwa inmitten lauter anderer Imperfecta,

also in einer Umgebung, wo sie selbst imperfektiv (schildernd

usw.) wirken sollten. Auch würde in solchen Fällen ein müs-

siger Überfluss entstehen, insofern Imperf. (KaBeuupouv), und



Vermeintliche Perfektivieruug' usw. 36&

Aorist (Kttieibov) zusammenfieleu. Ferner heben die Präpo-

sitionen jenachdem viel mehr die durehmessene Strecke als

die Richtung aufs Ziel hervor und wirken teilweise gerade

umgekehrt, als Purdie annimmt; z.B. bia-cpu\dHac9ai ist linear-

perfektiv • "sich bis aus Ende hüten", qpuXdSacöai

daneben auch punktuell (Ingressiv) "die Vorsichtsmassregeln

ergreifen". Bei dTro0V)]CKeiv, KatabapGdveiv, KaGeubeiv, Ka-

OficOai teilen wir das Gefühl Herbigs (IF. 6, 230), dass hier

ein durativer Nebenton hereinklingt. Dazu wäre zu erwarten,

dass die Komposita im Präsens als Futura aufträten, was nie

geschieht.

Purdies vermeintliche Entdeckung scheint uns somit in

sich zu zerfallen. Wir teilen vollkommen die gewichtige Mei-

nung von Miklosich Vgl. CTr. d. Slav. Spr. 4, 291 : "Präfixe

haben im Griechischen auf die Zeitart der Verba keinen Ein-

fluss. Was im Slavischen durch Präfixierung und durch eigene

Verbalthemen erreicht wird, das erreicht das Griechische durch

eine Tempusform. Dieser Unterschied besteht nicht bloss im

Alt-, sondern auch im Neugriechischen und die Übereinstim-

mung von Homer bis auf unsere Zeit mit dem Slavischen" usw.

Genau auf dasselbe kommt Herbig IF. 6, 230 hinaus, dass

nämlich eine Annäherung an die Perfektivieruug im Keime

vorliege, von einer wirklich entwickelten grammatischen Kate-

gorie dagegen keine Rede sein könne. Wir haben dies oben

dahin formuliert, dass die P r ä f i g i e r u n g d i e A k t i o n d u r c h-

aus unverändert lässt, innerhalb derselben jedoch ge-

wisse Schattierungen bewirken kann, im Präsens
bes. die finitive, im Aorist die ausgeprägt resul-

t a t i V e.

Wenn wir der Übersichtlichkeit halber noch einige sche-

matische Beispiele für die beiderseitige Auffassung geben, so

schicken wir voraus, dass wir die Fälle, wo nach Purdie der

"stoffliche Sinn" noch erhalten ist, rund, und solche mit unwahr-

scheinlichen Bedeutungen eckig eingeklammert, ferner die Zu-

gehörigkeit Einer Form zu mehreren Aktionen mit einem Stern

und endlich ünfolgerichtigkeiten Purdies mit einem Kreuz be-

zeichnet haben. So erhalten wir folgendes Bild

:
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1. qpeÜYO)

A. Bei Pur die.

1. Imperfektiv.
a) eq)euYov "durativ": war auf

der Flui-ht, floh.

(b) bieqpeuYov nur wenn = war
auf der Hin durch -flucht).

2. "Konstativ".
a) *^qpuYOv bin auf der Flucht

g-ewesen, g-eflohen.

(b) *öieqpuYov bin auf der Hin-
durch -flucht gewesen).

3. Perfektiv: *bieq)euYov und
*5idqpuYov, beide gleich, oder, wenn
je unterschieden (IF. 9, 86):

a) *6iecpeuYov durativ-perfektiv:

gelangte auf der Flucht allmäh-

lich bis ans Ende.

b) "'öieqpuYov momentan - per-

fektiv:

a) Ingressiv : entfloh.

ß) effektiv: entkam.

Dazu c) t*ecpuYov:

a) ingressiv: entfloh,

ß) effektiv: entkam.

II. qpuXdtTTUJ

A. Bei Purdie.
1. Imperfektiv.
a) eqpuXaTTOv hütete ] ,,-,

(b) *6ieqpü\aTT0v hütete . . ^„

hindurch). '

2. "Konstativ".
a) ^ecpOXata habe gehütet,

(b) *6ie(puAaEa habe hindurch
gehütet).

3. Perfektiv.

a) ^biecpüXaxTov und
b) *6ieqpu\aSa, gleicli, oder wenn

je unterschieden (IF. 9, 86)

:

a) *6t€(puXaTT0v durativ-2)erfek-

tiv hütete eine Strecke hindurch

bis au ein Ziel.

b) *öieq)üXata momentan - i)er-

fcktiv:

floh.

biacpeuYUj.

B. Bei uns.

1. Imjierfektiv.
a) eqpeuYov

o.) incohativ: machte mich
(allmählich) an die Flucht.

ß) kursiv: war auf der

Flucht, in der Verbannung.
b) &i^q)e\JYO"^ mif finitivem Bei-

klang,

[a) incohativ: machte mich all-

mählich an die Hindurchflucht.]

ß) kursiv-finitiv: war im Hiia-

durchfliehen begriffen.

2. Perfektiv,
a) eqpuYov

a) ingressiv: entfloh,

ß) effektiv: entkam.

y) punktualisierend : bin auf

der Flucht gewesen.

b) öieqpuYov

[a) ingressiv : habe die Hin-

durchflucht ergriften.]

ß) effektiv-resultativ: bin ent-

ronnen {eff'ügi, eväsi, erüjnl).

[y) linear - perfektiv : bin auf

der Hindurchflucht gewesen].

bmqpuXaiTUj.

B. Bei uns.

1. Imperfektiv.
a) eqpüXuTTov kursiv: hütete.

b) 6ie<püXaTTov kursiv - flnitiv

:

hütete hindurch.

2. Perfektiv.
a) eqpüXaEa

:

a) ingressiv: trat in die Hut ein.

ß) ptxnktualisierend: habe ge-

hütet.

b) öiecpuXaEa linear - perfektiv

:

habe hindurch1)ehütet.
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: KaT-(cuv-)eibov.

• B. Bei uns.

1. Imperfektiv.
a) eoipiuv sahi)

b) KttBeujpuuv sah (von oben,

g-enan).

2. Punktuell-perfektiv.
a) eiöov erblickte 1).

b) KaTeTöov:

a) erblickte von oben, genau.

ß) erblickte.

A. 1. Wir fassen hier "erblicken'

streng" perfektiA", "sehen" streng-

imperfelitiv.

a) ingressiv; trat in die Hut
ein.

ß) effektiv: vollbrachte die Hut.

c) t*e(püXaSa.

a) ingressiv ( s. IF. 9, 106

ß) effektiv I (Thuc. 6, 80, 2).

III. KaT-(cuv-)opuj

A. Bei Pur die.

1. Imperfektiv.
a) euupuDv durativ: sah.

(b) *Kaeeuüpuuv nur wenn =^ sah

herab, sah genau).

2. Kon Stativ.

a) *e'i6ov habe g'esehen.

(b) *KaTei6ov nur wenn = habe

von oben oder g'enau gesehen).

3. Perfektiv.
a) *Ka6euL)puuv b) *KaTeibov ent-

weder gleich, oder wenn je ver-

schieden (IF. 9, 86)

:

a) ^KttBeuüpuuv durativ-perfektiv:

habe bis zum Ende gesehen.

b) *KaTei6ov momentan-perfek-

tiv :

a) ingressiv: trat in eine Wahr-
nehmung mit den Augen ein.

ß) effektiv: erblickte oder aber

(IF. 9, 94):

a) *Ka6eujp(.uv effektiv: erblickte.

b) *KaTei6ov :

a) ingressiv: trat in eine Ge-

«ichtswahrnehmung ein.

(ß) erblickte von oben her oder

genau).

c) t*eifeov erblickte (IF. 9, 96).

Man beachte, wie verwickelt, verschwommen und viel-

deutig- Purdies Tabellen sich auf den ersten Blick darstellen.

Trotzdem ist ihre Arbeit nicht vergebens gethan worden : ihre

Bedeutung liegt u.E. besonders in der Schärfung: des Gefühls

für das am Aorist, was sie das "konstative" Element heisst.

Wir schliessen mit einem Wunsche, den vor langen Jahren G.

Curtius ausgesprochen hat (Erl. - 186 f.), es möchte bei einem

künftigen Thesaurus linguae graecae auch der Ermittelung des

eigentümlichen Sinnes der Verbalstämme gedacht werden, der
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im Griechischen von so hervorragender Bedeutung ist; ebenso

wäre es wertvoll, wenn fortan bei jedem Zeitwort seine Kom-
posita angeführt würden.

Maulbronn (Württ.). Hans Meltzer.

Zur Entwickelung von gerni. ai im Friesischen.

In meinem Buche über die germ. Auslautgesetze S. 110 ff.

hatte ich Veranlassung, die Behandlung des westgerm. ai und

a im Aofris. einer kurzen Betrachtung zu unterziehen, wobei

ich zum Ergebnisse gelangte, dass das in den Praeterita wie

icarth, starf, sang, iüan{n), hant, fand noch erkennbare Ge-

setz, wonach a vor zwei tautosyllabischen Konsonanten un-

verändert blieb, sich auch in der Behandlung von westgerm.

ai widerspiegle : zunächst wurde ai n u r in silbenschliessender

Stellung verändert (über cei, e zu «), während es vor einem

Konsonanten derselben Silbe vorerst unverändert blieb und erst

in einer spätem Periode (wohl wieder über die jMittelstufen

cei, f) zu e wurde. Wie ich nachträglich ersehe, ist mir bei

der Abfassung des in Rede stehenden Abschnittes leider van
Heltens Untersuchung "Zur Entwickelung von germ. ai im

Friesischen" im VII. Bande dieser Zeitschrift S. 339 ff. ent-

gangen, was ich um so mehr bedauere, als ich mit van Helten

in dem für meinen damaligen Zweck entscheidenden Punkte

zusammengetroffen bin, nämlich in der Ablehnung von Bremers

Regel "e in offener, « in geschlossener Silbe", sowie in der

Aufstellung der Entsprechung e für ai vor einem Konsonanten

derselben Silbe. Darf diese Übereinstimmung auch vielleicht

als eine gewisse Bürgschaft für die Richtigkeit des von zwei

Seiten unabhängig erzielten Ergebnisses gelten, so muss ich

doch jene Punkte, in welchen ich mich im Widerspruche zu

van Heltens weiteren Aufstellungen befinde, einer erneuten

Betrachtung unterziehen, um die Frage ihrer Klärung näher

zu bringen.

van Helten a. a. 0. stellt folgende Regeln auf: "Altes

ai wird normal zu e; ci entwickelt sich aber 1. in schwach-

tonigen Einsilblern, 2. vor unmittelbar folgendem oder nur
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durch Aspirata g-etrenntem o oder u, 3. vor taiitosyllabischem

Labial, (durch folgendes w oder u) labial gefärbtem Konso-

nanten oder gutturalem Spirant, 4. vor tautosyllabischer oder

auf zwei Silben verteilter zwei- oder mehrfacher Konsonanz,

5. vor Geminata".

Im letztgenannten Punkte bin ich mit van Helten einig,

ebenso darin, dass a hier als Kürze aufzufassen sei, was

wenigstens nach der Äusserung a. a. 0. 343 Anm. 2 seine

Meinung zu sein scheint. Auch betreffs ä vor gutturalem

Spiranten bin ich mit van Helten zusammengetroffen, und trete

auch seiner weiteren Aufstellung- bei, dass auch vor Labial «

erscheint. Dies wird wenigstens durch rclp gegenüber den

sonst durchaus e aufweisenden «-St. wie den, del, eth, sten

usw. nahegelegt, und trifft auch zu für unelüf, nur dass dieses

wegen des danebenliegenden läwe usw. nicht beweiskräftig ist.

Für nicht erwiesen halten kann ich dagegen cl vor labial ge-

färbtem Konsonanten. Denn gad, ivralx = g'ot. gaidw, wyaiqs,

welche noch am ehesten für diese Regel sprechen würden,

müssen ausser Spiel bleiben; hier wurde vielmehr durch Vokali-

sierung- des w im Wortauslaute r^gaido) offene Silbe geschaffen,

der ä als Entsprechung von ai gebührt. Dass auch van Hel-

tens übrige Beispiele fräse, Icire, '^späl^e, dcltli eine andere

Auffassung erheischen, wird sich unten ergeben.

Andererseits kann ich meine Vermutung, dass tauto-

syllabisches w nachträgliche Verwandlung von (in der zweiten

Periode aus ai entwickeltem] *e zu ä bewirkt habe, eben an-

gesichts des Gegensatzes räp : hen, sten nicht mehr aufrecht

erhalten. Über ßamanda, welches Wort die Veranlassung dazu

gegeben hatte, s. u.

Für die beiden letztgenannten Fälle von ä in geschlos-

sener Silbe, nämlich vor Labial und ch, und ebenso für a vor

Geminata und andern kürzenden Konsonantenverbindungen,

halte ich aber an der Ansicht fest, dass wir es mit einer erst

nachträglichen Verwandlung des in der 2. Periode entstan-

denen ^e zu thun haben. Denn nahm, wie Auslautges. 116

vermutet wurde, die Verwandlung des ai zu a in der ersten

Periode ihren Anfang mit einer Verschiebung des ersten Kom-

ponenten, so musste es doch für diesen, da vom nächsten

Konsonanten durch i getrennt, phonetisch gleichgiltig sein,

welchem Organe jener Konsonant angehörte, da dessen Mund-

indogermanische Forschungen XII 3 u. •!. 25
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stclluiii;' ja erst mit »lern Selihisse des i einsetzte. Daher kann

die taiitosyllabisclie labiale usw. Konsonanz die Klangfarbe

des a in jener ersten Periode, in welcher es nur auf silbenin-

oder auslautende Stellung des ai ankam, in keiner Weise be-

einflusst haben, und ihre Wirkung kann erst in jener zweiten

Periode eingesetzt haben, als auch das in geschlossener Silbe

stehende ai zu *e vorgerückt war. Dieser aprioristischen Be-

trachtung gesellt sich ein aus dem Sprachraaterial gewonnenes

Argument zu: die Doppelformen sclver : i^ever "Feuchtigkeit"

setzen ein altes *saifer {*saifr), '^saifres usw. fort. Der N.

A. Sg. führte zu säver; hätte tautosyllabisches /"schon in jener

ersten Periode auf ai gewirkt, so hätten die Casus obliqui

ebenfalls nur mores usw. ergeben können, und die e-Formen

unseres Wortes blieben daher rätselhaft. Sie erklären sich

aber sehr einfach bei der Annahme, dass sich ai in ^'saifi'es

nsw. ebenso wie in andern geschlossenen Silben zunächst zu

e entwickelte und dass erst, als das Paradigma '^'säfer : ^seß-es

zu *sefe)' : *sef}'es ausgeglichen worden war (vgl. unten teken),

das tautosyllabische /' der Casus obliqui den Wandel zu a ver-

anlasste : sever, sävres, woraus sich dann ein Doppelparadigma

sever, sevres : säver, sävres herausbildete.

Die Beispiele ferner, welche nach van Helfen ä in

schwachtonigen Einsilblern (richtiger: schwachtonigen Silben)

erweisen sollen, sind nicht genügend beweiskräftig. N. A. (D.)

PI. fha und N. A. Neutr. fica zeigen a = ai in offener Silbe,

erfordern also, da sich dies als die regelmässige Vertretung

in offener Silbe herausstellen wird, keine Aufstellung eines

Spezialfalles. D. PI. fham, twam könnte nach tha, tva ge-

formt sein, na 'nein' (an. nei) zeigt ebenfalls a in offener

Silbe, dürfte zudem kaum Anspruch auf häutig unbetonten Ge-

brauch machen können. Beides gilt ebenso von a 'immer'

und na 'nie', aus einer Vorstufe *{ni)aio. Über das Neben-

einander von {n)a : {n)e in Zusammensetzungen s. u. Es lässt

sich weiter auch nicht erweisen, dass an 'ein' in unbetonter,

die Nebenform en in betonter Stellung entstanden sei. Viel-

mehr wird durch die Thatsache, dass en im Fem. und Neutr.

alleinhcrrschend ist, Siebs' (Grdr. I- 1229) Meinung sehr wahr-

scheinlich, dass an nur nach dem Akk. Sg. anne geformt sei.

sceltata 'Schulze' endlich hat wieder a in offener Silbe. Trotz

der Unzulänglichkeit der Iicispiele ist es aber als sehr wohl
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möglich zuzugeben, dass unbetontes ai auch in geschlossener

Silbe schon in der ersten Periode zu e, und daher weiter zu

cl, a führte, da Monophthongierung von Diphthongen im Germ,

überall früher in unbetonter, als in betonter Stellung erfolgte^).

Der von van Helfen an zweiter Stelle aufgeführte Fall

von a für ai, nämlich vor unmittelbar folgendem oder nur

durch Aspirata getrenntem o, u, bildet nur einen Teil der nun

zu erweisenden allgemeinen Regel, dass ai in jeder offenen

Silbe, soweit nicht Umlaut oder Analogie gewirkt hat, als ä

erscheint. Dass nämlich van Heltens Ansatz von e als Ent-

sprechung von ai in offener Silbe unrichtig ist, ergibt sich

aus folgenden Fällen:

athum, -om, -em "Schwager' = ags. ddum, ahd. eidum,

eidam 'Schwiegersohn' mit altem Mittelvokale u. cl kann hier

daher nur in offener Silbe entstanden sein. Denn in den syn-

kopierten Formen, wie N. PL atlimar — vorausgesetzt über-

haupt, dass die Synkope hier älter sei, als die Veränderungen

des ai — , hätte nur e entstehen können, da in geschlossener

Silbe. Freilich sieht van Helfen hier seinen vierten Ausuahms-

fall für a wirksam. Aber dass er hierzu nicht berechtigt ist,

ja dass man mit den synkopierten Formen in unserem Worte

überhaupt nicht zu rechnen haben wird, ergibt sich aus einem

1) Man könnte g-eneigt sein; das mittlere a von fiainanda

'consortium' aus seiner unbetonten Stellung zu erklären und *-mainida

als Grundform anzusetzen. Denn van Heltens Meinung", dass von

tautosyllabischer oder auf zwei Silben verteilter Doppelkonsonanz
ai als a erscheine, wodurch sich -manda allerdings als lautgesetz-

liche Entwickelung* aus *-inainida ergeben würde, kann ich mir nur

für solche Konsonantengruppen zu eigen machen, welche Kürzung-

langer Vokale bewirken; zu diesen gehört aber ?trf nicht, vg-1. Siebs

a. a. 0. passim. Doch ist fiamanda für die Frage nach der Behand-

lung- von cd überhaupt ausser Rechnung zu setzen. Denn aofries.

inonda 'communio' mit den Zusammensetzungen aß-, ned-, fiavionda

und das genau entsprechende awfries. manda 'Gemeinde' können

nur auf westgerm. -an- zurückgeführt werden, wie auch van Hellen

Gramm. 150 sich veranlasst g-esehen hat, *gimonda wenigstens als

Kompromissform des, wie er g-laubt, noch in fiamanda erhaltenen

*gimända, Adjektivabstraktums zu *gimene, mit *gimonda = g-ot.

gaman 'communio' zu betrachten. Dies westgerm. -an- müssen wir

daher auch in fiamanda sehen; dass es nicht durchaus fiamonda
heisst, beruht entweder auf der unbetonten Stellung, oder — mir

wahrscheinlicher — auf gelegentlichem Eindringen der awfries. Form.
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Vergleiche unseres Wortes mit jenen zweisilbigen Stämmen,
welche infolge stanimanslautender postkonsonantischer Liquida

oder Nasalis auch im N. Sg. zweisilbig bleiben. Diese zeigen

nämlich e : tel'en 'Zeichen', spedel ""Speichel', und wo Doppel-

formen ])estehen {mäster : mester, sclver : sever) haben ander-

weitige Einflüsse neben die e-Form erst nachträglich auch eine

Form mit ä treten lassen. Hätte man nun vor der Zeit der

«?*-Wandlungen schon eine Flexion "^aithmn, ^aithmar mit

Synkope gehabt, so wäre doch dieselbe Entwicklung des ai

zu erwarten wie in '^faiken i^taikn), ^taiknes usw., nämlich

Ausgleichung der Flexion zu ^e.tlium, ethmar. Daher können

in unserem Worte synkopierte Formen damals entweder noch

gar nicht, oder doch nur in so geringer Ausdehnung vorhan-

den gewesen sein, dass sie für die lautliche Entwicklung ohne

Einfluss blieben, und das ä unseres Wortes kann daher nur

aus der Offenheit der Silbe befriedigend erklärt werden. Auch
die Annahme, dass in den Casus obliqui eines Paradigmas

*et7ium, ^ethmar vor thm nach van Heltens Meinung (nach-

träglich) Verwandlung zu *athmar usw. eingetreten sei, ver-

möchte nicht zu befriedigen, da wir dann ähnlich wie bei säver :

sever Doppelformen mit a und e zu gewärtigen hätten.

Ebenso zeigt awfries. täker = ags. tdcor, -ur, ahd. zeih-

hor, -ur, -ir mit altem Mittelvokale ä in offener Silbe.

Eine weitere beweiskräftige Gruppe bilden die fem. ö-

Stämme äsce Torderung, Bitte', fräse 'Gefahr' (ahd. freisa),

läre 'Lehre' und läwe 'Hinterlassenschaft'. Nach van Helfen

soll hier das ä aus dem alten endungslosen N. Sg. stammen:

*äsc (ff vor tautosyllabischer Doppelkonsonauz), ^fräs, Här,

Häf (ä wegen der durch das einstige -ti labial gefärbten Kon-

sonanz, bezw. bei Häf wegen des folgenden f), während das

Verbum äscia durch Anlehnung zu erklären sei. Was aber

zunächst *fräs, Här betrifft, so ist entgegenzuhalten, dass die

Annahme von Einwirkung labial gefärbter Konsonanz nicht

aufrecht zu erhalten ist, nachdem die verhältnismässig noch

wahrscheinlichsten Stützen für sie, gäd und wräk, oben eine

andere Erklärung erfahren haben. Für alle angeführten Nom.
Sg. Fem. aber ist es doch höchst fraglich, ob wir wirklich

mit dem alten N. Sg. auf -ii = urgerm. -ö rechnen dürfen,

denn bis auf paar von van Helfen Gramm. 138 verzeichnete

Formen zeigt das Aofries. in Übereinstimmung mit dem übrigen
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koDtinentalen Westgerm, die Akkiisativform urg. -ö" an Stelle

des echten N. Sg. getreten. Und wenn auch der fast voll-

ständige Sieg der Akk.-Form vielleicht später (vgl. noch die

alte Nominativform cü = ags. cü gegenüber akkusativischem

deutschen ^kö) erfolgt ist, als im Deutschen, so wird er doch

immerhin in so alte Zeit zurückreichen, dass es geraten ist,

auf eine verlorene Form wie ^aisl: keine Schlüsse zu bauen.

Ja selbst wenn mit ^aisJc usw. zu rechnen wäre, so bliebe es

doch recht bedenklich, anzunehmen, dass nach diesem einen

Kasus, der schon seit westgerm. Zeit sich mit dem Akk. Sg.

im Gebrauche zu vermischen begonnen hatte, um ihm auf

dem Kontinente schliesslich zu weichen, alle übrigen Kasus

umgestaltet seien und dass darnach sogar das alte ö-Verbum

äscia (ahd. e'iscön) das ihm nach van Heltens Regel zukom-

mende e spurlos aufgegeben haben sollte. Hat man aber den

verlornen N. Sg. ausser Rechnung zu setzen, dann beweisen

unsere Worte gerade, dass ai in offener Silbe durch a vertre-

ten wird: Silbenteilung *ai-sJce}). Bei fräse ist es nicht un-

interessant, dass in awfries. fi'ces (und freeslik) gerade die

lautgesetzliche Entwicklung von ai in geschlossener Silbe vor-

liegt, ohne dass von einer Wirkung des einst vorhandenen -u

etwas zu spüren wäre. Sollte dies awfries. fraase : frees wirk-

lich bloss Zufall sein?

Ferner loüsanda, loäsenda 'Luftröhre', ags. wdse7id\ um
e als Entsprechung von ai in offener Silbe gegen den Einwand
zu schützen, den dies Wort erheben würde, sieht sich van

Hellen zur Annahme gezwungen, dass in der Stammsilbe gar

kein ai zu Grunde liege, und erklärt das Wort für etymolo-

1) So, und nicht *ais-ke, muss die Silbenteilung' g-ewesen sein.

Ich bemerlce dies geg-en Siebs Grundr. 1'-^, 1229, der das e von flesc

aus *flais-ka, von mest aus *mais-fa herleitet. Vielmehr konnten
die obliquen Kasus nur die Silbenteilung- *flai-ska, *mai-sfa zeigen,

mussten also ä aus ai entwickeln. Wenn daneben auch flesc, inest

besteht, so ist dies folgendermassen zu ei'klären: wie *sten, *stän€S

usw. zu sten, stenes ausgeglichen erscheint, so wurde *flesk, *fläskes

zunächst zu *flpsk, *fleskes ausgeglichen. Erst innerhalb dieser ein-

heitlich gestalteten Flexion bildete sich eine neuerliche Ungleichheit

heraus, indem — ein weit späterer Vorgang — das tautosyllabische

sk, st Kürzung von e zu a im N. A. Sg. bewirkte: flask, fleskes. Dies

wurde weiter zu einem Doppelparadigma ausgebaut, einerseits mit
durchgängigem a, andererseits mit durchgängigem e.
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gisch dunkel. Sicher mit Unrecht; denn es kann kaiuri eine

schlagendere Etymologie geben, als die Gleichsetzung des ags.-

fries. Wortes mit ahd. loeiscmt, das Steinmeyer Gl. III in fol-

genden Glossen belegt: 433, 3 Arterie uuelsunt, id uuei sunt,

uueisont\ 434, 25 arteriq u-eisunt: 436, 10 Aceria uue^sant^

Also auch hier ä aus cd in offener Silbe.

Diesen Beispielen gesellen sich zu fdd 'Falschmünzerei'

aus *faihoduz, täne 'Zehe' aus Haihon-, ä 'immer', na 'nie'

aus *(ni) aio = älterem *(wi) aiw. Lehrreich sind weiters die

Verhältnisse des Wortes dath, cleth 'Kleid'. Nach van Helten

wäre a aus dem N. A. PI. *klaithur (vgl. north, calfur, lomhur)

bezogen, der in historischer Zeit allerdings durch clafhar ver-

drängt erscheine, und ä sei hier durch die labiale Färbung

bewirkt, die th durch das folgende -tir erhalten habe. Aber

auch hier kann ich mich nicht entschliessen, auf eine ver-

lorne Endung Schlüsse zu bauen, ä ist vielmehr die Laut-

gestalt der offenen Silbe, die sich bei unserem Worte, wohl

veranlasst durch die kräftig gekennzeichnete Pluralbildung,

neben dem aus dem N. A. Sg. stammenden e erhielt. Ja, wenn
es nicht Zufall ist, dass van Helten Gr. § 1.51 ff. in unserni

Worte e nur in der endungslosen Form cleth (neben cläth)

belegt, während er für die Casus obliqui nur Formen mit ä

anführt, so haben wir noch die ursprüngliche Verteilung be-

wahrt: ä in offener, e in geschlossener Silbe. Weniger beweis-

kräftig sind: PI. agtin, -en, wo Beeinflussung durch den Sg.

ach denkbar wäre; ferner Adawerth 'Insel des Ada' und wase

'Schlamm', die nicht sicher ai enthalten (s. van Helten). Nicht

hieher gehört *haste 'vehemens' (N. Sg. nicht belegt), da hier

das einst vorhandene f (vgl. Subst. got. haifsts) an der Ent-

stehung des ä beteiligt ist, vgl. das Subst. hast, durch dessen

Einfluss sich auch der JMangel des Umlautes im adj. /o-St.

"^haste begreifen Hesse, wenn vor fst Umlaut zu fordern wäre.

Wenn aber der Wandel von e zu a vor /' ein späterer Vorgang

ist, als die Umlautwirkungeu, so wäre auch haste als lautge-

setzlich zu betrachten.

Diesen Fällen mit regelrechtem a = ai in offener Silbe

steht nun allerdings eine grössere Zahl anderer gegenüber,

welche in derselben Stellung e = ai aufweisen. Sie bereiten

aber der Erklärung keine Schwierigkeiten. Ein grosser Teil

von ihnen zeigt "Umlaut" durch folgendes, in der Sprache
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noch vorhandenes (wenn auch in der Überlieferung schon zu

e abgeschwächtes) i, oder durch ein ebenso wie das i in ags.

rilcu aus ^rikiii verhältnismässig spät synkopiertes antevoka-

lisches i(^). Hierher gehören:

die i««-Verben geja 'büssen', wenn mit Siebs Beitr. 11,

228 aus ^gaigjan, Kaus. zu got. -geigan 'gewinnen'; dela

'teilen', urdela 'urteilen'; ^'etha (etliane) 'beeidigen' (übrigens

auch Subst. e^Ä 'Eid' mit regelrechtem e); liera 'kehren'; Jera

'lehren' (sehr beachtenswert wegen des danebenstehenden subst.

ö-Stammes läre, wodurch es über jeden Zweifel erhoben wird,

dass e in lera nur durch das einst folgende e^^) bewirkt sein

kann); lewa 'als Erbe nachlassen' (vgl. wieder das Subst. lmüe)\

*.§eZ« 'binden' (3. Sg. ^e/^; ferner /ewa 'verleiben', Zerfrt 'leiten',

reka 'reichen', welche noch eine kurze Besprechung erheischen.

lena (= ags. Icenan) verdankt sein e nicht erst dem Umlaute

durch das verbalstammbildende /^^^, denn e eignet ja auch

dem Subst. len 'Lehen' (ags. Icen, an. Idn, ahd, lehin, -an).

Ziehen wir weiters fad zum Vergleiche heran, so ersehen wir,

dass e in len nicht etwa der geschlossenen Silbe in der vor-

liegenden Lautgestalt des Wortes zu verdanken ist, da wir ja

dann gleicherweise *fed erwarten raüssten, sondern dass es

vom Standpunkte der altern zweisilbigen Form aus beurteilt

sein will : Haihin wurde nach Erreichung der Mittelstufe Hehin

nicht zu Haliin weiterentwickelt, wie fpJiod zu *fahod, son-

dern behielt infolge des i der zweiten Silbe sein e (woraus in

der Überlieferung e), wie ich überhaupt die ümlautwirkung

auf ein in offener Silbe stehendes ai nicht als einen Umlaut

des schon erreichten ä auffassen möchte, sondern als ein Zu-

rückhalten der aus ai zunächst entstandenen Mittelstufe e von

der Weiterentwickelung zu ä.

Bei rel:a, yets{i)a 'reichen' ist das Prät. rächte, Ptc.

{e)racht bemerkenswert, da vor cht regelrechtes (kurzes) a er-

scheint; ebenso die 3. Sg. raM, rächt 'erreicht' (2. Sg. "^ral^st,

*rachst ist nicht belegt) mit analogisch (vgl. van Helfen Beitr-

17, 556 f.) synkopiertem Endungsvokal und Kürzung vor kt,

cht, Test, chsf. Ebenso zeigt leda 'leiten' das prät. latte (ana-

logisch auch lette), Ptc. lat (analogisch auch let), 3. Sg. Iat>

2. Sg. Tatst mit aus e gekürztem a, vgl. van Heltens und

Siebs' (Grundr. I -) Ausführungen. Gleicherweise zu lesta

'leisten' das Ptc. elast, 3. Sg. last, 2. Sg. Hastfit mit ä vor
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tautosyllabischem st(t), bezw. in den casus obliqui des Pte.

vor st-ity.

Ferner Adjektive auf -in : eiven, -an 'ewig' (ahd. etvin)

(ebenso eicig); etzen 'eichen' (ahd, eihln)\ iceden 'waidfarbeu,

blau' (ahd. weitln) (daneben ebenfalls mit e das Snbst. awfries.

loed "Waid', aofries. ivednelsa, ?üefZew?m^ 'blutrünstige Wunde'
wieder mit Umlaut oder mit Anschluss an ived)-^ stenen, henen

'steinern, beinern' (Subst. sten, hen). Adjektive mit andern

/-Suffixen: egin, -en (vgl. got. aigin N. 'Eigentum, Vermögen',

ahd. eigi7i neben eigaii, ags. digefi neben dgen). Hier ist das

'/ der zweiten Silbe urgerm. aus a durch Assimilation an das

/ der Stammsilbe entstanden, vgl. Auslautges. 94. T)'\q Neben-

form am, äyn kann ä der tautosyllabischen Spirans 5 ^"er-

danken, aber auch wie ags. dgen^ ahd. eigan die wiederher-

gestellte Suffixform -an fortsetzen; ein, eyn hat e nach egin.

Ähnlieh setzt heiig, helg die Suffixform -ig fort. Dass daneben

kein Viälig erscheint, ist leicht verständlich, da auch bei Vor-

aussetzung ehemaliger Doppelformen heJig : ^hälag erstere in

Folge des danebenliegenden Adj. hei vorgezogen werden musste.

Ferner Abstrakta auf got. -ei : brede 'Fläche' in hond-

hrede 'Handfläche' usw.; hefe 'Hitze' (darnach und nach dem
Adj. hei 'heiss' auch hefte = ^haifipö" für lautgesetzliches

^häffe). Abstrakta auf got. -eins : ledene zu leda 'leiten',

bredene zu ^hreda 'breiten', sicepene zu swepa 'fegen'. Auch

me.ne 'Vorsatz' gehörte ursprünglich hierher (zu awfries. median

'meinen'), ist aber in die Flexion der Adjektivabstrakta über-

gegangen.

Adjektivische zo-St.: i'ede 'bereit, fertig'; mene 'gemein'',

niugen-, tian-spetze 'neun-, zehnspeichig' (daneben auch niughen-

spdtze im Anschlüsse an das Fem. ^spälie = ahd. speicha

'Speiche'); twede "^j^ betragend'; Mene 'klein'; "^shene in Sche-

men 'sichtbar zu machen'.

/o-Stämme: heme 'Haus, Dorf (wäre auch als ö-Stamm

mit lautlicher Anlehnung an hem verständlich) ; ere 'Ehre' (das

ags. dr zeigt allerdings den reinen ö-Stamm, aber im Ahd.

findet sich auch ein N. Sg. erl, geschrieben heri, der im Ver-

eine mit dem fries. Worte auf ein westgerm. ^aiziö- neben '^'aizö-

weist).

iöw-Stämme: tcesa, -e M. F. 'Waise'; eive 'Gesetz' (vgl.
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den abd. iö- Stamm in eioa, D. Sg. ewiu K, N. Sg-. auch

ewl K).

?fl?^-Stämme : p-e^Ä« 'Geächteter' (= ahd. freideo; ia-St.

in ahd. freicU 'profugus') ; ivinetha 'Eideshelfer' kann eben-

falls mit van Helteu Gramm. 22 als z«w-Stamm aufgefasst wer-

den, aber auch als «w-Stamm mit Vokalisierung der Stamm-

silbe nach eth 'Eid'.

Vereinzelte Fälle: hethe 'beide', von van Helten mit as.

bedie, -u verglichen; hüene M. 'zwei'. Gerade diese Form
scheint für van Heltens Ansatz von e = ai in offener Silbe zu

sprechen; aber sie verliert jede Beweiskraft, wenn wir ags.

twegeji, hegen vergleichen (man beachte auch ahd. ztcei =
'^zwajju, wie obd. dei = *J)ajju, Auslautges. 50). Ferner die

Superlative lerest 'der kleinste', erisf, -{e)st 'der erste' (ahd.

erist, ags. Krest), deren Sippen von van Helten richtig beur-

teilt sind: lessa 'kleiner' trotz der Gemiuata mit e nach dem
Superlativ ler{e)st und lest (letzteres hätte allerdings in spä-

terer Zeit bei ungestörte)- Entwicklung in der endungslosen

Form zu '^last geführt) und dem Adv. les\ Adv. er = got.

airis, Komp. arra und mit Anlehnung erra. Weder ))ei erra

noch bei hera 'Herr' {*hairi2on-), für welches wegen der Ge-

minata ^harret zu erwarten wäre, darf man sich auf das i der

einstigen Mittelsilbe stützen: hera könnte allenfalls mit van

Helten aus dem Einflüsse des Adj. her erklärt werden; da

aber unser Wort im Ags. fehlt, ist es mir viel wahrscheinlicher,

dass fries. hera ebenso ein Lehnwort aus dem Deutschen ist,

wie dies für an. herra, herre sichersteht. — Endlich enich,

eng, änich, ang 'ullus'; nach Ausweis von ahd. einig 'ullus'

ist enich die lautgesetzliche Form, die auch nach van Helten

IF. 7, 345 im Awfries. die alleinherrschende geblieben ist;, die

«-Formen sind dazu neugebildet in Nachahmung des Neben-

eiuanders von an : en.

Diesen durch Umlaut gerechtfertigten Fällen von e in

offener Silbe stehn als eine zweite Gruppe solche gegenüber,

in welchen zur Zeit der Monophthongierung des ai in offener

Silbe noch gar keine offene Silbe bestand, oder in welchen

Analogiewirkungen im Spiele sind.

elie D. Sg. 'Eiche' gehört zum konsonantischen Stamme

N. Sg. *e^• — ags. Kons.-St. äc, an. e/Ä-; hier war ursprüng-

lich der ganze Sg. und der N. A. PI. endungslos, daher e.
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Verdunkelt wurde die ursprüngliche Geschlossenheit der

Silbe in der Verbindung- -aiw- durch den Schwund des w, der

aber, wie die Entsprechung -e- lehrt, erst nach der Mono-

phthongierung in otfener Silbe stehender ai erfolgt sein kann.

Die lautgesetzliche Behandlung eines im Auslaute stehenden

-alw kennen wir bereits von ä 'immer', na ""nie' her. Hier ist

w bereits vor dem ersten r// -Wandel vokalisiert gewesen, ai

also in offener Silbe gestanden. Dagegen in e- ""Gesetz' (ags.

le, St. aiici-) neben lautgesetzlicheni a- (beides nur in Zusam-

mensetzungen) ist der ursprüngliche Zustand dadurch verwischt,

dass neben den N. Sg. *aio eine Nebenform "^aiw mit Wieder-

auffrischung des IC nach den Casus obliqui trat; diese musste

dann in der ersten Periode unverändert bleiben und später zu

*eio, e führen. Denselben Vorgang beobachten wir auch bei

awfries. reesraf 'Leichenraub', in dessen erstem Bestandteile

ein Subst. */"e aus Viralw mit im Auslaute neu eingeführtem

tu vorliegt; auch ags. hräw, hrcew neben Jirä zeigt dieselbe

Neuerung. In gleicher Weise setzt awfries. se 'See' *saim

voraus, nicht *saio, das *srt ergeben hätte.

In diesem Zusammenhange ist auch sele 'Seele' zu be-

sprechen, für welches van Helten den Entwicklungsgang *Äai-

wid-, '^salul-, und mit Synkope des Mittelvokales *.5f«7- an-

nimmt. Vergleichen wir aber die angenommene Mittelstufe

*saiul- mit *fai{h)od-, *tai{h)on-, *hä{h)in-, den Vorläufern von

fad, töne, Jen, so müssten wir Mangels eines ümlautbewirkers

auch Entwicklung von *saiul- zu *sal- erwarten. Ganz andere

Bahnen weist uns das Ags. Während dreisilbige ö-Stämme hier

sonst nur dann ihr Nominativ-?^ verlieren, wann sie kurze

Wurzelsilbe oder schwere Mittelsilbe haben, zeigt säicol trotz

der langen Wurzel- und kurzen Mittelsilbe geschwundenes -u^

Dies zwingt zur Annahme, dass sdwol ein ursprünglich zwei-

silbiges ^saiwlö ist und dass der Mittelvokal in got. sahoala

auf Vokalentfaltung beruht. Dieser Schluss wird dadurch ge-

sichert, dass ein urgerm. ^sahcalö lautgesetzlich zu ^.'^alwlJöf

got. "'sa heila geworden wäre; eine Wiederherstellung des Suf-

fixes -alö wäre kaum glaublich zu machen, da das so häufige

Suftix -ü (vgl. z. B. Brugmann Grundr. 2, 196 f.) einer derar-

tigen Analogiebildung sicher entgegengewirkt hätte. Dies

^naiwlö niuss ebenso wie ahd. fiola (urgerm. "^fiiulo aus "^ßjwlö)

w aus J^^• gehabt haben; der Unterschied in der Behandlung
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von wl in ahd. fiola : sela beruht natürlich auf der verschie-

denen Quantität.

Für das Fries, liegt nun die Sache klar: *saiwlö hatte

ai in geschlossener Silbe, daher weiter zu *w?rZe, sele^). Nun
wird es auch leicht verständlich, weshalb neben ci-, na- Mmmer,^

nie' in Zusammensetzungen auch e-, ne- auftritt. In denjeni-

gen Fällen nämlich, in welchen ^aiw, ^ni aiw schon vor der

Vokalisierung von lo im Auslaute eine feste Zusammenrückung

mit einem konsonantisch anlautenden Pronominale einging, blieb

das nun inlautend gewordene iv ebenso wie in ^saiwlö länger

erhalten, und *aiw führte daher zu e-.

Ferner begegnet e in offener Silbe in einigen N. A. Sg.

zweisilbiger Stämme mit wurzelauslautendem Kons.-fLiqu. od.

Nas., wobei durch Silbischwerden letzterer auch der endungslos

gewordene N. A. Sg. seine Zweisilbigkeit bewahrte. Während
nun bei den im N. A. Sg. einsilbigen Stämmen wie sten, del

usw. die Form des N. A. Sg. entscheidend für die Lautgestalt

des Wortes wurde (über fiese : flasc, gest : gast s. o.) zeigen

unsere Nomina im allgemeinen e, also die Form, die ihren

Casus obliqui eigen war. Hieher gehören : teken 'Zeichen' (mit

dem Denominativ hitehnia); ^taiknes usw. führte zu teknes.

Für den N. A. Sg. Haikeii, *taikn ist mit Wahrscheinlichkeit

Entwicklung zu ^täken anzunehmen : dass die hier entstandene

ä-Form gegenüber der e-Form unterlag, ganz im Gegensatze

zum Siege von z. B. sten über ^sffmes ist leicht verständlich

:

der einsilbige N. A. Sg. sten stand seinen zweisilbigen Casus

obliqui viel schärfer gekennzeichnet gegenüber, als der N. A.

Sg. teken seinen gleicherweise zweisilbigen Casus obli([ui. Viel-

leicht aber ist doch auch der N. A. Sg. teken lautgesetz-

1) Bezüglich der übrigen Fragen, die sich an unser Wort
knüpfen, trete ich der Ansicht Kluges bei (IF. 4, 310), gegen vau
Helten Beitr. 20, 508 ff. Dass ahd. seula g-egenüber gewöhnlichem
ahd. sela nicht zum Ansätze von Doppelformen nötigt, geht ja da-

raus hervor, dass es nur die Form des Rheinfränkischen ist (Is., M.;

in letzterer Quelle daneben die bair. Formen G. Sg. sela 27, 29, D.

Sg. selu 30, 20), so dass man es also nur mit verschiedener Ent-

wicklung von icl in den verschiedenen Dialekten zu thun hat. Die
Beurteilung der neben aofries. sele auftretenden Form siel{e) muss
ich andern überlassen; ihre mit zweimaliger Formmischung arbei-

tende Erklärung" durch van Helten hat mich nicht überzeugt, auch
abgesehen von ihren laiitlichen Voraussetzuno'en.
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lieh bereehti^-t ; nämlich unter der allerdings nicht weiter zu

stützenden Annahme, dass als ein Überrest der einstigen Silben-

trennung ^tallx-naz, und zugleich in Anlehnung an die Casus

obliqui '^taik-nes usw. auch in der späteren Form *taiJcn zwar

nicht die Lösung, wohl aber die Bildung des ä; -Verschlusses

noch zur ersten Silbe gehörte, wobei dann ai in geschlossener

Silbe gestanden wäre.

Ebenso spedel 'Speichel' (ags. spdcU) (daneben auch ein

schwaches spedla)\ hethin, -en, -on 'heidnisch', wenn aus

*Jiaipna^). Dagegen ist neben mester 'Meister' und sever

'Feuchtigkeit' durch sekundäre Vorgänge auch mäster, säver

getreten; mästet' ist zu mester hinzugebildet in Nachahmung

der Doppelheit mest : mäsf^)', über säver wurde schon ge-

handelt.

Ganz anders steht es mit dem e der Verba heta 'heissen'

(got. Jiaita, hoihait) und sl'efha 'scheiden' (got. skaida, skai-

sl-aid), mit folgenden Formen (vgl. van Helten Gramm. §274):

Prät. Jiet, heten, Ptc. {g){e)heten, 3. Sg. Ind. Präs. liet und

hat\ mit Übergang in die schwache Flexion auch Prät. Ind.

hete\ 3. Sg. Ind. Präs. schat neben sehet, ferner das sehwache

Ptc. sehat neben sketh. Die Erklärung des bis auf die For-

men vor Geminata (bezw. vor tst in der unbelegten 2. Sg. Ind.

Präs.) ausnahmslosen e kann natürlich weder von Geschlossen-

heit der Silbe ausgehn, die ja nur dem Imperativ zukommt,

noch von der Wirkung eines folgenden /, die ja nur fürs Ptc.

Prät. in Betracht käme (vgl. urnord. haifinaR, und Auslautges.

94 f.). Vielmehr beruht das e unserer Verba ohne Zweifel

auf der Analogie der auf sie von altersher im Prät. reinien-

1) Hier sei auch das Fein, hiedere 'Leiter' mit durchaus hiut-

g-esetzlichem e erwähnt, Stamm *hlaipro. Wann keine sekundäre

Vokalentwicklung vor r eintrat, Avareu die Beding-ung-en für das

Entstehen der Nebenform hladder in hladdergony g-eg-eben : ur-

sprünglich *hladdra mit Gemination vor ?, die im Fries, wohl eben-

so, wie es im Ags. der Fall ist, nach langer Wurzelsilbe erst spät

eintrat.

2) In dieser Sippe sind folgende Formen lautgesetzlich : Komp.

onära, Adv. mt7, meer; Sup. mest (quasi lautgesetzlich Avie die Casus

obliqui von sten sind jedenfalls auch die casus obl. von mest\ der

N. Sg. mest : mast ist zu beurteilen wie flesc : flasc, gest : gast),

darnach durch Ausgleichung auch 7iiee, 7nar. Dass der Komp. inära

keine Form mit e neben sich hat, ist vielleicht nicht zufällig.
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den, reduplizierenden Verben hreda 'braten' (ahd. hrätan), leta

'lassen' (got. letan, ag-s. Icetan, ahd. läzan), reda 'raten' (got.

redan, ags. rdedmi, ahd. räfan), deren e im Präs. wie im

Part. Prät. urg-erm. e ist. Den Vorgang werden wir uns ge-

nauer so vorzustellen haben, dass zur Zeit, als ai in oft'ener

Silbe die Mittelstufe P, die sonst zu ä führte, erreicht hatte,

die Präsentieu *JiPfa, "^sketha ihr e durch den geschlossenem

Laut von leta, reda, hreda ersetzten, da ja auch im Prät. von

jeher Vokalgleichheit vorhanden war. Die 3. Sg. hat und

schath dürfen noch als die lautgesetzlichen Formen vor Ge-

minata betrachtet werden, die durch die schützende Analogie

von leda, 3. Sg. laf, der entgegenwirkenden Analogie von

leta, reda, hreda entzogen wurden. Dass hat, scliat erst auf

Grund der Analogie von leda usw. neugebildet sein sollen, wie

van Helten will, ist mir deshalb weniger wahrscheinlich, weil

man dann wohl auch zu leta, reda, hreda derartige Formea

Hat, "^rat, %rat erwarten dürfte, die es eben nicht gibt.

Damit sind die Fälle von e in offener Silbe im wesent-

lichen erschöpft; auf klärliche Analogiebildungen, wie serade

'schmerzte' zu ser, wekande 'emarascens' zu '^wek einzugehn,

darf ich mir wohl ersparen. Kein Diphthong ai endlich, son-

dern zweisilbiges a-i liegt dem Fremdworte leja 'laicus' zu

Grunde.

Schwierig sind die Verhältnisse des Wortes aofries. femne,

famne, awfries. famne. Wäre femne eine lautgesetzliche Form,

so könnte sie höchstens als Umlautsform in Betracht kommen,

Stamm ^faimniön-, wobei freilich Schwierigkeiten übrig blei-

ben. Da aber mn jedenfalls als kürzungbewirkende Konso-

nantengruppe gelten muss, so ist famne und das daraus assi-

milierte famme, fanne jedenfalls das lautgesetzliche, femne
mit van Helten aus der Analogie des Adj.

'^
femin = an. fei-

minn 'schamhaft' zu erklären, kann ich mich nicht entschlies-

sen, da dies Adj, auf westgerm. Gebiete noch nirgends belegt

ist. Eher möchte ich an Einfluss einer dem as. femea ent-

sprechenden Form, wenn nicht gar dieses as. Wortes selbst

glauben, zumal die e-Form nur aus dem Aofries. angeführt

wird. Das o der Formen '^fomie, fömne, föne erklärt van

Helten (Gramm. 24 und Beitr. 14, 245) durch Verquickung mit

fröice, was doch eine recht harte Annahme ist. Vielmehr gilt

mii- mit Siebs Grundr. 1 ^ 1229 fömne als Mischbildung zwi-
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seilen famne und f'ocne\ letzteres als infolge der beiderseits

labialen ünigebung des a aus ^füfne (älter *fefne) lautlich

entwickelt anzusehen, hindert, so weit ich sehe, nichts.

Zusammenfassend lässt sich hiermit sagen : ai wurde zu-

erst in offener Silbe verändert, u. zw. zu e {ce), w^elches als e

in die Überlieferung- hereinkam, wann ein *-i^i)- oder ein durch

die Auslautgesetze nicht getilgtes / folgte, sonst aber zu ä

fortschritt. Später ist die Verwandlung von ai in geschlosse-

ner Silbe zu *^ (ce). Dieses blieb im allgemeinen als e erhal-

ten, wurde aber verhältnismässig spät vor ch oder Labial zu

a und vor Geminata oder sonstigen kürzenden Konsonanten-

verbinduugen zu ä gewandelt.

Innsbruck. Alois Walde.

Zur Ableitung von calefacio und calebam.

Im laufenden (52.) Jahrgang der Zeitschr. f. d. östr. Gym-

nasien haben Stowasser und Skutsch unter gegenseitiger An-

erkennung den hübschen Gedanken veröffentlicht, dass in dem
ersten Teil von cale-facio wie von cale-ham das Partizipium

calens vorliege, und die lauthche und semasiologische Entwick-

lung dieser Formen wahrscheinlich gemacht. So einleuchtend

die Sache scheint und so manches sich gewiss zu ihrer Be-

stätigung den kurzen Notizen der genannten Gelehrten zufügen

Hesse, so fehlts doch auch nicht an Thatsacheu, die bedenk-

lich stimmen können. Einiges davon ist bereits von ihnen

selbst erledigt, andres vielleicht absichtlich als minder wesent-

lich übergangen, um in der in Aussicht gestellten ausführliche-

ren Behandlung des Gegenstands besprochen zu werden. Als

Beitrag dazu mögen die folgenden Bemerkungen gestattet sein.

Die in jener Weise mit facio zusammengesetzten Verba

führen meist auf e-Stämme zurück und gruppieren sich leicht

ihrer Bedeutung nach; so arefacio, liquefacio, madefacio\ cale-

facio, {concahfacio), fervefacio, frigefacio, tepefacio\ einzeln

stehn patefacio', .stupefacio, {ohshipefacio). Hier sehn wir fast

überall die entsprechenden Adjektiva daneben : aridtis, liqui-

dus, madidus, calidus, fervidus, frigidiis, tepidus, stiipidus\
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^u gelidus fehlt ein entsprechendes Verbum, aber man bildete

doch gelefactus. Etwas anders liegts bei lahefacio (Jahefacfo),

und expergefacio (vielleicht gehört auch fervefacio eher hier-

her), denen Verba der sog. 3. Konjugation entsprechen, und

gerade hier bringt die auffallende Länge des e vor -facio eine

willkommene Bestätigung von Stowassers Auffassung. In dem-

selben Sinne lässt sich olfacio verwerten. Die Entstehung

der Bedeutung dieses Worts setzt voraus, wie es Stowasser

für all diese Bildungen annimmt, dass zuerst die Passiva oder

Media (mit fio) eustanden {cnlens fio), dann nachdem diese

fest geworden (calefio), eine entsprechende Aktivbildung (cale-

facio) erfolgte. Das Lukrezische facif are würde nur zeigen,

wie sehr die Entstehung damals schon vergessen war. Nun
sieht man leicht, wie ole^is fio "ich werde duftend', also 'riech-

bar' zu der Bedeutung 'ich werde (thatsächlich) gerochen'

kommt (vgl. das griechische Adjectivum verbale auf -toc).

Von da ergab sich dann von selbst olfacio 'ich nehme durch

den Geruchsinn wahr', eine Bedeutung, die aus olentem facio

kaum abzuleiten ist. Da ists aber doch sehr auffallend, dass

sogar die volle Form olefacio bei Plautus durch Skutsch nach-

gewiesen, olfo dagegen so gut wie gar nicht belegt ist. Und
wenn man (gegen Stowasser) behaupten wollte, die Aktiv-

Bildungen mit facio seien das Ursprünglichere, so könnte man
dafür anführen, dass ja zum Ausdruck des passivischen oder

medialen Begriffs die Incohativa aresco, Uquesco, madesco,

calesco, concalesco, fervesco, frigesco, tepesco, patesco, stu-

pesco, ohstupesco, lahesco (Plaut, collabasco), eacpergiscor zur

Verfügung standen, die wenigstens zum grössten Teil schon

der ältesten bekannten Sprache angehören. Jedenfalls müsste

schon in sehr früher Zeit das Bewusstsein des von Stowasser

angenommenen Vorgangs geschwunden sein, wenn man nach

ihm auch die Verba assuefacio, consuefacio, destiefacio, instce-

facio neben den Incohativbildungen assuesco, consuesco, desu-

esco, insuesco und erst recht die Verba condocefacio und com-

^lonefacio erklären will, die sich ja als einfache Dubletten

neben condoceo und commoneo stellen, wie der rheinische

Dialekt gern mit fJmn umschreibt, der englischen Umschreibungen

mit fo do gar nicht zu gedenken. Hier reicht zur Erklärung

der Bedeutung die Ableitung vom Partizipium weder mit facio

UDch mit fio aus, man müsste denn für diese Fälle passivische
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Bedeutung des Partizipiums neben fio annehmen. Dabei mag
nicht unerwähnt bleiben, dass es neben Bildungen wie am-

plifico und sacrifico entsprechende Incuhativa nach Art von

duresco, vanenco nicht gibt.

Auch in den Bildungen caleham und calebo hat die

Zurttckführung des ersten Teils auf calem ihre Schwierigkeiten,

von denen zwei, das kurze a in cläham, daho und die Formen

audibam, audiho bereits von Skutsch behandelt sind. Letztere

fasst er sehr einleuchtend als einfache Analogiebildungen nach

amaham, monebam, und es will scheinen, als ob bei ursprüng-

lichem audiham eine Bildung wie audiebam gar keine Er-

klärung habe. Indessen würde diese Erscheinung, wenn wir

sie annehmen — und die einfachen Formen auf -ibcmi, -ibo

erscheinen in der Litteratur wohl eher als archaisch denn die

volleren auf -lebam — zu verstehen sein infolge der vielfachen

gegenseitigen Beeinflussungen in den l- und f-Stämmeu: man

denke an oreris, oritur, oferentur, potUur, daneben umge-

kehrt an cupiret: anderseits vielleicht auch an Formen wie

evenat. Eine ganz gleiche Erscheinung läge thatsächlich vor

in ambiebam, das wohl sicher erst wieder Analogiebildung

nach audiebam ist. Die Möglichkeit der Annahme aber, dass

in audibam das Ursprünglichere erhalten sei, scheint gestützt

zu werden durch die Bildungen ibam und ibo von eo (ebenso

quibam, quibo, nequibam, nequibo), die auch sich nicht aufs

Partizipium zurückführen lassen und bei der Häufigkeit des

Verbums und seinen zahlreichen Singularitäten wohl als ur-

sprünglich aufzufassen sein dürften.

Wenn ich mit diesen gelegentlichen Einfällen das gewiss

allgemeine Interesse an der Darlegung der beiden Gelehrten

bekundet haben möchte, so liegt mir die Anmassung fern,

das Schlusswort des Tyrannen in der Bürgschaft zum meinigen

zu machen, aber vielleicht ists gestattet, die dort am Schluss

angeführte Stelle nach Pigres' Muster zu lesen:

CUV Te hv epxo|uevuu, Kai xe TTpö 6 xoO evörjcev

ÖTTTTuuc Kepbocpopiii, Ktti cpiXoc, öc TpiTaioc.

Münster. P. E. Sonnen bürg.
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Nochmals lat. alierms, laniena.

(Zu Wölfflins Archiv 12, 201 ff.)

Seine im J. 1890 (De nominibus Lat. suifixi -no- ope for-

matis p. 15 sqq.) g-eäusserte Ansicht über die Entstehung des

Suffixes -ienus — dieses soll durch lautliche Dissimilation aus

ünos mit uridg. t hervorg-egang-en sein — hat Skutsch seit-

dem zweimal gegen diejenigen zu verteidigen gesucht, die von

ihm nicht überzeugt worden sind, in Vollmöllers Jahresber.

5, 60 und in Wölfflins Archiv 12, 201 flf. Die zweite Vertei-

digung ist eine Antwort auf Ber. der sächs. Ges. der Wissensch.

1900 S. 407 ff., wo ich gezeigt habe, dass Skutsch die Mög-

lichkeit des Ursprungs des e von -ienus aus urital. ei, oi oder

aiy die sich jedem namentlich seit Solmsens Aufsatz IF. 4, 240 ff.

aufdrängen musste, mit Unrecht kurzer Hand abgelehnt hat.

Mit diesem Hinweis, durch den ich die weitere Diskussion

einer nicht ganz einfachen Frage in die richtige Bahn gelenkt

zu haben hoffte, habe ich bei Sk. wenig Glück gehabt. Er-

reicht habe ich zwar, dass er sich nunmehr bewogen gefun-

den hat meine im Grundr. 1 ^ p. XLV nur kurz angedeutete

und in den genannten Berichten etwas näher ausgeführte An-

sicht, dass alienus aus ^alieinos oder -ioinos und entsprechend

laniena nebst rclpina, porcma u. dgl. aus Formen auf -einä

oder -oinä entstanden sein könnten, zum Gegenstand einer

Kritik und eines Beweisverfahrens zu macheu. Aber eben

dieses Beweisverfahren hat nach Sk. (S. 205) jetzt die Sache

zu seinen Gunsten 'erledigt': nur uridg. -ino- ist nach

Sk. im Lat. vertreten.

Ob das wahr ist?

Seit uridg. Zeit gab es im idg. Sprachbereich die beiden

adjektivbildenden und funktionell kaum zu scheidenden Suffixe

-ino- und -eino- -oino- ^) nebeneinander. Die Form mit t liegt

vor im Indischen {-Ina-), Griechischen (-ivo-), Italischen (z. B.

1) -eino- und -oino- sind nur Ablautvarianten und haben als

dasselbe Suffix zu gelten. Ob daneben überdies uridg, -aino- an-

zuei'kennen ist (die Lautgesetze mehrerer Sprachen würden diese

Grundform zulassen, die auch morphologisch angeht), darauf kommt
für unsere Kontroverse nichts an. Ich lasse desshalb -aino- im
folgenden beiseite.

Indogermanische Forschungen XII 3 u 4. 26
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oslc. dcivinais 'divinis'), Keltischen {-ino-) und Litauischen

{-ynn-). Die diplithongische Form im Indischen {-ena-), Ira-

nischen (av. -aena-), Baltischen (lit. -ena- und -amls), Kelti-

schen (urkelt. '••-e/wo- z. B. mir. cuilen kymr. colwij7i eorn. cololn

bret. colen 'Tierjung-es, catulus', vgl. Stokes Urkelt. Sprachsch.

94) ') und Germanischen (got. meins "mein' aus *memos zu

uridg. *mei *?«o/ [Stamm me- mo-], ahd. sivein aisl. sueinn

'Knecht, Sohn, junger Mann', ursprünglich "der seinige', zu

uridg. *suol gr. oi [Stamm suo- sue-], Noreen Abriss 46. 218).

Wie weit in den germanischen Wörtern auf -ma-, wie got.

staineins "steinern' gumeln "Mänulein', und in den slavischen

auf -uio-, wie aksl. materim "mütterlich', uridg. -ino- und

anderseits uridg. -e'mo- enthalten ist, lässt sich wegen des

vorhistorischen Zusammenfallens von l und ei in diesen Spra-

chen nicht mehr ausmachen. Immerhin sprechen die lit. zve-

r'enä "Wildpref, vUJcenä "Wolfsfell', menesena "Mondschein'

dafür, dass der Ausgang der gleichbedeutenden aksl. zverina,

vhcina, mesecina und der denselben Bedeutungskategorieu

angehörigen andern slav. Feminina die diphthongische Suffix-

forra birgt.

-eino- -oino- ist demnach nicht, wie Sk. (S. 202) meint

und gegen mich geltend macht, ""nur in einem kleinen Aus-

schnitt der idg. Sprachen", im Arischen und Baltischen, vor-

handen -j. Es ist vielmehr so weit verbreitet, dass wir durch-

aus darauf gefasst sein müssen, ihm neben uridg. -ino- auch

auf italischem Boden zu begegnen.

1) Ich hatte zuerst daran gedacht, man könne das ganze ir.

Deminutivsuffix -en {duirien 'homuneio' usw., s. Zeuss^ p, 274. 778)

aus uridg'. *-eino- ableiten (vg-1. die germ. Deminutiva wie got. gumein
ahd, geißln und den gleichartigen Gebrauch von -inus im Volks-

latein und im Romanischen, s. Oleott Studies in the Word Form, of

the Lat. Inscr. p. XXVI. 134 sq. 200 sq., Meyer-Lübke Gramm. 2, 493).

Es ergeben sich dabei aber, worauf mich Osthoff kürzlich aufmerk-

sam machte, Schwierigkeiten. Über gall. -enus = *-einos in Car-

nutenus, Epenus u. a. sieh Meyer-Lübke in der Festschrift für As-

coli (Turin 1901) p. 416 sqq.

2) Nur für diese beiden Sprachzweige ist diese Suffixform

allerdings in meinem Grundr. 2, 150 belegt, auf den sich Sk. mit

grosser Emphase beruft. Dieser Band ist aber schon 1889 erschie-

nen, und dass ich mittlerweile auch das Germanische für -eino- hin-

zugenommen habe, hätte Sk. aus dem, was ich S. 409 über got. meins

sage, ersehen müssen.
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Dass nun in der Zeit, da bei den Römern in den un-

betonten Silben das uridg-. t und das aus i-Diphthongen her-

vorgegangene e (d. i. geschlossenes e) in der Schrift noch als

i und als e oder ei geschieden waren (Solmsen IF. 4, 244),

Namen auf -tmis nur mit i geschrieben begegnen (Sk. belegt

Älsemhio, Aquino, Caiatino, Laclmod, Loucina, Ajiinus S. 204),

und dass auch im Oskischen in demselben Kreise von Bil-

dungen nur Formen erscheinen, die auf altes t weisen, nimmt

Sk. zum untrüglichen Beweis, dass in Formen wie Aienus (von

Aius), Amllienus (von Avülius) ebenfalls altes -ino- stecke,

die Annahme einer Dissimilation von n zu le im Lateinischen

also unumgänglich sei.

So einfach liegen die Dinge aber leider nicht.

Zunächst haben die vier erstgenannten Belege, welche

Münzlegenden sind, und Aninus CIL. IX 3813 für das Latein,

für das sie direkt beweisen sollen, nur eine geringe oder auch

gar keine Beweiskraft. Denn es handelt sich nicht um echt

römische Namen. Aisern'mo (zu Aesernia) und Caiatino (zu

Caiatia) können oskische, Ladiiiod {Larinor- '?, vgl. Conway

It. Dial. I p. 211) kann frentanisehe, Aquino volskische, Aninus

marsische Suifixgestaltung haben, ja bei den Belegen Aiser-

nino und Caiatino fragt es sich, ob wir es überhaupt mit

lateinischen und nicht vielmehr mit oskischen Aufschriften zu

thun haben (Conway a. 0. p. 144). Und weiter ist auch die

Inschrift aus dem Pisaurenser Hain CIL. 1171 luno. Loucina

kein einwandfreier Beleg. Wahrscheinlich ist lunone Loucina,

der Dativ, gemeint. Dann liegt auch hier, wegen -a statt -ai,

eine Dialektform vor.

Wie kommt nun Sk. zu dem Ausspruch: "Und so ist nur

das eine bedauerlich, dass das SC selbst keine Form auf -mo-

enth alt", da dieses De n km a 1 doch nominus Latini bietet?

Das einzige sichere lateinische Beispiel für altes -tno-, das S.

hätte bringen können und sollen, muss wohl von ihm über-

sehen worden sein!

Und doch beweist auch wiederum dieser sichere Beleg

nichts gegen altes -eino- -oino- im Latein. Denn es handelt

sich, wie bei Aisernino, bei Länuvlnus iLänuvium) usw., um
eine Ableitung von einem ?o-Stamm: Latinus von Latiu7n.

Wie umbr. Uoinener 'Volsieni' den lat. Formen auf -ienus

gegenübersteht, so z. B. umbr. Fisouina von Fisouio-, osk.
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Banfins von Bansä- 'Bantia' den lateinisch en wie Latinus.

Zu den Namen auf -ius, -ia g-ehürten also Ableitungen auf

-Ino- seit uritaliscber Zeit, und man wird kaum irre gehen,

wenn man den Bildung-stypus Latinus Fisoiiina Bantins un-

mittelbar den litauischen Formationen wie Icadagynas und

Txüdagyne 'Wachholdergesträuch' von T^adagys -io, zemijna

'Erdg-öttin' von zeme -es (Leskien Die Bild, der Nom. im Lit.

408 flf.) und dem ai. kanma-s 'jugendlich', das zu hanyä "Jung-

frau' gr. Kttivoc = *Kavio-c gehört, an die Seite stellt und

hierin die ursprüngliche Weise der Erweiterung der |o-Stämme

mit dem «-Suffix sieht. Hier also haben wir wirklich greif-

bar -tno- mit altem ^ auf römischem Boden vor uns, was ich

auch nie geleugnet habe ^).

1) Dieses -Ino- kann im Italischen wie im Baltischen aus -nno-f

beziehungsweise iiino- hervorgegano-en sein. Aber eine andre Auf-

fassung scheint mir ebenso viel für sich zu haben. Wie ich Be-

richte S. 409 gesagt und auch oben S. 390 angedevitet habe, sehe ich

in uridg. -eino- -oino- das adjektivbildende Sekundärsuffix -no-. das

so oft hinter Kasusformen und adverbialen Gebilden erscheint (griech.

^api-vö-c, ai. däksi-na-s purä-nd-s usw.). -ei -oi war der Lokativ-

ausgang von o-Stämmen (z. B. got. meinst *mei-no-s auf Grund des

Lok. Gen. *mei, lit. kenö "wessen' Gen. eines '*ke-na-s "wessen Eigen-

tum seiend'), wie dieser Kasus auch durch -io- erweitert auftritt

(z. B. griech. -rroioc kret. xeiov= *qUoi-io- ^qUei-io-, (i\Xoioc^*äA.\oi-io-c,

oiKeToc^=*FoiKei-io-c, osk. vereiiai= *i?ere«-/o-, s. Grundr. 2, 121, IF.

12, 1 ff.). Entsprechend zerlege ich nun uridg. -Ino- in -l-no- und
vermute in -f den Ausgang, den im Lateinischen der Gen. Sg. der

o-Stämme hatte. Denn bekanntlich haben wir kein Recht, lat. egul

auf älteres 'equei (oder *equoi) zurückzuführen. Mit Sommer gehe
ich auch für das Keltische (ir. Og. maqi usw.) von ursprünglichem

-l aus. Hiernach wäre z. B. osk. deiuino-= la,t. Gen. dlm-fSuff.

-no-. Nun wird dieses -I etymologisch mit dem Adjektivsuffix -io-

-iio- identisch sein. Dann fragt sich aber, ob Genitive wie Lati,

fluvi — dies, nicht -ü ist ja die ältere Bildung — überhaupt von
Anfang an -il {-in) gehabt haben. Und die gleiche Frage er-

hebt sich dann bezüglich der zugehörigen Adjektivbildungen wie

Latmus.
Skutschs Meinung (De nom. Lat. p. 27 und Archiv S. 206 f.),

Latinus sei "von der kürzeren Stammform Lati-" wie 7narlnus von
mari- hergeleitet, kann ich auf sich beruhen lassen. Weniger da-

gegen das, was er im Eingang seines Aufsatzes S. 201 sagt: "Und
ich muss allerdings ehrlich bekennen: worauf es Brugmann an-

kommt, das weiss ich jetzt sogar noch weniger als vorher. Denn
B. gibt jetzt für alienus zwei Erklärxmgen, die mit einander un-
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Wenn demnach lat. Namenfomieu wie ÄvüUenus und das

iimbr. Uoisiener (auf das ich übrigens nicht viel Gewicht lege,

vgl. von Planta Gramm. 1, 153 f. 289. 300. 2, 35) nicht den

alten Typus der Weiterbildung von ^o-Stämmen mittels des

uridg. -ino- darstellen, warum soll die Annahme verwehrt sein,

dass sie die lautgesetzliche FortsetzAmg von alten Formen auf

-ieinos -ioinos, -iieinos -iioinos (vgl. lit. PiUcainü- u. dgl. bei

Leskien a. 0. 415 i)) bildeten?

Der Übersichtlichkeit wegen habe ich bisher nur von

den Eigennamen gesprochen. Von deren Ausgängen -tmis,

-ienus können natürlich die gleichen Ausgänge der Appellativ-

wörter, wenn es auf Bestimmung des Ursprungs ankommt,

nicht getrennt werden. Wie nun für keinen einzigen Namen
auf -Imis, der von einem o-Stamm (nicht |o-Stamm) kommt,

aus dem Lateinischen heraus von Sk. bewiesen ist, dass sein ^

altes l und nicht ei oder oi war, so gilt dies auch für die

Appellativa. Mau wird ja nun das nach den lat. Lautgesetzen

mehrdeutige lat. dlvlmis, wie ich schon Ber. S. 408 bemerkte,

verträglich sind. Nämlich S. 408 wird vermutet, dass -eno- in jenen

Worten [alienus, laniena] =idg. -aHno- [d. i. -eino- -oino-] sei. Da-

gegen wird S. 409 'die vermutete uritalische Form *alieinos oder

*alioinos' coniecturaliter aus einem Lokativ-Genetiv ^aliei *alioi-{-

Suffix -no- hergeleitet. D. h. also einmal gibt B. -eno- als fertiges

idg. Suffix, das andere Mal lässt er es erst im Uritalischen durch
Ableitung aus dem Lokativ sich bilden." Indem ich *alieinos in

^aliei-no- zerlegte, habe ich natürlich nur meine Ansicht über den
Ursprung des 'Suffixes' -eino- -oino- überhaupt zum Ausdruck zu
bringen beabsichtigt. Das ist um so klarer, als ich hinzugefügt

habe: "Dabei ist gleichgiitig, ob man den Bildungsprozess gerade
an dem Wort alienus sich vollzogen haben lässt, oder ob man dieses

nur als typisches Beispiel nimmt, alienus kann ja jedenfalls durch
Nachahmung älterer Musterformen, die den uridg. Ausgang- -einos

oder -oinos (auf irgend einer der älteren lautlichen Entwicklungs-

stufen) enthielten, zu seinem Ausgang gekommen sein." Man spricht

ja auch z. B. bei eapivöc, x^iMcpivöc, i^faepivöc usw. von einem alter-

erbten 'Suffix' -ino- (vgl. lat. vernus aus *verinos, hihernus usw.)

und zerlegt dabei Eapivöc in Lok. eapi -f Suff, -vo-, ohne dass das

sich widerspräche. Dass Sk. eine so einfache Sache so gröblich

miszuverstehen in der Lage ist, das ist nicht meine Schuld. Nur
gut, dass er, wie er hinzufügt, "diesen Widerspruch nicht weiter

iirgieren will". Dies ist ebenso vernünftig als nett.

1) Über die von Kurschat Gramm. S. 87 aufgeführten Ein-

wohnernamen wie Tilzenas s. Leskien a. 0. 388.

/
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von osk. dciviuais '"divinis' nicht treuneu wollen, so wenig-

wie etwa das zweideutige aksl. zverina 'Wildpret' von dem
gleichbedeutenden lit. zverenä mit ursprünglichem Diphthong.

Auch scheint das / des umbr. cabriner 'caprini' (V b 12. 17

in derselben Wendung) altes i zu sein, so dass dies als Stütze

für altes l in lat. caprinus verwendbar ist. Aber was soll

uns denn nun zwingen in sämtlichen -mo- des Latein uridg.

l zu sehen? Und gar in alienus, laniena, für die dasselbe gilt

wie für Avülienus usw.? laniena "Fleischbank' geht sema-

siologisch mit pistrlna 'Bäckerwerkstatt', moletrina 'Mühle',.

lapkidlnae 'Steinbruch', salmae 'Salzgrube' u. dgl., und nun

habe ich Berichte S. 409 darauf hingewiesen, dass den lat.

Feminina räpina 'Rübenfeld', ceplna 'Zwiebelfeld' u. dgl. im

Litauischen solche wie ropenä 'Rübenfeld', rugenä 'Roggen-

feld' u. dgl., und den lateinischen porcina 'Schweinefleisch'

{agnlna, vüul'ina u. dgl.) im Litauischen parszenä 'Ferkel-

fleisch', meszhenä 'Bärenfleisch' u. dgl. gegenüberstehen (vgl.

auch zverenä 'Wildpret' : ferlna, antenä 'Entenfleisch' : ana-

t'ina). Sk. bedauert, diese "anscheinend so frappante Überein-

stimmung für einen baren Zufall erklären zu müssen". Da
wird es denn wenig nützen, wenn ich etwa noch hinzufüge,

dass dem lat. fibrlnus im Avestischen bawraini- 'fibrinus'

{-aini- = -aeni-, Jackson Av. Gramm, p. 229) entspricht, -eino-

oder -oino- also auch im Iranischen in Stoifadjektiva zu Tier-

namen zu Hause war').

Nein, so billig, wie Sk. sie vermeint liefern zu können,

sind stringente Beweise in der Wissenschaft nicht zu liefern!

Fest steht, so weit das Lateinische selbst Aufklärung bietet,

nur das, dass in Latlnus von Latium u. dgl. altes i zu Haus

war. Im Übrigen hängt Sk.s Beweis lediglich an den über-

lieferten Formen des Oskisch-Umbrischen. So gern man nun

dieses Dialektgebiet betritt, um sich von dort Aufklärung für

das Latein zu holen, wo dieses sich nicht aus sich selber er-

klärt, so ist doch für unsere Frage von dort her nur wenig

zu gewinnen. Nur ein kleiner Bruchteil der Formationen, um
die es sich handelt, ist in diesen j\Iundarten belegt, und über-

haupt ist ja die Überlieferung von diesen eine so trümmer-

1) Ahd. hihirln 'librinns' ist leider phonetisch zweideutig

(vg-1. S. 390).
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hafte, dass es Thovbeit wäre, zu behaupten, in ihnen habe es

-eino- -oino- neben -tno- nicht gegeben. Zum Beweise, dass

im Latein neben -ino- überhaupt kein -eino- -oino- bestanden

habe, ist das Oskisch-Ümbrische somit nicht zu gebrauchen.

So gut wie im Litauischen, Indischen und Keltischen beide

Suffixformen nebeneinander hergehen — sie kommen im Li-

tauischen sogar einige Male bei demselben Wort vor, wie sal-

dyne und saldainis 'Honigkuchen' — , können jedenfalls im

Lateinischen gewisse von den überlieferten Wörtern mit ino-

und alle Wörter auf -ieno- die diphtbongische Form enthalten

haben. Schon die überall vorfindlichen Fälle wie dass lat.

-ellus teils älteres -erlös, teils älteres -enlos war, -ulus teils

urital. -elos teils urital. -los, ion. att. -ripöc teils urgr. -ipöc

teils urgr. -äpöc, ai. -7'a-s teils uridg. -ro-s teils uridg. -lo-s,

hätten Sk. zur Vorsicht mahnen sollen.

Den Wörtern auf -ienus dürften wir nach dem, was über

Latmus von Latium gesagt worden ist, mit höchster Wahrschein-

lichkeit Suffix -eino- -oino- zusprechen, wenn man nicht sagen

könnte, sie seien italische Neubildungen von ähnlicher Art

gewesen, wie die späteren Singulargenitive wie fluvii, die

nach -iö -ium usw. neu aufkamen. Es müsste dann in einer

vorhistorischen Periode der italischen Sprachgeschichte -iino-

oder -imo- für -nio- eingetreten und dissimilatorisch zu -ieiio-

-ieno- geworden sein. Hiergegen lässt sich, so viel ich sehe,

nur die Thatsache! einwenden, dass die Annahme dieser Dis-

similation phonetisch weniger glatt ist als die Annahme, dass

€ aus ei oder oi entstanden war ^).

1) Den Überg-ang- von -ü- zu -ie- habe ich Berichte S. 408 als

phonetisch 'höchst unwahrscheinlich' bezeichnet, und dieser Ausdruck
mag zu stark sein. Freilich Sk. selber bringet nichts bei, was sein

•ie- aus -il- stützen könnte. Vielmehr verbittet er sich jede phone-

tische Kritik; er meint ja strikt bewiesen zu haben, dass das «von
-ienus altes i g-ewesen sei! Ich g'estatte mir aber denn doch auf folgen-

des aufmerksam zu machen, was ich nicht für ganz irrelevant be-

trachten kann. Lat. -ienus= uvita,\. *-ieinos ^-ioinos neben -mus=
urital. *-einos '-'-oinos (laniena neben x>istrlna) hätte im Latein selbst

eine genaue Parallele an societäs, variegäre, hietäre, parietem neben
bonitäs, remigäre u.sw. oder auch an mortuos, equos, parvolus, vl-

vont neben lupus, porculus usw.: hier sind e und o, die auf einer

gewissen Stufe der Sprachentwicklung hinter i- und «-Laut zu stehen

kamen, mit Rücksicht auf diese Laute selbst nicht wie sonst weiter
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Wirklich bündige Beweise für -eino- -oino- auf lateinischem

Boden zu geben bin ich hiernach heute so wenig imstande wie

vor einem Jahr. Aber eine gewisse Wahrscheinlichkeit spricht

doch wohl dafür, dass unsere uridg. Suffixdoppelheit durch

die Doppelheit Lattnus : alienus (umbr. Fisouina : Uoisiener)

vertreten ist. Doch gebe ich hierauf nicht viel. Denn ich

wollte auch dieses Mal, wie in den Berichten 407 ff., keine

definitive Lösung unseres Problems vorlegen. Vielmehr kam
es mir im wesentlichen nur darauf an, für weitere Forschung

die Bahn frei zu halten, wo man durch ein thatsächlich

äusserst schwächliches Beweisverfahren, insonderheit durch

eine gänzlich unberechtigte Verallgemeinerung, mit einer er-

staunlichen Zuversichtlichkeit glaubt Abschluss und eudgiltige

Erledigung gebracht zu haben ^).

Leipzig. K. Brugmanu.

Lat. delerare, perierare peiierare, eiercwe und aerumna.

Seit ältester Zeit erscheinen in der Litteratur der Römer

die drei vielbesprochenen Verba delemre 'fest und feierlich

zu i und u g-eworden. (Für umbr. Uoisiener bedürfte es überhaupt

nicht der Annahme eines dissimilatorischen Vorgang-s, weil im Umbr.

uritalisches ei hinter beliebigen Lauten als e erscheint.) Gegen die

andernfalls anzunehmende Dissimilation von ii zu ie dürfte man
zwar nicht das später in derselben Sprache für fluvi aufgekommene

fluvil geltend machen, denn andre Zeiten, andre Lautgesetze. Wohl
aber ist ihr ungünstig, dass oft genug" in verschiedenen idg. Sprachen

die Lautungen ii, yü oder ii, uü im Lauf ihrer Entwicklung- auf-

gekommen sind xmd nirgends, meines Wissens wenigstens, die Art

von Wandel staltgefunden hat, die Sk. für alienus usw. annimmt.

Übrigens fehlt mir für das, Avas Sk. auf S. 206 darlegt, jedes Ver-

ständnis: die erst seit der klassischen Periode zu beleg-enden Formen

propj-ietäs, ebrietäs u. a. sollen möglicherweise (mit "SO^'/o Walu--

sciieinliclikeit") nicht im Anschluss an die schon vorklassisch zu

belegenden societäs u. a. aufgekommen sein, d. h. die letzteren wären

nicht als assoziativ bereit liegende Vorstellungen bei der Erzeu-

gung- der jüngeren Formen beteiligt gewesen!

[1) Geg-en Skutschs Ableugnung von uridg. -eino- im Altita-

lischen wendet sich jetzt auch v. Planta in dem Aufsatz "Die Bil-

dungen auf -cn?<6" in Wölfflins Archiv Bd. 12. — Korrekturnote.]



Karl Brug'mann, Lat. deierare. perieräre peiieräre usw. 397

versichern, heilig- beschwören, sich heilig vermessen', perieräre

peiieräre d. i. perjeräre pejjeräre 'eine falsche Versicherung

geben, falsch aussagen, lügen, falsch schwören, meineidig sein',

eieräre 'sich feierlich lossagen von etwas, abschwören'. Ausser-

dem findet sich -ieräre noch in der nur glossographisch über-

lieferten Zusammensetzung mit cum : conierat coniurat CGL.

IV 322, 33, V 447, 23, ^coierat coniurat V 494, 72.

Bekanntlich hat man diese Komposita bisher teils von

iüräre hergeleitet, teils in der Weise von peior {peiior), dass

man eierare und deierare im Anschluss an peieräre {peiieräre)

aufgekommen sein liess, welches seinerseits von einer Stamm-

form *peiies' ausgegangen sein und sich zu ^jeior wie maie.<i-

täs zu maior verhalten haben solP). Aber keine von diesen

Auffassungen ist irgend befriedigend, so dass nicht zu ver-

wundern ist, wenn kürzlich Sommer IF. 11, 56 erklärte: "Das

Wort [peieräre] ist und bleibt eine crux".

Ob es eine crux bleibt, hängt freilich davon ab, ob

sich nicht doch ein gangbarer Ausweg aus den vorhandenen

Schwierigkeiten findet. Ein solcher eröffnet sich, meine ich,

falls man -ieräre etymologisch sowohl von iüräre als auch

von peior losmacht. Die Trennung von peior wird heute nie-

mandem mehr schwer fallen: sie empfiehlt sieh, wie schon von

anderen gezeigt ist, aus mehr als einem Grunde. Aber auch

die der äusseren Sprachform nach nun einmal nicht zu ver-

einigenden -ieräre und iüräre (alat. iouräre) etymologisch zu

scheiden wird man grundsätzlich für durchaus statthaft halten,

wenn man erwägt, wie häufig Wörter, die nach Lautung und

Bedeutung sehr ähnlich sind und die man in alter Zeit darum

ohne weiteres etymologisch identifizierte, sich im Fortschreiten

der Wissenschaft doch als wurzelhaft verschieden erwiesen haben.

Ich erinnere nur an griech. eveYKeiv und eveiKai, die heute

kein Sachverständiger mehr von derselben Wurzel ableitet^).

1) S. Corssen Ausspr. II-' 203. 423. 515, Osthofif Zur Gesch. d.

Perf. 115, Havet Mem. de la Soc. de ling'ii. 6, 22, Gust. Meyer Ztschr.

für österr. Gymii. 1885 S. 280, Keller Lat. Volksetym. 148 f., Joh.

Schmidt Pluralb. 148, Wharton Etyma Lat. 74, Stolz Hist. Gramm. I,

170, Lat. Gramm. 3 44, Lindsay-Nohl Die lat. Spr. 675.

2) So ist auch, wie ich beiläufig- wegen A. Klotz Archiv 12,

94 bemerke, angulus 'Winkel, muxöc' trotz Varro und wahrscheinlich

noch vieler anderer Römer A'on angustus zu trennen. Denn dieses
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Das in nnsern Komposita eDthaltene -ieräre muss für

sich allein den Sinn einer energischen, mit Verve vorgebrachten.

Behauptung oder Versicherung gehabt haben. Somit lässt es

sich zu der Wurzel jes- 'fervere' stellen, die im grössten Teil

des idg. Sprachgebiets, dabei in allen an den italischen un-

mittelbar angrenzenden Sprachzweigen vertreten, auf itali-

schem Boden aber bis jetzt noch nicht angetroifen worden ist.

Die "sinnliche Grundbedeutung' von jes-, "heiss sein, sich er-

hitzen, sieden, wallen, kochen, überkochen' u. dgl., liegt vor

im Altindischen {ydsya-ti usw.), Griechischen (Zieuu usw.). Kel-

tischen (kymr. iäs "fervor, ebullitio' usw.), Germanischen (ahd,

iesan mhd. jesen jern nhd. gären usw.). Der Sinn "ich knete

Brot', den das von Gust. Meyer Etym. Wtb. der alb. Spr. 139,.

Alb. Stud. 8, 39, Pedersen KZ. 36, 327 hinzugezogene alb.

ges hat, knüpft an die Verteilung des Gärmittels in der Ein-

teigmasse an, deren Zweck das Kneten ist. Nicht selten er-

scheint aber jes- auch in bildlicher Anwendung. Im Griechi-

schen ging Z;euu auch auf die Erhitzung, die leidenschaftliche

Erregung des Gemüts. Ebenso im Hochdeutschen von seelischen

Vorgängen, wie Konr. v. Würzburg 372, 19 min gemüete girt

doch in argem willen. Ferner ist im Altindischen ganz ge-

wöhnlich der Sinn heisser Bemühung und Anstrengung, z. B.

haranäyäiva yasyatl 'müht sich ab zu entführen' (Spr. ^ 3375),

anäyäsitakärmuka- "einer, der den Schiessbogen nicht an-

strengt' d. h. nicht häufig in Bewegung setzt, gebraucht (Spr.^

2289), pra-yäsä-s a-yäsa-s "Anstrengung, Bemühung, Mühe'^).

Wie nun häufig Wörter, welche an und für sich die Bedeutung

muss mit ango auf Wurzel aiigh- 'beengen' (av. azah-, arm. cinjuJc

ancuk, aksl. qz^k^, griech. a'^xw usw.) bezog'en werden, während angu-

lus ebenso klar mit umbr. anglom-e "ad angulum' und aksl. aglft

'Winkel' arm. ankiun angiun 'Winkel, Ecke' zusammengehört und
anglom-e und ankiun nicht auf eine mit Äledia aspirata schliessende

Wurzel zurückführbar sind, a.gU aber und anküm auf eine mit

Velarlaut schliessende weisen. Dass das umbr. und das slavische

Wort aus dem Latein entlehnt seien, dafür spricht nichts und laut

dagegen spricht das arm. Wort, angulus usw. zu ancus öykoc iisw.

nach Grundr. 1^ §701. Die Verknüpfung von angulus mit angusfns

ist also eine Volksetymologie, keine wissenschaftliche.

1) Dass npevs. jastan 'springen, eilen' der Repräsentant unserer

Wurzel im Iranischen sei, erklärt Hübschmann der Bedeutung wegen
für unsicher. Zu vergleichen wäre lat. contendere, das speziell auch
von der auf die Zurücklegung eines Wegs verwendeten Anstren-
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einer sprachlichen Äusserung nicht gehabt haben, sondern nur

die einer Eigenschaft oder Darstellungsform dieser Äusserung-

oder die eines der Äusserung zu Grunde liegenden seelischen

Verhaltens, den Sinn des Sprechens in diesen ihren Bedeu-

tungsinhalt mit aufgenommen haben — z. B. lat. contendere,

affirmare, asseverare, demonstrare, significare, nhd. behaupten,

versiehe?'n, bemerken, beziveifeln, meinen, griech. icxupiZ;ec9at,

jueTöXtiveiv— , so dürfte im Lateinischen -ieräre ursprünglich

in Übereinstimmung mit ai. yas- etwa 'heisse Anstrengung

machen, für etwas mit Verve eintreten, sich ins Zeug legen'

bedeutet und von da aus den Sinn gewonnen haben, den es

in der historischen Periode in unsern Komposita aufweist. Für

das letzte Stück der Bedeutungsentwicklung vergleiche man
z. B. contendere "fest versichern, behaupten'.

Ob das e von -ieräre uridg. e war, ist fraglich. Man
kann auch ein Abstraktum "^josci — griech. I6r\ ('Gischt, Schaum',

TÖ eTidvo) Toö jLieXiTOC Hesych) oder ein Nomen agentis ^oso-s^

(vgl. procus zu precäri) zu gründe legen. Denn ö musste in

schwachtoniger otFener Silbe zu e werden und weiterhin, vor r,

verbleiben ^).

Was die Funktion der Präpositionen de, per, ex in un-

sern Komposita anlangt, so vergleicht sich deierare mit de-

claro, denu7itio, despondeo, deprecor, demonstro, denoto, denego

u. ähnl. : de hatte in deierare die Wirkung, dass es den Be-

griff des Förmlichen und Entschiedenen der Versicherung ver-

stärkte. Für perieräre ist auf periurus periuro, perfidus,

perdo, pereo usw. zu verweisen (vgl. Job. Schmidt Voc. 2, 101,

gung" "häufig gebraucht wurde und in diesem Fall unserm 'sich be-

eilen' entspricht. Ich bin nicht in der Lage die Bedeutungsge-
schichte des iranischen Wortes zu verfolgen und muss mich daher
des Urteils enthalten. S. Hörn KZ. 32, 588, Grundr. der npers. Etym,

94, Hübschmann Pers. Stud. 50. — Beiläufig mag noch bemei-kt sein,

dass man mit jes- auch griech. 2ujpöc Tervidus, feurig, kräftig', eiri-

Zapeo) "ich bedränge', Z:f|Xoc 'Eifer' und got. ja 'ja' jai 'fürwahr' ahd.

ja ja 'ja, gewiss' zusammengebracht hat. Ein Hinderniss für diese

Verknüpfung besteht nicht, jes- würde dann zu den in meinem
Grundr. 2, 20. 1018 if. angeführten Formationen (z. B. griech. Eeuu

eEecca neben Euuu, ai. vds-te neben lat. ex-uo, ai. trdsa-ti neben lat,

tremo) gehören.

1) Die scheinbar widersprechenden Formen wie tempöris sind

ertt aufgekommen, nachdem dieser Übergang von o in e vollzogen

war. S. Grundr. I^ S. 222.
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Stolz Wülfflins Archiv 2, 501. 503, Lindsay-Nohl Die lat. Spr.

€75, Delbrück Vergl. Syut. 1, 713). In eierare erzeugte die

Präposition den Sinn der Wegschaftung-, Abweisung, Tilgung,

Verneinung: vgl. excantare "weg-, fortzaubern', eluere 'durch

Auswaschen tilgen', elidere '"durch Schlagen entfernen', exci-

dere "durch Hauen entfernen, ausrotten' u. dgl. sowie das mit

eierare gleichbedeutende griech. eEo|uvuvai. Zu der Annahme,

dass unsere Zusammensetzungen erst im Anschluss an die ent-

sprechenden Komposita von iurare zu ihren Präpositionen ge-

kommen seien, liegt keinerlei Nötigung vor. Ist doch eierare

früher bezeugt als eiurare. Nur das der erhaltenen Litteratur

fremde conierare hat als nach dem Muster von coniurare ge-

bildet zu gelten. Es kam auf, als das 'volksetymologisch' um
-ierare und iurare geschlungene Band diese beiden Wörter für

die Römer schon ganz hatte eins werden lassen. Bei der

Schöpfung von conierare handelt es sich demnach in ähnlicher

Art nur um eine analogische Änderung der Lautung von con-

iurare, wie att. inschriftl. rjverfKa eine Mischform zwischen eveiK-

und eveyK- war (Meisterhans-Schwyzer Gramm, der att. Inschr. ^

183 f.).

Einer Erläuterung bedarf die Gestalt, in der per vor

-ierare auftritt. Teils sprach man perjeräre (Plaut. Asiu. 293,

Truc. 30 usw.), teils pejjeräre, gleichwie auch pejjiü'us pejjü-

räre (z. B. pevmrius bei Plaut. Trin. 201) neben perjürus

perjüräre (s. Georges Lex. d. lat. Wortf. 511 f.). Diese perj-

und pejj- verhalten sich zu einander wie z. B. exjiirare und

ejüräre, perlücidus und pellücidus. D. h. pejj- stellt die alte,

schon vorhistorisch vollzogene Assimilation des -r an j- dar,

während perj- auf Rekomposition beruht, wie sie bei der leben-

dig gebliebenen Assoziation mit den zahlreichen anderen Kom-
posita mit per, in denen r lautgesetzlich blieb, sich immer

wieder einstellen konnte. Während im Inlaut von Simplicia

-rj- vor Vokalen zu -ri- ward, z. B. in spurius, inferius (vgl.

medius aus "^medjos \\^\y.), kamvio, m perjeräre und perjüräre

die Sonantierung des j wegen dejeräre, ejeräre und wegen

jüräre usw. nicht Platz greifen. Daher denn hier -jj- aus -rj-.

Wenn diese Assimilation bei perjeräre häufiger war als l)ei

perjüräre, so mag das daher rühren, dass pejjeräre leichter

als ein einfaches Wort empfunden werden konnte denn per-

jüräre, dem sein Simplex nie verloren ging.
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Dass ein Wort als Simplex ausstirbt und nur in Präpo-

sitionalkompositiou am Leben bleibt, kommt auch sonst nicht

selten vor, z. B. in-seque iu-secfio (griech. ev-erriju evi cttoi),

operio aperio = *oj> *ap-reriö (lit. üz-veriu 'ich mache zu^

schliesse', at-veriu 'ich mache auf, öffne').

Unserer Hypothese über den Ursprung von -ieräre ge-

reicht nun ein anderes lat. Wort zur Stütze, das bisher eben-

falls noch keinen befriedigenden etymologischen Anschluss ge-

funden hat und sich zwanglos gleichfalls zu Wurzel jes- Yer-

vere' stellt. Zu dieser Wurzel gehörig, muss es in seiner Be-

deutungsentwicklung eine Strecke mit -ieräre zusammenge-

gangen sein.

Scharfsinnig leitet Thurneysen KZ. 32, 566 aemulus 'es

jemandem gleich zu thun strebend' von *ad-jemolos ^ajjemolos

her, indem er es mit ai. yamä- 'gepaart, Zwilling' vergleicht.

*aimolos aus *ajjemolos durch Synkope der zweiten Silbe. In

derselben Weise lässt sich aerumna 'Mühseligkeit, Plackerei,

Drangsal, Trübsal' auf ^ad-jerumnä zurückführen. Als Ab-

kömmling von Wurzel jes- stellt sich dies Wort bedeutungsge-

schichtlich dem ai. ä-yas- an die Seite, das nicht nur 'anstrengen',

sondern öfters auch 'ermüden, schlaff machen' und 'quälen,

peinigen' ist (Pass. a-yasijate 'er quält sich, härmt sich ab')^).

Mit lat. ira (s. Corssen Auspr. IP 172) hat aerumna nichts

zu thun. Da jes- als Simplex im Lateinischen verschollen war,

erfuhr die lautgesetzliche Behandlung dieser Zusammensetzung

mit ad- (vgl. peior d. i. pejjor aus ^pediös) keine analogische

Störung. Dem aerumna lag ein mit alumnus, Vertumnus zu

vergleichendes Part. Praes. Med. ('sich anstrengend, sich mühend')

zu gründe, dessen Femininum als Abstraktum fungierte (vgl.

offensa : offensus, noxia : noxius usw., Grundr. 2, 444 ff.,

Usener Götternamen 373 f., Leo Wölfflins Archiv 10, 438).

Jedoch kann auch der Vergleich mit columna (Stolz Hist.

Gramm. 497) richtig sein.

Schliesslich berücksichtige man noch folgende Bedeutungs-

verzweigung, die eine treffliche Parallele zu den besprochenen

Bedeutungen von jes- abgibt. Die Wurzelbasis omö- omd- (vgl.

1) Vg"l. das zu -rrevofiai g'ehörig'e ttövoc 'anstreng-ende Ar-

beit', das nachhomerisch den Sinn 'Mühsal, Plage, Qual, Drangsal,

Leiden' hatte.
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Noveen Abriss 3, Hirt Ablaut 95) hat von Haus aus etwa

den Sinn 'energ'isch in etwas oder gegen etwas vorgehen' ge-

habt: vgl. ai. dmi-ti dma-te 'andringen, bedrängen', mit ahhi

'gegen etwas andringen, mit Gewalt vorgehen', äma-s 'Andrang,

Wucht, Ungestüm', av. ama- und amavant- 'stark', griech. |liüj\oc

"Anstrengung, Mühe'. Nun hat sich hieraus 1) der Sinn des

Festmachens und der eidlichen Bekräftigung entwickelt: ai.

dmatra-s 'fest', am- im Med. mit sä7n 'unter sich festsetzen,

eidlieh festmachen, schwören, sich jemand verbinden', amlsva

'schwöre', griech. 6|uvuvai ojuöcai 'durch Schwur bekräftigen,

beschwören, schwören' (cuv-o|uöcai wie ai. säm-am-). 2) Der

Sinn des Piagens und Schädigens: dmwa "Leiden, Krank-

heit', amdya-ti 'er schädigt', dmati-s "Mangel, Dürftigkeit',

aisl. ama 'plagen, schädigen', got. af-mauips 'ermüdet' ahd.

muoian "beschweren, bekümmern' muodi "müde', wozu wohl

auch hom, 6)noiioc (vielmehr 6|Lioiioc) "plagend, schrecklich'

(von Krieg, Tod, Alter).

Leipzig. K. Brugmann.
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7n- mit hTn im Iran. 141. g vor

u im Apers. ausgefallen 130. Iran.

r?" zu mp. fr 107. Ir. di nicht zu

mp. j 108. Mpers. d und b vor

i geschwunden 107. Ausfall des

r im Mpers. 109. Wechsel von

y und i im Pers. 110. Npers. &

zu 7i 107 1. Griech. -s- 4 f. -S7n-,

-sn- zu -hm-, -hn- 211. Die übri-

gen «-Verbindungen 224. Kons.

+ s -f Sonorlaut 224. s zwischen

Konsonanten nicht spurlos ge-

schwunden 228. s + Sonorlaut im

Äol. 227. Innere Aspiration geht

im Griech. auf den Anlaut über

221. Metathese von r im Griech.

252, im Kret. 253. Idg. skh im



Oriech. zu ck und ex 178 f. Idg.

sth im Gl-. 178. Lat. -nst- vor

Vokalen nicht zu -ns- 183. Idg*.

-dht- zu 1. -st- 184. Ir. pl zu II

190, in nachtonig-er Stellung" zu

l 193. Ip zu II 191. Vortoniges

7i an p assimiliei-t 193. Germ
wl in den deutschen Dialekten

verschieden entwickelt 383 i.

Kosenamen 66.

Lautnachahmung 246.

Mischung von L. und Lautsym-

bolik 247.

Lautstottern 65.

L a u t s ym b 1 i k 246.

LautsymbolischesGefühl
243 f. 247. Sprachen aus dem
lautsymbolischenGefühl e?'funden

268.

'

Lautwandel, Ursachen des

L.s 163. 165.

LehnwortedesKelt. aus dem
Skand. 193, des Skand. aus dem
Ir. 187. Aufnahme von L. 76.

Entlehnen von Redensarten 76 f.

L u 1 1 s c h e ]M a s c h i n e 274.

Metapher 47 ff. 54. Laut-

XQetapher 245.

Metathese von r im Griech.

252, im Kret. 253.

M u s i k 1 a u t e, normalisierte

309.

Namengebung- 34 f., poeti-

sche 259. Namenveränderung' 260.

Naturlaut 245.

Sachregister. 405

Onomatopöie 245 f. 247.

Ortographie, deutsche 164.

Palatalgesetz 163.

Parias der Sprache 57.

Per sonalendungen, Er-

klärung 158 ff.

P 1 y b i s. Scheu vor dem
Hiatus 332, Neigung zu verbalen

Komposita 331. Aktionsarten bei

P. 319 ff.

Präpositionen, ihre Wir-

kung im Griech. 330. P. aus Sub-

stantiven entstanden 188 f.

R. V. Raum er 161 fF.

Refrain, sinnloser 255.

R h y t hm u s, Wirkung des R,

auf die Lautbildung 252.

Romanisch, Ideal-R. 90.

Runen 273 fP.

S a n d h i, Doppelformen imidg.

durch S. entstanden 209.

S c h r i f 1 314, künstliche S. 314.

Pasigraphie 290. Universals. 293.

Geheimschriften 64.

Silbengrenze, äolische Ver-

schiebung der S. 227. S. im West-

germ. 377 ^.

Silbenstolpern 65.

Sprachbildunng- aus der

Abstraktion 270, aus reiner Will-

kür 302 f.
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S p r a c h e. Aft'ens. 307 f. Am-
mens. 245. Argot. 56. 70. Be-

griffss. L>84. 29-2. Beklcidungss.

313. Berxifss. 51. 68. Bibels. 53 f.

Biblisch-niederländische Mischs.

55. S. des Bierkomments 48. 53.

Blaue S. 91. Blumens. 318. Bör-

sens. 54. Briefraarkens. 314. Ind.

Dämonens. 51. Dichters. 55 f.

-eoS. 66. Erbsens. 63. 251. Fa-

miliens. 42. Fingers. 317. Shet-

ländische Fischers. 68. Flaggens.

der Schiffe 312. Gauners. 51. 55.

Gebärdens. 311. Geheims. 49 f.

63. 267, der Kinderstube 63. S.

der Geisteskranken 65. Gelegen-

heitss. 44. Gelehrt-archaische S.

41. Götters., griech. 51, germ. 51.

Gruppens., negative 50 f.. verab-

redete 49. Handwerkers. 69. He-

bräisch 57. Hötlichkeitss. 53. In-

dianers. 88. Jägers. 50 f. Langue
javanaise 64. Kanzels. 55 f. Ka-

Avis. 57. Kinders. 38. 42. 68. 247.

288. 298. Kulturs. 317. Künst-

liche S. 33 ff. 63. Kurials. 53.

Latein57. Metaphers.45ff. Mischs.

67. 71. Missingsch. 77. Lingua

papanesca 64. Pasilingua 89.

Rätsels. 73f. Realiens.315. Rechtss.

51 f. Rotwelsch 52. 69 ff. Sans-

krit 57. Russische Schneiders.

52. Schrifts. 56, niederdeutsche

56. Skaldens. 55. 74. Soldatens.

48. 69. Sonders. 45. Sports. 54.

75. Studentens. 46 f. 69. Tabus.

257. Tasts. 311 f. Terminolo-

gische S. 51. Tiers. 307 f. 317.

Tote S. 57. Trommeis. 309. Univer-

sals. 285. Verbrechers. 49 f. S.

der Verzückten 248 ff. Volapück

80 ff'. 86 ff. Vulgärs. der Bühne
57. Welts. 80 ff. Zahlen«. 90.

Zaubers. 256. Zeichens. 305 ff.

Zeremonials. 53. 75. 304.

Sprachentstehung33f.Bau-

wautheorie 246.

der Sprache 36.

Neuschöpfung

S p r a ch entwich lung 296.

Störung der natürlichen S. 37.

Spracherfindung 36 ff. 67.

Wie weit ist S. möglich 83.

Sprachfehler 41.

Sprachgeist 166.

S p r a c h g ew h n h e i t 38.

S p r a c h m i s c h u n g 75 ff.

Mischung von Tier- i;nd Menschen-

rede 79. Künstliche Herstellung

von Mischsprachen 80. Biblisch-

niederländische Mischsprache 55.

S p r a c h s c h ö p fii n g, indivi-

duelle aus dem lautsymbolischen

Gefühl 258.

S p r a c h V e r ä n d e ru n g durch

Vermehrung und Unterscheidung

62.

Sprachvergleichung 298.

S p r a c h w ü r d e r u n g 243.

302.

S t e 1 1 e n V e r z e i c h n i s

.

Avestisch. Frahang Kap. 5.

S. 136.

Nirangastän 9. S. 118 f.

Nir. 10. S. 114 f.

N. 3. S. 103.

V. 5. 8. S. 135.

V. 6. 46. S. 146.

V. 15. S. 138.

Vd. 7. 16. S. 177.

Vd. 19. 29. S. 177.

VaeOä-Fragraent. S. 101.

Vicarkart i Denik 12, 11. S. 93.
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23. 7. S. 94.

83. 11. S. 95.

89. 4. S. 95.

96. 16. S. 95.

97. 6. S. 96.

116. 10. S. 96.

125. 14. S. 97.

126. 15. S. 97.

136. 5. S. 98.

138. 7. S. 98.

146. 4. S. 99.

148. 3, S. 99.

155. 10. S. 100.

157. 14. S. 100.

160. 10. S. 100,

179. 6. S. 100.

180. 14. S. 101.

184. 14. S. 101.

Y. 8. 4. S. 137.

Y. 19. 34. S. 146.

Y. 56. 3. S. 123.

Yt. 1. 27. S. 1261.

Yt. 1. 29. S. 126 f.

Yt. 5. 55. S. 149.

Yt. 8. 6 f. und 37 ff. S. 102.

Yt. 8. 42. S. 142.

Yt. 13. 95. S. 135.

Yt. 15. 50 (51). S. 148.

Yt. 19. 80. S. 146.

Altpersiseh.
Bh. 1. 18 (86). S. 131.

Bh. 1. 35 f. S. 174.

Bh. 2. 11. (61 f.). S. 135.

Bh. 4. 7 f. S. 174.

Bh. 4. 10 (54). S. 136.

Bh. 4. 10 f. S. 174.

Bh. 4. 13 (65). S. 128.

Bh. 4. 16 (76). S. 132.

Bh. 4. 82 ff. S. 174.

D. 5. S. 127 3.

D. 6 (NRa). S. 132.

Suez. c. 9. S. 176.

Suez. D. 17. S. 136.

Griechisch.
Thuc. 3. 40. 5. S. 351.

Xenoph. Helen. 1. 6. 16.S.348f.

Xenoph. Helen. 1. 7. 7. S.356.

Polyb. 14. 8. 13. S. 315.

Oskisch.
Cipus Abellanus. S. 20.

Die eitu7is-lnschrit'ten S. 13 ff.

Die iovilae-lnschriften S. 13 ff.

Tabula Bantina S. 20.

Su.ffixe. Idg". Kein \äg. -e,

-0, -e, -ä, -ö 213. -mo 589. -eino,

-oino 390. -sko- 228. Ai. -änl 1,

-äyya- 2, -ena- 152, -ras 395. gr.

-moc 2, -eioc 2; -r|pöc 395, -ivoc 392'-.

Ital. -äsio- 2. Lat. -ejus 2, -ellus

395, -ensis 183, -estis 185^, -ienus

3S9, -ier 23 f., -inus 392 1, im Rom.
390. Gall. -enus 390. Ir. -en

390 1, -smen 189. Germ. -öz des

Komp. 266. B alt. -mo- 392 i. Lit.

-ena- 152, -esnis 206. Suffixe an
Kasus antretend 2. 183. 392 i.

Svntax von ai. näma usw.

172.

T a b u w r t e 50 f. S.a.Sprache.

Übersetzen 75. Ü. fremder

Wortverbindung'en 76. Rück-
deutsohung 78.

Ursilben 245 f.

Verbuni. Wechsel von sk

und skh im Inchoativsuffix 180.

Griech. Verben auf -ickuu gehören

-e^-Basen 203. Verba Kausativa

im Germ. 208. Got. uud ags. ö-

Verben 207.

V e r w andschaftsverhält-
nisse. Beziehungen zwischen

Germ, und Kelt. 157.

Vokalharmonie 252. 263,

Vokalismus. Idg. r im Gr.

252. Lat. Vokalumlaut in haupt-

tonigen Silben 241. Scheidung
von i und e im Lat. 391. Lat. Xi-
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zufedissimiliert391.395 ^. Germ.
^-Synkope 208. Behandhing- sek.

ö-Diphthong-eim Germ. 207. Germ.
%i ans idg-. 9 196. Germ, ai im
Fries. 372 ff., durch j zu e umge-
lautet 378 ff.

Volksetvmoloe-ie 61.

130.

Vri ddhibildung im Avest.

Wurzela ng-le ichung- 150f.

W u r z e 1 d e t e r m i 11 a t i V a^

Entstehung im Idg-. 212.

Wurzeln 296. Grundwurzeln
277.

Zahlen, erfundene 261 , heilige

261.

Z a h 1 w r t e. Flexion der

Zweizahl im Idg. 239 f. bOo altes

Neutrum 238.

Zoroaster. Die altpersischen

Könige Zoroastrier 131.
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I. ludogermaiiische Sprachen.

Altindiscli.

äSas 156.

akrta 141.

agnäy-l 1. 3.

agnklh- 1302.

ajijasata 211.

dtarit 201.

ati-nl 219.

ädhi 110 f.

adhibhü- 110.

adhihhü- 110.

anäthäm 219.

dn«Y« 106.

anusthü- 198.

aneka- 117 2.

anesta 219.

dntya- 192.

aprät 214.

abhiröc-ayati 111.

dmatis 402.

äinate 402.

ämatras 402.

dmas 402.

dmi^ij 402.

amlvä 402.

amisva 402.

dyiiiiga- 113.

ayödhlt 201.

aräyj 1.

alätam 157 2.

dvati 103.

asema 156 ^.

a§ndti 156.

äsmänara 209.

asyät 156 i.

asisydnt 218.

askrta 141.

d6-!;^ä^ 197.

asma- 221.

asmäsu 241.

änäßa 156.

ämdyati 402.

ä-yas- 401.

ä-yäsas 398.

f7?/M.S' 211.

«ke 221.

icchdti 153.

iddhägnay- 130 2.

isirds 221.

ismds 222.

fk- 31.

fsa^e 134.

ucaiH-taram 201.

ifrf 194 f.

üd-yamiyän 203.

ubhdy-ös 240.

usdsaTn 210

usäni 210.

usäsam 210,

ütdye 110.

ürjäni 1.

w/'wä 224.

rcchäti 228.

rjlyän 203

rjXs'ds 203,

rbhu-äthiras 198.

ete- 138.

etagva- 130 2.

mi- 139.

öjiyän 201.

ösadhayah 144.

di'am 144.

kakudmän 189.

fcand 202.

kanma- 202. 392.

kaninakds 202.

kdniyän 202.

kanyä 392.

karat 215.

A;d?'S« 215.

/Cä/CM^ 189.

kästhä- 30.

kirdti 216.

krinämi 221.

fcsam 211.

fesäm 211.

ksiraleham 144.

ksnäuti 224.

khanjati 179.

khdnati 179.

khuddti 179.

khyä- 30

gaman 215.

galati 194.

garat 215.

garan 215.

gdvi-sthiras 196.

^äw2 215.

^'ctm 209.

girdti 217.

gurdte 217.

gurü- 186.

godiigh 130 2.

gnäs-pdti.H 3.



Woi-treg'ister.

glaghat 215.

ghörcis 192.

cakH^ 28. 30 f.

caksas 30.

cäksate 225.

caturas 235.

candrä- 157.

cinönii 231 f.

ciklxxlti 215.

cödayämi 185 -.

cyavate 232.

ci/?< 203.

chalarti 179.

chavi 179.

chäyä 179.

chinätti 180.

chrnatfi 180.

chedam 144.

jaräm 210.

ydviyän 202.

jdsamäna 211.

jahnävi 1.

jätä-sifhiras 198.

jlvati 150.

jlvam 143.

jlväs 150.

jivätu-s 150.

junäti 202.

jurdti 217.

jyä- 150 1.

iaÄ;<^ 225.

taksan- 224.

tapati 193.

tay-ös 240.

-^arl^rt 201.

tdrl-yän 201.

tarlsdni 201.

tdrdas 215.

iavifft 202.

tävl-yän 202.

tasmin 240.

%i!<ds 203.

«ird^e 217.

tisthämi 198.

tltapüsi 215.

«urrf^i 217.

<rna«^ 215.

/e 199.

tejl-yän 203.

träyas 183.

träaati 398.

tvdksas 199.

tvaksiyän 203.

^re 199.

ddkH-nas 392 i.

därmn 215.

darsam 144. 215.

davisäni 127.

davlyän 202.

dätiagva- 130 2.

däiz 215.

divam 210.

dis- 29.

drksase 218.

drsan 215.

dusta-s 151.

düra'j 202.

devd-tta-s 182.

dyäm 209.

drdmati 188.

dräghi-yän 202.

dväy-ös 239.

rffß' 238.

dväbhyäm 240.

(^rM 238.

fZve- 188.

d^/•e 238.

dhanus 189.

rfTta^i 215.

dhuvati 216.

dhyäna- 108.

dhyüyam 144.

nar- 26 ^

ndvagva- 130 ^.

ndviyas 203.

ndviyän 203.

navyas 203.

ndvyän 203.

näsati 156.

was?/« 190. 222.

näthdm 219. 221.

nä-dhamänas 219.

nä-dhitäs 219.

nönä 117.

Warna 172 f. 178 i.

nä;*-i 1.

näsyam 222.

nidhdna- 135.

ninlthas 219.

m 219.

m^ds 219.

m<j.s- 219.

nediyän 202.

nesydti 102.

nr-asthi 26 i.

•panäyya 202.

pani-tds 202.

pani-tä 202.

pani-pnat 202.

pani-sta 202.

pani-yfin 202.

pdnthäm 209 f.

X>dnyas 202.

pdrcas 215.

jyitdram 209.

pisprmti 215.

punar-ttas 182.

purä-nd- 2 -.

puj^ä-nds 392 1.

purukutsäm 1.

jyrksase 218.

prndkti 215.

pranödam 141.

prd^i 233.

pr'dticyavlyän 203.

prdtidhäsatha 111.

prätiyan 103.

pratvakMiias 224.

pra-yaks 226.

pra-yäsäs 398.

pra-sita- 27.

prd-siti- 27.

i>räA; 99-.

bählyän 204.

bihharmi 153.

hrahmänl 1. 3.

bhdga-tti-s 182.

bhära-ti 153 ^.

bhari-tram 153 -.

bhavi-yän 202.

ö/id^i 114.

bhurdntu 217.

ö/«ü 202.

bhramati 133 3.
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bhi'ajate 186.

bhrätar 153 i.

bhrämyati 133 ^.

mqhlyän 203.

matsati 218.

mänas 210.

manäm 210.

mannv-t 1. 3.

-maya- 32.

mudgalänt 1.

Turmiidya- 32.

mi'dnäti 235.

Tnökam 144.

?/4*'' 215.

yaksathas 218.

yaksyämana 218.

yaj 203.

yajiyäii 203.

yächati 215.

yamat 215.

yamä 112 i.

yavyä- 108 i.

ydsyati 398.

yävajjivam 143.

yugmä- 112 ^.

yuddhds 184. 215.

yüdhyati 201.

2/ö^Si 215.

yödhat 215.

yödJil-yän 201.

yödhisat 201

rö?/i 209

riktä- 111.

risätha 214.

7'isäthana 214.

riradha 215.

leham 144.

lopam 144.

vakmti 218.

vaksathas 218.

vani- 202.

vaksydmi 218.

vanin- 202.

vanisthü- 183 i.

vani-sthus 198.

vaniyän 202.

vanivan 202.

2;ai!/as 190. 210.

vayäm 210.

vdrima 202.

varlyän 202.

varu7iänt 1.

värslyän 203.

vasäv-i 3.

uasw 3.

vd.säu 3.

fö.s-ft- 1831.

vdsfe 398.

vasnas 223.

vdhlyän 203.

vikhyäta- 140 i.

^;^c^ä^ 201.

viddm 213.

vidätha 214.

vidäthas 214.

vidäs 314.

vidäsi 214.

vidhaksydnt 218.

vimökani 144.

visaya 223.

vrsäkapäyi 3.

vediyän 201.

vedvii 213.

vy-dttas 183.

vy-ä-ditas 183.

vlinä- 113 1.

vlinäti 113.

Sqsam 144.

Sataguh 130 -.

sataginn- 130 -.

savl-ras 203.

säsiyän 203.

h^avat 215.

sraväyya 2.

srävam 144.

sröii 215.

6'mY^ 2001.

idi' 199.

saksati 218.

säghat 215.

sam-am 402.

saptdguh 130 2.

savyd- 108 i.

sa/i 202.

sdhiyä7i 202.

sahyän 202.

sakäm 94^.

sisadhäti 215.

SMUa^e 127 3. 216.

sU'Sthänds 198.

su-sthüs 198.

srtre diihitä 3.

senä- 27.

skabhl-yän 201.

skabhnätt 201.

skhadate 179.

skunäti 179.

skhdlati 179.

stariH 180.

stirnds 234.

stpiäti 234.

stupds 196.

stüpas 196.

siJr^äiS 234.

sthdvh'as 195.

sthäti 215.

sthäviras 195.

sthüräs 196. 198.

sthüläs 196.

6•fÄ^7«s 198.

6•^/i^^J^^s• 198.

sf/iM-d6- 180. 198.

spärat 215.

sprtds 215.

sphuräti 217.

smäram 144.

svdpnas 199.

svar 199.

svädiyän 200 f.

sntcM 141 1.

hävitave 197.

hinöti 142.

Äyä- 197.

Mittelindisch.

öji/a 108.

Avestiscli.

aesma 222.

aeto- 136 ff.

aetava 130 -.

aetah^ndyav- 136. 138.
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aetahmäyiis 138. 140 f.

aetä- 13G.

aem 12(i.

aomna 104.

aidyus 110.

aidyünam 110.

aihl.hairista 108.

aini.i-aoc-aya?ite 111.

aiwyaidhdm 123.

aiicyästis 107. 119.

airlricinqm 113.

adwyaidhdm 123.

a6i ho.
a8ivad° 120.

Äöicadät 121,

adicadätay- 121 f.

aSican- 121.

mia 119. 126.

anaesd'in 143.

anisritay- 123.

anisritim 122.

anumayanqm 147 2.

antarsca 99 2.

apara 148.

apdrdndmnäi 116.

a»ia- 402.

amavant- 402.

ayantdm 145.

a?/ö7i 3.

öl--' 103.

ara 125.

avaen 103.

avaenö 134 4.

avaiti 103.

äua^i 110.

avardhe 110.

avayä 125.

ava-zat 128.

avazazq 128.

aväitdm 103.

aväiti 103.

aväin 103.

avämi 104.

avan 103. 105 f. 119.

2ar- 123.

aradyanqm 140.

ard&amat 140.

arddavanö 140.

ard&ahe 140.

araßra 140.

aradus- 122.

^rw 102.

asnaoiti 156.

asyasca 117.

asna- 119.

ahiiräni- 1.

« 114. 137*.

äca 137*.

ä'Star 125.

äsna- 119.

asnaoiti 119.

Srdxsa 102.

dradat.fddrl 95 1.

cmhqvi 142.

«zaÄ 397 1.

/r«Ä;- 113.

irixta- 111 f.

irisdntdm 148.

i^^ö 134.

f?'aiii 106.

upa.skanbam 142 f.

?<öa- 125.

Mfa 125.

tira 125.

urvaed- 113.

w^vaedqs 113.

urviSyeiti 113 f.

urvinyaintis 113.

w- 110.

fea^-a 1081.

gaedä 104.

x^ara- 122.

xsvas 199.

yzärqm 142.

casmaim 225.

jeÄfl^ 113 3.

jMm 143. 150.

jyätdus 150.

jyötüm 150.

ifaA:«^ 94*.

tacintam 145.

ta7drö.p° 121.

tarö.p° 121.

fkafiso 137.

'Owaganham 123.

Oicayah- 123.

&u-ayeiti 124.

divyqstjmaiisva 124.

^icayanuhatam 133.

dwyqm 124.

dava- 127.

dahisn 126.

du- 127.

duyöö.va 130 -.

cZ?<ii/e 126 f.

dhöista 119.

dua- 127. 238.

drdgvant- 130.

drujim 130.

drvant- 130.

drväsca 130 2.

paitisdntdin 148 ^.

pairi-aojastarö 110.

patantdvi 149.

pardnti 116.

pdrdente 116.

pdrdnäi 116 i.

pdrdnäite 116.

pdrdjiäne 116.

pdvdne 116.

pdrdndmnäi 116.

pdvdnti 116.

p9r9saete 113 3.

baöyö 120.

bairista- 108.

bawraini 394.

bardntdvi 146.

ba7'dmndm 145.

-brl-7'a 153 i.

//•aes^ö 134*.

frasaekdin 141.

frazäbaodah snaß^a-

122.

frä-vöit 147.

frära 123.

naesyaeti 102.

nana 116 f.

nasävo 177.

nazdista- 119.

nä^ri- 1.

nqma 172. 177.

ni-ymant- 133 2.

nijasaiti 135.

nidai&yqn 143.



nirat 106.

nisritay- 123.

nisritim 122.

nii'e 106.

maurum 131.

raayä 147.

mäyagän 148.

mäyavaitibyasca 147.

i/ä^a- 114.

ySmä 112 ^.

yuxta 112.

va- 125.

vaeibya 125.

vaena- 133.

vaenamndvi 146.

raca 125.

vadäityö 125.

vanaema 125.

vatdhäu 3.

vayözusto 125.

üaiyrt 125.

vazdmndm 145.

venäklhä 147.

venüvdahakih 147.

Vd7'dnte 116.

vivisdatö 140.

visäta- 140 ^.

vikaya- 95 ^.

vicicaesva 142.

vizöista 142.

vizvärdntam 143.

raefc- 113.

raesa- 122.

raoxsna 224.

raüöisc^rnndTTi 134. 148.

ranjat.aspqm 130 "^.

ravat.aspqni 130 2.

räna- 112.

sia- 180.

spaeitita- 139.

spaetini- 1.39.

zaencmuhantdm 142.

zaenaidha 142.

zaenibudvdin 142.

zaenis 142.

zaemanö 142.

zaemä 142.

zänaite 113 3.

Wortregister.

zbardntdm 148 2.

haoya- 108 '.

Hamistakän 117.

havant- 116.

havanti 116 2.

Tiöi 199.

huirixtdm 111.

hvöista 127 ^.

Altpersisch.

ax»sat('a 127 3.

adäraya^ 134 ^.

Artaxsa&ra 173 2.

ösa- 1301.

ahifrastädiy 110.

ä^uray- 130.

iyamanam 135.

xsapa 172 i.

xslyamanam 135.

dahyfnis 177.

duvaista 127^.

duruvaH- 130.

datagus 130 2.

Piräva 176 f.

naam'^ 172 2.

«ämä 172. 174. 177.

ni-kan 132.

ni-yamana-m 135 f.

maditam 132.

mazäna- 132.

vi-kan- 132.

2Mr*a 128.

hamataxsaiy 199.

/ii/ä'i 1273.

Pehleri.

änöfc 125.

gökäsih 95 1.

dnkas 95 1.

patkä7^ 116 1.

zenävandtum 142.

zinävand 142 1.

Pazeud.

airöz° 111.
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agnln, a^nin, aganin
94*.

andarg 99 -.

a?/ä^ 114.

a?/är 107. 109.

ero2° 111.

drang 113.

g'öt/ä 95 1.

g'Muä 95 1.

guväe 95 1.

guväh.guvä 95 1.

}än- 108.

jume 112 '.

Mittelpersisch.

aia&° 131.

a(Z 114.

adrnd 113.

awröc-mitan 111.

andark 99 -.

ayäivät 114.

ayäwär 107. 109 L
ayyär 108 1.

äfc'lM. 137".

e 110.

era?i 107.

ereclnltan 111.

eröc-initan 111.

eWx< 113.

erixtakih 113.

erixtan 111. 113.

ering 111. 113.

estät.an 111.

göwäk 95 1.

^rtj-ei 107.

cic 94-1.

/räfc 992. 114. 137*,

/Väc 1374.

/rei-teÄ: 134*.

mayän 107.

marv 131.

raätak 148.

menük 107.

?/f7i 114.

?/än 108.

2/wx^ 112.

yumäk 112 1.
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ynmev 112 ^.

veh 107.

vicitak 140.

rakhtb 111.

rixt 111.

riftak 111.

hamyiinüh 112 ^.

Äö.v 'lOSi.

Neupersisch.

aknün 94*.

afröz-ad 111.

A-öi 1081.

AiÄ 1071.

^ö/ie 112.

girlst 97.

glrad 107.

^fMUä 951.

guväh, ijuvä 95 1.

gurextan 112.

gureftan 112.

guzida 140.

xäya 108 1.

az 94*.

jastan 398.

jän 108.

jöi 1081.

Jwrf 1172.

Jwrfä 117 -.

jM/lf 122.

^aöa 121.

tZa?> 121.

JOrii^r 130.

peröz 110.

harvär 109.

iä 137*.

^)äre 112 1.

bärvar 109.

6t7z 137*.

buzurgi 126.

/az-ä 99-'. 137*.

faräz 137 *.

farzäna 135.

firesta 134*.

firisfn 134.

Tnarv 131.

TTiüya 148.

miyän 107.

mji/t 107 1.

?/äc? 114.

yävar 109.

.Vär 107. 109. 114.

yärvar 109.

ier 107 1.

!
sai'var 109.

zör 128.

zftr 128.

hagirz 94 *.

Eurdisch.

^ä?i 108.

Armenisch.

ancuk 397 1.

ankiun 397 1.

anjuk 397 1.

afnum 123.

Arhamn xabeal 94.

gailoc 4.

coü 191.

fcou 191.

wej 108.

mnaic 4.

sxalem 179.

sxalim 479.

Griechisch.

ÜYioc 203.

ÖYKOC 397 1.

ä^KOiva 152 1.

ÖYopaioc 2.

ctYp-UTTVoc 28 1.

äYXCupoc 223.

ÖYXiJ^ 397 1.

(iYXiiJ|Lt«^oc 32.

ÜYUJviCofaai 364.

ä2:o|uai 203.

ai 199.

aiec 211.

aiedXri 1572.

kret. aiOaX-eucTapToc

234.

ai'eaXoc 157 2.

a'iBu) 157 -.

aicxiuuv 204.

aiqpvrjc 226.

aixMn 225.

dly\ia 226.

aiOü 211.

aiuüv 211.

ÖKaxf-ievoc 225.

äKT] 225.

dKic 225.

äK|uyi 225.

ÖKuova 209.

ciKOÜLU 342.

dKijUKi'-) 225.

dXYiiuv 204.

'AXeKTuup 229.

äXeupov 231.

diWoToc 2. 392 1.

a\TO 229.

lesb. ä|u|nec 221.

lesb. d|Li,uiv 240.

duqpoiv 240.

djaqpoj 238.

dvd 126. 345.

dvaßiOüvai 368.

dvaYKaioc 2.

dva|LiiE 151 1.

dvaireiuTTeiv 331.

dvbpö|neoc 32.

dv-i'^vucToc 32.

dvBpujTroc 25 ff.

dor. dvia 190.

att. dvüuj 32.

kret. dvxpriiLu 32 2.

gort. dvxpuü'fTov 32 -.

paraphyl. d(v)TpuÜTToici

32 2.

dSexe 218.

diraWaYrivai 364.

dTToBvricKgiv 369.

dTToGucKeiv 180 1.

dTToqpuYuuv 345.

dpdxvri 224.

dpYnc 200^.

dpYi- 2001.

thess. dpYuppoi 228.

dpicTov 182.
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dp.uevoc 228.

äpvu|uai 123.

äpxofaai 362.

dpxöc 229.

äpxuj 368.

kret. 'AcKa\TTioc 235.

hom. drapTTiTÖc 237.

honi. otTapTTÖv 237.

hom. dTpa-rriTÖc 237.

aütrico) 201.

aüpiov 223.

auTobdt 151 2.

äqpiriiui 230.

pamphyl. 'Aqpopbicia

233.

*

pamphyl. 'Aqpopöicuuc

233.

kret. 'AqpopbiTö 233.

äxXvc 225.

ßaivuu 337.

ßaXeiv 321.

ßdXXuu 334.

ßapbnv 2.35.

hom. ßdpbiCTOi 237.

kork, ßapvduevov 235.

ßdpoc 186.

ßapüc 186.

ß€\TllUV 204.

ßXaE 226.

ßXnXpöc 226.

ßpabiojv 204.

hom. ßpaöuc 237.

ßpaxüc 204.

Yaiuj 181.

YiTvuJCKW 180. 344.

366 ff.

ßüjv 209.

YXauKÜJiric 28.

yXukiujv 204.

Yvüüvai 367.

YÖvu 232.

kret. AaiuoKdpTioc 2.34.

öapK.ud 234.

öapKvdv 234.

&eiKvu|ui 29.

öeuac 187.

öl- 188.

bid 319. 345.

' öiaßioüv 357.

I

öiaßiiJüvai 368.

ömYiT^ecOai 357.

öiöKivöuveüeiv 362.

I biaireiuTTeiv 331.

bianicTeiv 331.

öiairpaTTOiuevuuv 361.

öiaxeXeiv 357.

ömriipeiv 357.

: biaxpTvyai 324.

j öiaqpuXdTxeiv 357 f.

' öiaqpuXdtacGai 369.

öiödcKUJ 180.

&iopY(2o|nai 365.

öiopd) 353.

öiuOkuu 351 f.

6oiuij 241.

kret. öö|uriv 3.

&ö|uoc 187,

boupi-KxriTOC 182.

öpaKeiv 214 f.

bpdE 225.

el. bpax}j.ä 234 f.

6pax|Liri 225. 234.

&po|U6UJv 235.

&pö|uoc 188.

&poxr|xa 26 ^.

bpw^> 26.

5Ü0 238 f.

öucTv 240.

5uc- 151.

bucxuxnc 10.

bvvj 238 f. 365.

gap 210. 222.

eapi-vöc 2 \ 392 K

eßaXov 334.

eßnv 337.

eyeipecGai 331.

eYpaiueva 235.

e'Yvaiv 344. 366.

hom. ejpicQai 331.

hom. eYpTiYopevai 331.

eY-Xeipi-6exoc 183.

eöecxöc 151.

eZ:o,uai 222.

el 199.

eiaxo 366.

eibricuj 201. 214.

6t6ov 333. 339. 368.

el^a 222.

ei'iuapxai 222,

ei|udxiov 222.

eic 345.

eic-opdv 353.

CK 345.

hom. eKapxüvavxo 236.

^Kaxöußri 130 2.

e'KXeiitJic 112.

eKpdxrica 366.

eKÜrjca 203.

iKupieuca 366.

^KUJV 191.

ther. hejLii 222.

e|uiv 241.

eveYKeiv 156. 397.

eveiKöi 397.

eveviTTOv 31.

ev-^TTuu 28. 401.

^vrjvoxa 156.

^v9exoc 184.

eveücKGi 180 1.

4vir]ui 230.

ev-Inr) 31.

eviTTXuu 31.

evicTTe 30 ^.

evi-cTToi 401.

eviccu) 31.

evvum 191. 222.

evörica 336.

FeE 199.

tEai9vr|c 226.

eEöTTOcxeXXeiv 331.

eEo|.ivvivai 400.

eiT-evexOeic 156.

eTTißiujvai 368.

eiriZotpeiu 398 ^.

eiTöeeca 151.

epYd2;o|Liai 351.

epeßoc 226.

epKoc 191.

epxo^ai 228. 334

ecßnv 211.

^cBric 222.

ecGiu) 365.

eciTdp0ai 228.

ecrrepoc 191.
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gcTrexe 28.

^cxäXGai 228.

^cxnv 197. 343. 366.

^CTia 191.

icxipa 180.

^cxn^ci 202.

fe'cxov 334. 366. 368.

iiekecca 341.

iTXnv 338. 340.

äol. euabov 227.

eiibo) .366. 368.

äol. eüibe 227.

€upoc 223.

eÜTL'xnc 10.

eqpa-fov 365.

Iqpävr|v 339.

4(peöc 229.

ecpopd) 353.

^cpuYOV 333.

exöiujv 204,

'exw 334.

euuc 221.

reuu 398.

ZfjXoc 3981.

rrmia 203.

lr\v 1501.

Zf\v 209.

roll 399.

rü)(.ia 223.

lesb. ZuJ.Liaxa 223.

t^uv^ 223.

Zujpöc 398 K

r\ 199.

V)6iov 200.

fibiujv 200 f. 204.

r\e[hr\ 201.

f\Ke 230.

T^KOuca 342.

fl\eov 334 ff.

fjXoc 191.

f\ixai 221. 366. 868.

fjiuap 223.

^^eic 221 f.

riiaepa 223.

f))a6pivöc 392 1.

V|u'iv 241.

att. rjuiv 240.

fiiuicuc 4.

fivbavov 223.

T^veiTKa 400.

nvia 190. 222.

fiviiraiTGv 31.

nco 367.

nxü) 202. 210.

rjujc 210.

öaveiv 217.

hoin. BapcaXeoc 237.

hom. BapcaXeuuc 237.

hom. GapcaXeuuxepov

237.

eäpcoc 233. 237.

hom. eäpcuvoc 237.

hom. BapcüvLuv 237.

öedoiLiai 256.

eepcixric 237.

hom. Gepcoc 237.

ÖecKeXoc 30.

öecirecioc 30.

eecTTioc 30.

eecuic 30.

Geccpaxoc 30.

Geuupeuu 357. 368.

OnßaiTevric 2. 183.

hom. Gpaceiäuuv 236.

hom. GpacuKÜpöioc 236 f.

hom. Gpacuueuvova 236.

hom. Opacuurjöiic 236.

hom. 0pacu)Liri\ov 236.

Gpacüc 233.

GpivaE 27.

löeiv 31. 355.

iepöc 221.

irim 229 f.

iXaGi 223.

i'iaepoc 222.

lOMev 213.

löc 222 f.

Ipic 223.

i'c 190.

icxaiiai 343. 367 f.

icxriiLii 198.

icxupi^ecGai 399.

iijjao 31.

iujKn 225.

iiuxMÖc 225.

KaGopu) 353.

KaG^Zoium 365.

KaGeübuu 368 f.

KaGeuüpaiv 368.

KdGriiLiai 368.

KaGficGai 369.

Kd6r|co 367.

KaGiZ:ricuj 202.

KüGiruj 365.

KaGopäv 353.

KaGuirepexeiv 331.

Kttivöc 392.

KOKÜJUV 204.

KaXopiZiiKOC 11.

KOKÖXUXOC 10.

KaXXüjuv 204.

KaXöiaoipoc 11.

KaXöxuxoc 10 f.

KocXirri 191.

hom. Kupöiri 237.

hom. KapiTaXi|LiüJc 236.

kret. Kapxa[i]TTO&a 234.

kret. Kapxei 234.

hom. Kopxei 236.

hom. KapxepöGu^ov 236.

kret. Kttpxepöv 234.

hom. Kapxepöc 236.

kret. Kdpxrjv 234.

ther. KapxibdiLtac 234.

KapxiviKOC 2.34.

kret. Kopxovac 234.

hom. Kdpxicxoc 236.

KÜpxoc 233.

kret. Kopxujv 233.

Kaxd 319. 345.

Kttxaßiüjvai 368.

KaxaYoivi^oinai 364.

KoxabapBdveiv 369.

Kaxaöövai 365.

KaxaKei|uevoc 367.

KttxaXeYUJ 10.

Kaxa)uaGeiv 360.

KOxa.udXXuj 364.

Kaxavoeuu 359 f.

Koxdpxu) 362.

kret. Kaxa-CKevr| 179 f.

KaxacqpdZeiv 331.

KaxaqpeÜYei 348.

Kaxeibov 368.



kypr. KUT-eFöpKOJv 191.

Kaxeuauca 363.

KaxeTTpaSa 361.

Kaxexuu 366 f.

KOT-rivoKa 156.

KaTOTTxeüuj 366.

KEKÜriKa 203.

KeXuup 26 ^.

K^pac 194.

Kivöuveuuj 361. 368.

KXivvo/e- 1131.

kXOGi 340.

kXuückuuv 180 1.

hom. Kpabiri 237.

hom. Kpaxepöc 236.

hom. Kpdxoc 236.

Kpaxvjc 233. 236.

Kpaxüj 366. 368.

Kpexoc 234.

xprivr) 194.

Kpövoc 235

Kxaveiv 217.

KÖbi-dveipa 204.

Kübidiu 204.

Ku6iu)v 204.

KuicKuu 203.

KuXixvii 224.

Xävoc 224.

AöE 151 1.

dor. Aaxüjv 209 f.

Xdxvr] 224.

Adxvoc 224.

Aexpioc 226.

A^XPic 226.

AriYuu 363.

hom. ArixLÜ 210.

AiKpiqpic 226.

XoYi2;o)nai 360.

XoSöc 226.

XÜKttiva 1.

kret. AuciKdpxioc 234.

Xüxvoc 224.

lnaXaKÖc 226.

|Liav9dvuu 360.

|Liavf|vai 214.

jadvric 214.

lueYoXüveiv 399.

H^XXuj 364.

Wortregister.

|uev8f)pr| 27.

luevoivduu 150 ff.

luevoivri 151.

1U6V01VT1C 151 2.

ILi^voc 152.

|uexd 345.

|nexoiK6iv 345.

|uex-uuTTov 28.

kret. .uriSev 27.

att. |ur|9€ic 27.

|uviov 152 ^.

iLivöoc 152 -.

luÖYoc 225.

)uoipoYpdqpri|Lm 11.

luoipoYpaqpia 11.

' iLioipÖYPüqpoc 12.

|LioipoYpaqpoO]uai 11.

|uoipö-Kpavxoc 12.

luoipoXaXeiv 12.

|uoipoXÖYil|Lia 12.

MoipoXÖYiov 6.

laoipoXÖYifov) 12.

luoipoXüYoc 12.

|uoipoXoYoO|uai 10.

lnoipoXoYxeiv 12.

luoipoXoYÜ) 12.

|uoipaj6uj 7.

lucX-nr) 191.

luopqpvöc 226.

luoxXöc 225.

luupa&ei 6.

Mupaiöei 6.

juüpei 7.

luupiö-KapTTOC 12.

MupioXÖYiov 6.

luupioXoYiI) 12 f.

jnupio-qpöpoc 12.

jLiupoXÖYiov 6.

laupoXoYUJ 6 ff. 9.

luüpov 7.

ILlUpOTTUjXlJU 9.

luüpoc 8.

laupocpöpoc 9. 12.

ILiupoqpopüJ 9.

|uupö-xpicxoc 12.

ILiüpuu 7.

Mupujö^ai 6 f.

Mupuu&ia 6 ff.

417

)uuxXöc 225.

luuxöc 397.

IuujXoc 402.

vä^a 194.

vduu 194.

veo-Yv6c 184.

vficoc 6.

voduu 336. 359.

VÜKXUUp 3.

vuöc 141 1.

vwböc 151 2.

vüjiv 240.

Uu} 3981.

HOviov 154.

Eüuu 3981.

ö- 219.

ÖYKOC 156 f.

öbdS 151.

öböc 119.

öbüccacOai 151.

Ol 390.

Fol, Ol 2 2.

OlKEl 2 1.

oiKeiv 345.

oiKeioc 2. 3921.

ol^a 134. 222.

olc 8.

oixoc 136. 138 f.

ö|uvüvai 402.

ö|noiioc 402.

ö|aöcai 402.

öveiap 219 f.

äol. övr^ap 220.

övr|ca 219.

övricei 219.

övivr|)ai 219.

övo)Lia 177.

öEOc 225.

ÖTT-lTTeÜUJ 31.

ÖTT-lTTXeÜO) 31.

ÖTTIC 31.

ÖTTuuira 31.

öpduu 339. 353 ff.

324.

dvx] 191.

229.

ipqpvaToc 226.

öpqpvr) 226.

öpeYeiv

öpK

ö

ö

öppoc
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öpqpvöc 226.

öpd) 332. 368.

gort. ö-Tcia 2.

ou6€|Liia 27.

böot. ou66v 27.

g'ort. oüBeic 27.

öcpea^Moc 229.

oxeiw 368.

öxOeuj 204.

öxöt'icac 204.

ÖMjecee 218.

övjjo,uai 341.

TTdeoc 228.

TTd\To 229.

TTavvuxioc 225.

irapGevoTTiTTric 31.

-rrapTctbec 229.

TTdcxuj 180. 228.

rrarepa 209.

iraxHuv 204.

TTÜxvri 224.

Tieipap 231.

TTeMxv»! 224.

TTevo,uai 401.

att. irepac 231.

pamphyl. irepTi 233.

irepuci-vöc 2 ^.

irepö) 361.

att. TTCcuuiLia 151.

TTiöat 194.

TTIÖUIU 194.

nivöoc 192.

TTlTTpdCKUJ 221.

hoin. iricupec 235,

TTiqppdvai 153.

TiXeKiJU 225.

ttXox.uöc 225.

irob-riveKric 156.

TTOieiv 203.

TTüiFeuu 231 f.

TToioc 2. 3921.

TTÖVOC 401.

TTopxi 233.

TTpdccuu 361.

TTpeiuvov 231.

äol. irpec 233.

-rrpHYUa 225.

TTpricKOKoiXnc 9.

TTpficKoxeiXnc 9.

ion. Trpf|X,u" 225.

irpiacOai 221.

Trpö 235.

TTpÖßaTOV 8.

TTpöeea 235.

irpoiriiLii 230.

TTpÖKOOV 235.

irpoc 111.

TTpoc0ric-6Te 111.

kret. irpoTeTaprov 234.

TTpOTl 111.

TTpÖTl 233.

TTpoucrri 367.

irpoqpÜY»] 333.

irpöxvu 224.

7Tpü|uva 231.

TTxepva 228.

TTUYoXa^iric 10.

TTUt 151 1.

TTUpi-KaUCTOC 182.

^lYiujv 204.

^ijuqpa 154.

^uuxiLiöc 225.

ceicoTTUYic 10.

ceuu) 232.

cfi^a 30 1.

CKdZ^uu 179.

CKe6dvvu,ui 179.

CKeXic ISO.

CK^Xoc 180.

CKevbOXri 180.

CKepacpoc 180.

CKia 179.

CKOiöc 179.

CKoXiöc 179.

CKÖp(o)6ov 180.

CKÜZ:a 179.

ckOXXui 179.

ckOtoc 179 f.

CTtepxeceai 194.

CTtepxvöc 194.

crairiv 5.

cxdpToi 234.

ZrapTÖvecKOC 234.

ther. XTdpxoqpoc 234.

cxdcKC 367.

cxctxöc 198.

cxaupöc 199.

cxeöxai 198.

cxr|Xr| 196.

cxrio)nev 5.

cxrico|uev 5.

cxißapöc 227.

cxiqppöc 227.

cxpaxöc 234.

cxpuuxöc 234.

cxuYeTv 196.

cxuYeuj 197.

cxOXoc 196.

cxäo|Liai 196.

cxOtir) 196.

cxOu) 196.

cu|U|uexaTTiTTX6iv 331.

cüv 319. 345.

cuveGeojpricev 357.

cuviriiLxi 230.

cuvibeTv 355.

cuvo|uöcai 402.

cuvopüL) 332. 353.

cuvxeXecai 360.

cuxvöc 224.

ccpiijiv 240.

cxd(r)iu 180.

cxebri 179.

cxebia 179 f.

-yeXic 180.

cxevbuXa 180.

cxepaqpoc 180.

CX11CUU 202.

cxi^a 180.

cxi^uj 180.

cxiv6aX,uöc 180.

kret. ZiuKdpxiic 234.

cuapöc 32.

xaiueiv 217.

x^9pnnT0v 27.

kret. xeiov 2. 392 i.

xeK|uap 30. 225.

xeK|unpiov 225.

xeKf-iaip 225.

xeKxaiva 1.

xeXeuj 341.

xeXeoc 342.

xeXo) 360. 368.

hom. xep'inKepauvoc237.



hom. T^Toproc 237.

dor. Texopec 235.

hom. xerpaTOC 237.

Teuudoinai 232.

TeuTÖZiuj 232.

Teqppä 226.

Te'xvri 224.

TripiJü 359.

xXricoiLiai 338.

gort. TvctTUJv 32 ^.

Toi 199.

Toiv 240.

ToA.,uricai 338.

vpänela 27 ^.

Tpotireceai 235.

rpeuoTTÖbric 9.

Tpe.uoxepnc 9.

Tpißuj 201.

Tpmelay/ 27 ^.

ülLieTc 221.

lesb. i|U|Liiv 240.

üc 8.

qpaYÖCTO|uac 9.

q)aivo|aai 339.

qpape-xpä 153 ^.

q)äpoc 186.

qpaöXoc 190.

cpepeiv 153.

qpepeTTOvoc 9.

q)6pe-Tpov 153 ^.

(peÜTUj 333. 344. 348 ff.

kret. OiXöcTapToc 233 f.

qjXeXiJ^ 186-

qpXöE 186.

q)oucKo6evTpric 9.

qpoucKOÖevTpid 9.

q)OucKo6aAaccid 9.

-cppiriiui 154.

qppoööoc 27.

qppoupd 27.

qpuXdEacOai 369.

cpuAdtTLU 357.

XapoTTÖc 32.

XdcKuj 220.

Xeoj 194.

xeüjv 211.

X6i|Liepivöc 392 ^.

Xvoüuj 224.

Indogermanische Forsc

Wortregister.

xoipoc 8.

(Ijvoc 223.

lijxpöc 194,

w\\) 28.

Neugriechisch.

KaraXÖYi 10.

KXavpojLioipric 9. 11.

KuuXocoöca 10.

KuuXocpujTia 10.

luupio-euxapicTUJ 13.

luupioXo-fi 12.

ILiupio-irapaKaXü) 13.

ceicovoöpa 10.

coucoupdöa 10.

Albaiiesisch.

erda 228.

ges 398.

musk 225.

Hoh 28 -'.

Lateinisch.

abicere 230.

ad-oleo 157^.

aemulus 401.

aermnna 401.

Aesernia 391.

aevuTYi 211.

affirmare 399.

ayi 24.

agmen 191.

agnina 394.

agrestis 185 i.

Aienus 391.

Aisernino 391.

algere 204.

alienus 2 2 389. 392 i.

394. 396.

alumnus 401.

aniarem 5.

amasso 5.

amhieham 388.

ampUficare 330. 388.

anatina 394.

hungen XII .5.
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ancus 397 ^.

ango 397 i.

angulus 397.

animadvertere 31.

Aninus 391.

ansa 190.

ante 182.

anti-stes 182,

aperio 401.

aquarius 2.

Aquino 391.

ai'änea 224.

arefacio 24. 386.

aresco 387.

aridus 386.

asservare 399.

assue-facio 24. 387.

assuesco 387.

audeo 181.

audihmn 388.

audibo 388.

augere 201. 330.

auröra 210.

ausim 181.

ausus 181.

ayeo 181.

avidus 181.

Avülienus 391. 393.

-ö«^ 147.

öene 201.

öl- 188.

öiöer 24.

bonitas 395.

bovem 210.

cacümen 189.

caelestis 185 ^.

Caiatino 391.

calebam 386. 388.

ca?e&o .388.

calefacio 24. 386.

caZe^o 387.

calesco 387.

calidus 386.

calpar 191.

candeo 157.

cantor 187.

Canulejus 2.

caprinua 394.

28
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cassid- 182.

cedo 241.

celos 241.

censiis 183.

ceplna 394.

clanior 249.

claudo 181.

clausus 181.

clävis 181.

cim« 113 ^.

coierat 397.

collabasco 387.

Collum 187.

columna 401.

cominonefacio 387.

commoneo 387.

con 330.

conccdefacio 386.

concalesco 387.

con-clüsio 181.

coiider 24.

condere 183.

conditus 183.

condocefacio 387.

condoceo 387.

conicere 231.

conierare 400.

conierat 397.

Cönsuälia 183.

consuefacio 387.

consuesco 387.

Consus 1 83 f.

contendere 398 f.

contentio 187 2.

con-versim 181.

corpus 187.

ct7do 181.

cujus 2.

cttZpa 191.

cupiret 388.

cursim 181.

cuspid 182.

cw^is 179.

declaro 399.

defrutum 186.

deieräre 396 f. 399 f.

delictum 112.

demonstrare 399.

denego 399.

denoto 399.

denuntio 399.

deprecor 399.

despondeo 399.

desuefacio 387.

desuesco 387.

dlcere 29.

divinus 393.

dicce 24.

c?o, d« 189.

dö- 184.

domesticus 185 i.

domuitio 183.

dulcedo 204.

dulcesco 204.

<Z«<o 238.

duöbus 240.

duresco 388.

dvenos 241.

ebrietas 395 ^

eierare 397. 400.

ejü7'äre 400.

elementum 258.

elidere 400.

eluere 400.

eTi-cZo 189.

equos 395.

ero 217.

evenat 388.

excantare 400.

excidere 400.

exjüräre 400.

exornare 331.

expergefacio 387.

expei'gisci 331. 387.

exqxäsltim 181.

e^c^io 398.

femur 241.

/erina 394.

fervefacio 386 f.

fervesco 387.

fervidus 386.

fihrinus 394.

/"Ixifs 1831.

ßagrare 186.

/"ons 194.

forensis 183 flf.

/"oro 186.

freder 153 '.

fremo 241.

frigefacio 386.

frigere 204.

frigesco 387.

frigidus 386,

/mos 217.

/^«^^ri/r 243.

gaudeo 181.

gävisus 181.

gelefactus 387.

gelidus 387.

(/emo 241.

Gemoniae 241.

genus 241.

glomus 241.

hausum 183 i.

Timr-e 220.

hihernus 392 i.

hietäre 395.

Äü-co 220.

Hispanie7isis 183.

/ioZms 241.

homo 241.

hortensis 183.

hortensius 183 f.

hospites 296.

zöam 388.

iöo 388.

incüsus 181.

inditus 184.

in-du 189.

indnlgere 202.

inferius 400.

inicere 230.

inquam 30 *.

inquio 30 i.

insece 28.

insectio 401.

inseque 28. 401.

insequis 28. 30 K

in-stauro 18.

insuefacio 387.

insuesco 387.

intendere 330.

Ira 401.

i^er 16.



Wortreffister. 421

itus 16.

jacio 229 f.

jecit 230.

jecur 192.

iouräre 397.

lovem 209.

jubere 201.

juvencus 188.

junctum 116.

lahefacio 387.

labesco 387.

Ladinod 391.

Zwwa 224.

laniena 389. 394.

Länuvlnus 391.

lapid- 182.

lapsus 183 1.

Larinor- 391.

Latini 391 f.

Latinus 392 i. 394. 396.

legulejus 2.

liquefacio 386.

liquesco 387.

Uquidus 386.

Loucina 391.

Zil/ia 224.

lupas 395 1.

lupicldinae 394.

luxus 226.

madefacio 386.

madesco 387.

madidus 386.

maiestas 397,

maior 397.

Marejus 2.

marinus 392 ^.

medius 400.

minutätim 181.

minütim 181.

m^^^s 190.

modus 241.

molam 217.

7noletnna 394.

«JoZo 231. 241.

monstrare 29.

niortuos 395.

mülus 225.

nattus 157.

nanciscor 157.

neinus 241.

nequibam 388.

nequiho 388.

nocturnus 3.

wös 222.

notäre 31.

novensides 184 i.

novensiles 184 i.

noxia 401.

noxiiis 401.

obscürus 179.

obstupefacio 386.

obstupesco 387.

ocidus 28.

odium 151.

olefacio 387.

offensa 401.

offensus 401.

olfacio 387.

o/^o 387.

oZor 241.

onws 241.

onustus 182.

operio 401.

oreris 388.

Ovum 192.

parietem 395.

partim 181.

partUur 181.

par-volus 395.

passim 181.

patefacio 386.

patesco 387.

patre7n 209.

peüeräre 397.

peiiurius 400.

2?e^or 397. 401.

pellücidus 400.

jjerdo 399.

pereo 399.

perfidus 399.

perieräre 397. 399.

pei^iuro 399 f.

periurus 399 f.

perlucidus 400.

pistrlna 394.

pZ«7iifa 187 2.

plebejus 2.

Porcina 389. 394.

porculus 395 ^.

porrigere 324.

potitur 388.

precäri 399.

procus 399.

projicere 230.

prö7ius 224.

proprietas 395 i.

jniblicus 185 1.

g«i&o 388.

quoius 2.

rapina 389. 394.

raptim 181.

re«i 209.

remigäre 395.

restaurare 199.

rigere 204.

sacrifico 388.

sallnae 394.

sa^or arepo 251.

sceles-tu-s 182.

6-ceZtts 179. 182. 241.

scintilla 180.

scissim 181.

scütu7n 179.

sedere 202.

sedum 241.

semol 241.

separätim 181.

serenus 199.

.sero 229.

seas 199.

sl 199.

si&i 199.

significare 29 399.

Signum 28. 30.

societas 395.

solütim 181.

soror 199.

spwo 220.

spurius 400.

s^are 197.

stntim 181.

Status 198.

s^o 198.

strätus 234.
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stupefacio 386.

stiipesco 387.

shtpidus 386.

siio 220.

iiurgere 194.

suadere 201. 204.

talentum 187 2.

ieni<6' 241.

temptäre 14.

tepefacio 386.

^ejjeo 193. 215.

tepesco 387.

tepidus 386.

texere 224.

<iöi 199.

tonqeo 155. 157.

transfer 24.

tremo 398.

fres 183.

tribünus 16.

^rifi 201.

wöer 182.

üher-tus 182.

vaglre 202.

vanesco 388.

variegäre 395.

t;e(n)slca 183 i.

venter 183.

venum 223.

t;er 210.

vernus 392 i.

versätim 181.

Vertumnus 401.

z;ice 181 f.

vicem 181.

vicis 181.

viciasätitn 181 1".

vicissitäs 181.

vicissim 5. 181. 184.

vicissitudo 181.

vicifisltw 181.

vicZere 31. 201. 214.

?;ü/e.s- 214.

«ih'.s- 190.

ul?'e.s' 190.

?;zrti.s 222.

FzVr«7; 248.

vitullna 394.

vivixit 151.

vivont 395.

iJoZo 241.

vomam 217.

VOOTO 241.

ümbriscli.

anglome 397 -.

cabriner 394.

capirs- 182.

e?'om 24.

Fisouina 391. 396.

/lYy;»2r 182.

ner/" 26 i.

prusikurent 28.

j9Z(/e 15.

seritu 191.

sukatu 28.

st-e 199.

^e/"?-« 226.

uerfale 15.

uerof 15.

Uoisiener 391. 393.

3951. 396.

urnasier 2.

Oskisch.

aef 19.

aeteis 139.

ahvdiu ni akun 21.

ampf 13. 16.

amptermini 13 -.

amviannud 14.

an-censto 183^.

angiiu 20.

cmgitu? 20.

«n[^er] 15.

ari 19.

ar^ 13. 19.

a^«f^ 21.

Bantins 392.

daw 19.

<:Za<?-7 19.

deiuatim^ 15.

deivinais 390. 394.

deiulno 392 ^

dekkvia\rim 21.

dünüm 22.

ehx>reivkl 22.

eituns 15 f.

e^uni 24.

^^'eif 19.

/(}>?7 22.

/•w^ 22.

/"Mrf 17.

herrins 20.

hum.uns 16

hih'tin 183.

•/tZaf 19.

irf 7^^^ 20.

wibratr 15.

imbrtr 15.

ini'm 18.

i2//i27 18.

m;.v?f 21.

iüviass 17.

2Mt77 18.

lüvkiiiä 20.

fcap?; 17. 19.

keenztur 13 2.

Ä:e?'6'na2"[2]a6* 2.

kersnaiias 19.

kersnasias 19.

kerssnais 17.

Zo?//jr 20.

Lürkiiüi 20.

mame 20.

viamert 19.

mame'rttiais 18.

maraiieis 2.

medikid 19.

7neeilikiieis 21.

messimass 17.

«iia' 18.

osn' 20.

06-i??s 20.

pa<7 19.

pa.s 19.

pedü X 20.

pis 2d 17.

p?*/" 15.

pvmpe 19.

?•?< 20.

sakrafir 19.
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sakraüir 19.

saki-attir 19.

saki'iss 18.

sarnnn 14.

scriftas 13 2.

aiins 20.

/SiV 20.

Spuriieis 15.

ssimassta 17.

ssnais 18.

staieffud 18.

stavffucl 18.

AS'fr 20.

sullacl 22.

sullum 22.

s?;ai 199.

taieffud 17.

tangin-om 157.

tavffud 17.

tefürum 226.

Ms 183.

üiniveresim 18.

ültiumam 18.

[i<:P] 20.

zipz'Z 17 f.

vereeias 18.

verehias 18.

vereiiai 2. 392 i.

^;eru 15.

Fipiveic 21.

Marsiscli.

nouesede 184.

Volskiscli.

se- 199.

Italienisch.

bianchetto 70.

bruire 153.

cacaficoco 70.

fungo 71.

gialletfo 70.

polimma 69.

sorgente 194.

Französisch.

Za carosse 39.

/•e7^öre 257.

foudröyer 247.

afr. fovne 386.

gratte-poux 70.

lievre 153.

saöo^ 70.

source 194.

Galliscli.

Carnutenus 390 i.

Epenus 390 1.

Altirisch.

adeuaid 185 t'.

ad-1'u-llui 191.

ae 192.

äeZ 157 2.

am 191.

amm 189 i.

ara 190.

äram 194.

asfenimm 186.

öm 153.

&^ic/?i 186.

&d 191.

boimm 189 i.

ör-M^Ä 186.

hruthdatnna 186.

caindel 193.

candoracht 187.

contaic 187.

cantar-chaptha 187.

caj)p 193.

nir. c/iwm 189.

cilornn 191.

cZawd 187 2.

cZi 187.

cZüt 186.

cointinn 187 2.

coZ 191.

coZ; 187.

co-sc 30.

c?n 187.

cry? 193.

mir. cuilen 390.

cundi'ad 187 f.

cundraigim 188.

cundrathtig 188.

CO 185 f.

damna 18(5.

c^e'ac 188,

cZo 189.

dochumm 188 f. 192.

docoith 185 ^.

docüaid 185 -.

dofaüh 185 2.

dofethet 185 2.

do-lUchn 191.

cZow 189.

tZra^Ä 188.

Dtmid 185 2.

duinen 390 i.

e.sse 189.

eY 192.

/"aei 190.

/'ö^7 190.

/•ez7Ä 186.

/"e^/i 185.

/te 190.

/"oeY 190.

folliiitar 190. 193.

fo-llüur 191.

forcce 191.

forcuad 186.

{f)üar-bhaladh 194 2.

fuar-chrdbhadh 194 2.

fuathcraihdig 194 i.

fuiUned 190 i.

/e^ÄifZ 185 2.

gabdl 151.

gabini 151.

(^äicZ 185 2.

gibbne 194.

^d 191.

go-am 191.

goibel 191.

.^Oji?^ 193.

^t/r 192.

^?h'e 192.

inchosig .30.

inciiaid 186.
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hui 192.

inis G.

in-sce 28. 30.

iuchair 192.

la 18« 2,

le 188-'.

Ze^Ä 188 2.

maqi 392 i.

?noeYÄ 190.

molad 191.

nir. /"«oZ 190.

öa 192.

dac 188.

rdith 185 2.

reme-lluid 191.

ro-charsam 5.

rodoos 5.

roinnim 195.

.s-niZ 192.

scäich 185 2.

sce7 28.

seimm 189 ^

s;7 229.

^di'c/i 185 2.

taisfeöin 186.

t-aisfenim 186.

tallaim 191.

talland 187 2.

t-änaic 156.

^e 193.

^e^ 188.

^en 193.

ie?ie 193.

ieoZ 192.

<es 193.

-ZI 156.

-t-icim 156.

Zo& 193 f.

Zopjj 193 f.

tromm 189 ^.

it)uillnedche 190 1.

war 194.

i!iaran 194.

üarbotfi 194.

üar-chrdhud 194.

nar-chris 194 2.

üar-medon 194.

MCif 195.

Worti-egister.

veZ 186.

Kymrisch.

aehvyd 157 2.

a?t 192.

caeZ 151.

ca/" 151.

nkymr. chivecJi 199.

chiceddl 28.

colicyn 390.

eosp 30.

c«-Z 191.

dechreuho 5.

dycko 5.

dyivetto 5.

qafael 151.

gorch 191.

gwlypaf 5.

he-bryngiad 155.

he-brirng 155.

Äepp 28.

ei?s 398.

iouenc 188.

«^o?^ 191.

Zeca/" 5.

Gaelisch.

chum 189.

Bretoniscli.

coZen 390.

Kornisch.

coloin 390.

hem-bronk 155.

ot7e£« 1572.

Germanisch.

Ingvaeones 2.

Gotisch.

af-mauips 402.

m9m 380.

a^r^s 206. 381.

aiu-iski 204.

andeis 192.

&a2m 240.

bairös 207.

binaühts 156.

br'iggan 150. 154. 156.

321. 324.

brinnan 194.

rfw 189.

faurpis 206.

finpan 324.

fratveitan 31.

fruma 205.

furiz 206.

graö 324.

gavian 375 ^.

gamaürgjan 204.

ganah 156

ga-nöhs 156.

ga-sailvan 341.

ga-teihan 29.

gaptcastjan 198.

geigan 379.

giban 324.

.9z7fZ 342.

gutnein 390 1.

ÄaiZaw 153. 384.

ZiaZs 187.

hardus 234.

7??27a 187.

ja 398 1.

jai 3981.

kaürus 186.

A:7i2M 232.

ZeZan 385.

meins 390. 392.

tnunan 152.

naseins 208.

nefvis 206.

niu-klahs 184.

ga?n 324.

qulstjav 211.

redan 385.

rinnan 195.

r?(//s 226.

saian 229.
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saihs 199.

sailvan 28. 30.

saiicala 382.

salbös 207.

saljan 192.

sis 199.

siuns 28. 32.

skaida 384.

sniumundös 206.

staineins 390.

standan 198.

Ä^a/)s 198.

stiiir 195.

stiurjan 196.

siö/) 197.

sutizan 200.

trudan 188.

^^ca 238.

hcaddje 239.

livaim 240.

i^ta^ 238.

^^6'^- 188.

pagkjan 155.

pähta 155.

jbairÄ 99-.

7>zm/s 193.

pridja 205.

püsundi 198.

U7iwu7iands 202.

us-priutan 189 i.

ö^ 194 f.

tveihan 155.

«t;?7ei&' 202.

t^•^Ya7^ 31. 201. 214.

w;M??a 224.

Altliocluleutscli.

arstuat 197.

awe 228.

bibirin 394.

Um 153.

birum 153.

brähta 154.

brätan 385.

bringan 154.

brunna 194.

dir 199.

eidam 375.

eidu7n 375.

eigan 380.

ei^m 380.

eihhin 380.

ezMigr 381.

eiskön 153. 377.

en 386.

e?-2S!^ 381.

erp/i 226.

eira 211. 381.

etfl 381.

e^i'iiy 380.

eti"l7i 380.

fingar' 188.

/loZa 382.

firtci^cm 31.

/^reüZi 381.

freideo 381.

geißln 390 i.

gi-nah 156.

ginuog 156.

gistuat 197.

heiskön 153.

heig^an 153.

AeZid 28 2.

/iros 232.

Ja 3981.

ja 3981.

iesan 398.

lä^an 385.

Ze/im 379.

nicdan 231.

manön 152.

meina 152.

meZo 231.

mennisco 26.

mos 152 3.

muodi 402.

muoian 402.

muntar 27.

rätan 585.

ringi 154.

sagen 28.

se/iifo 229.

se/a 383.

sewZa 3831.

sifeen 202.

speicha 380.

Ä^en 198.

6'^ior 195.

stiuren 197.

s<?-«?a 196. 198.

sit-em 2 2. 390.

swestar 199.

^tüer(7 130 2.

wallan 194.

wanast 183 i.

icanist 183 i.

wanst 183 i.

ifä^ 197.

weisont 378.

weitin 380.

tcigan 31.

a-Iji 31.

wonen 202.

zeigön 29.

zeihhur 376.

zife« 381.

Mittelhochdeutsch.

eischen 153.

ge-7'inge 154.

heischen 153.

jfesere 398.

Jer?^ 398.

Neuhochdeutsch.

Adjudant 42.

amceisen 29.

a^^i 194.

auszer 194.

Austrugalinstmiz 47.

bedeuten 29.

Beisserchen 68. 73.

bemerken 29.

beme7^kung 29.

bi7nba7n 70.

Blankert 70.

ß/^^z 243.

£ra7/e 48.

burschikos 47.

oberd. de^ 381.

nhd. c^^e& 193.
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Donner 243.

ei 192.

eisheiss 46.

Ende 192.

Fahne 48.

Faust 188.

FicJtfack 73.

i-Vms 261.

i-^fc/ts 70.

gären 398.

Gaicein 260.

d^e GeAe 38.

GeZ/"e 261.

Gesetze 192.

Gigges gagges 73.

Gauner. G?"««.s2:)er/iZ70.

Guckerchen 68.

Gumvolt 260.

Gianprecht 260.

Gundelicein 260.

i/oZde 261.

Hans 63.

//ms 66.

Hitzert 70.

Hitzgeher 73.

hocus pocus 257.

Äo« 79.

/«i 79.

Jisa?* 63.

JoÄn 63.

Kantelburg 61.

kerzengrad 46.

kerzensatt 46.

kerzenvergnügt 46

kerzenvoll 46.

Kleeheisser 70.

Knabe 63.

Knappe 63.

Krautmesser 48.

Kunz 66.

Lisegang 248.

Mailand 61.

il/aZ?>ie 261.

Mausetrocken 46.

Naugard 62.

Parsifal 260.

Gauner.sp. PZopperZingr

70.

PoZ?/p 69.

quelle 194.

Äa&e 63.

Mappe 63.

Itegemvurm 70.

Reiter 63.

i^z^Zer 63.

Rococo 25.

liilker 73.

saaZ 192.

Schwarzreutery 70.

Smecker 73.

Spitznase 71.

Steuer 197.

Stöters 73.

sclnveiz. .sf«tZ 196.

stützen 196.

A•^f7?^ 6M«i 70. 73.

treten 188.

Trupptrapp 73.

T'Fi'9'ö TFö^'a 73.

der H%r6'Zer 38.

Zahuhimmel 38.

zerstreut 78.

^op/" 193.

Altsächsisch.

af-tihan 29.

öecZie 381.

hrengian 154. 156.

bringan 154.

escön 153.

femea 385.

/ieZ/^Ä 26 2.

menian 152.

seggian 28.

?fM« 202.

icltan 31.

tüiZ? 31.

wunnja 202.

Augelsächsisch.

«c 381.

ädum, 375.

rf; 382.

CBfiren 380.

ccZa?» 157 -,

oeZed 157 2.

direst 381.

«f/6n 380.

«r 380.

öe'o 153.

begen 381.

brinjan 154.

brenj{e)an 154. 15(>

brunjan 155 ^

cw 377.

/«ceZe 26 2.

Äor.s 232.

/i/'rt 382.

hrce.10 382.

7*rd«- .'382.

Zcen 379.

Icetan 385.

ö/'-^e'o?* 29.

rcedan 385.

?'?/«e 195.

säwol 382.

sealfije 207.

secjan 28.

spddl 384.

sZMrfM 196. 198.

6-Zmc?m 196. 198.

6'?(/d» 2 2.

Zacor 376.

ticegen 381.

Z/teo/" 193.

wdsend 377.

Englisch.

anstver 249.

Zo öore 186.

Jingo 257.

omz' 194.

oider 194.

spring 194.

sZ^«Z 196.

Zop 193.

Zread 188.

v(;eZZ 194.

Altfriesisch,

ä 374. 378. 382 f.



Wortregister. 427

ach 378.

Adaicerth 378.

agun 378.

äin 380.

an 374.

äng 381.

änich 381.

a««e 374.

arr« 381.

äsce 376.

äsc/a 376 f.

äthum 375.

«?/?j 380.

&e» 373.

benen 380.

öe^Äe 381.

biteknia 383.

breda 385.

örecZe 380.

bredene 380.

cZä^Ti 373. 378.

c^e^/i 378.

CM. 377.

del 373. 383.

deZa 379.

e- 382 f.

egrm 380.

em 380.

eÄ:e 381.

e^asi 379.

en 377.

e?i(7 381.

enich 381.

er 381.

ere 380.

erist 381.

e?"ra 381.

eth 373. 379. 381.

ethane 379.

e^2e?t 380.

eit-e 380.

eiren 380.

€y?i 386.

/äcZ 378 f. 882.

fanne 385.

famme 385.

aofr. famne 385.

awfr. famne 385 f.

aofr. femne 385.

fiamanda 373. 3751.

/ZasÄ; 377 i.

/Zesc 377.

fömne 385.

/ö?«e 385.

/räie 373. 377.

awfr. /Vees 377.

awfr. freeslik 377.

/"re^Äa 381.

fröive 385.

.^arf 373.

grörf 376.

geja 379.

/t(7i'^ 378.

hat 384 f.

Äe/ 380.

helg 380.

/teZi^r 380.

/te«t 380.

heme 380

/ier 381.

hera 381.

/^e/^ 384.

/ie^a .384.

hUe 380.

/«e^en 384.

hethin 384.

/ie«e 380.

hladdergo7ig 384 1.

/j^erfe/'e 2841.

hondbrede 380.

ivinetha 381.

Ä;e?'a 379.

Ä;Ze/ie 380.

Zäre 373. 376. 379.

last 379.

ZaZ 379. 385.

latte 379.

/ä?fe 373. 376. 379.

Uda 379 f. 385.

ledene 380.

Zeja 385.

Un 379. 382.

Zena 379.

Ura 379.

Zeres^ 381.

Zes 381.

lessa 381.

ZesZ 381.

lesta 379.

Ze< 379.

Zete 385.

leite 379.

Zett'« 379.

mä 384 2.

awfr. 7nanda 375 i.

»lar 384 -.

mära 384 2.

meist 384 2.

mäster 376. 384.

mee 384 2.

meer 384 2.

awfr. menan 380.

wjene 380.

mesZ 3771. 384 2.

mester 376. 384 2.

aofr. monda 375 1.

?iä 374. 378. 382 f.

nnighenspätze 380.

niugensjjetze 380

racÄZ 379.

rächte 379.

raÄ;^ 379.

räi? ;373 f.

reda 385.

rerfe 380.

awfr. reesraf 882*

re/t-a 370.

rets{i)a 379.

safer 374. 376. 384.

sceltata 374.

scÄa« 384 f.

schath 385.

schenien 380.

sc/ie^ 384.

awfr. se 382.

seZe 382 f.

seit 379.

ser 385.

serade 385.

sever 374. 376. 384 2.

sze/(e) .3831.

sketh 384.

sketha 384.

specZeZ 376. 384.
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spüdla 384.

sten 373. 383.

stenen 380.

sicepa 380.

stcepene 380.

täker 376.

täne 378. 382.

^eÄ:e?i 374. 376. 383.

tha 374.

fÄam 374.

tian-spetze 380.

i?i-a 374.

tivam 374.

tivede 380.

twene 381.

uncZä/" 373.

urdela 379.

iväsanda 377.

iüase 378.

wäsenda 377.

awfr. »'ecZ 380.

weden 380.

aofr. icednelsa 380.

aofr. icedenling 380.

ivekande 385.

ifesa 380.

ivrak 373.

?tTäfc 376.

Urnordisch.

haitinaR 384.

Altisläudisch.

aisa 134.

a»ia 402.

rfjwp 51.

duergr 130'-*.

ciÄ: 381.

eZdr 157 2.

erom 153.

Äair 26 2.

herra 381.

Aerre 381.

ÄZe 187.

/ii?/ 187.

Ä^irfr 26 2.

iarpr 226.

fceWa 194.

fcoZ^r 187.

Ztm 379.

miorkue 226.

?^e^ 374.

seygia 28.

staurr 199.

stydja 196.

sueinn 2 2. 390.

toppr 103.

^roffa 188.

wna 202.

t;dr 210.

ve^a 155.

Preussiscli.

smonenaivins 26.

smoy 26.

smunenisku 26.

sicefttro 199.

Litauisch.

aftew 240.

a&ewi 240.

a&is 28.

ant'enä 394.

«sa 190.

ät-veriu 401.

äudmi 197.

ÖMUO 147.

&i7vo 217.

danguje-jis 2.

du 238.

dvejü 239.

drem 240.

di-e»i 240.

dvese 240.

düi 238.

geliufi 342.

J7es^^ 211.

jeszmas 225.

kadagynas 392.

kadagyne 392.

kadagys 392.

kduju 181.

fcenö 3921.

küpiiti 198.

kväpas 198.

maliaii 217.

m'enesena 390.

meszkenä 394.

musü-jis 2.

namS 2

namejis 2.

nasztä 156.

neszü 156.

parszenä 394.

pastügü 197.

Pilkainis 393.

Prüsaiczü-jis 2.

ropenä 394.

rug'enä 3D4.

sakyti 28.

saldainis 395.

saldes7iis 205.

saldyne 395.

säpnas 199.

sekme 28.

.s-e.9*7 199.

seji« 229.

si 199.

skedziu 180.

skeliü 179.

sfo/u 198.

s<d<^ 197.

stoveti 197.

stüvmi 198.

stügstu 197.

szeszi 199.

szeszuras 199.

szy^fe!;^ 200 1.

^^m 240.

^e??i 240.

^^ 199.

Tilzenas 393'

uz-sakas 28.

M2-i5eWw 401.

vaikaa 26 2.

vasarä 222.

vemiau 217.

vükenä 390.

fiVno 224.

zemyna 392.
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zmogüs 26.

zverenä 390. 394.

Lettisch.

zihceks 26 2.

Altbulgarisch.

qgJh 3971.

az^l<^ 397 1.

chUv^ 187.

choditi 119.

cloveki 26 2.

dre 238.

dvema 240.

rfroji/ 239.

(Zs^-a 238.

gasiti 211.

/.9Ä:?'« 180.

kazati 30 f.

mqdn 27.

materim 390.

menjq 152.

niesecina 390,

«esa 156"

o&ojit 240.

ofco 28.

po-mem 152.

seZo 192.

sestra 199.

6-ede?!e 202.

.se/a 229.

si 199.

skaredh 180.

soceYi 28.

soÄ;;^ 28. 32.

sraka 191.

s^a 197.

stanq 197 f.

sf«#/ 197.

sf»<ZZ) 197.

stydeti se 197.

svekr^ 199.

syfe^eH 2001.

se.s^a 199.

<^ 199.

^ewa 240.

topeYi 193.

veliti 202.

wewo 223.

videti 201. 214.

vUcina 390.

^/•ZÄna 224.

zverina 390. 394.

zM-e^j 317.

Neubalgarlsch.

po-soka 28.

Russisch.

ceZot;eÄ: 26 2.

na-kdz 31.

Polnisch.

sfc/Y< 180.

Ägyptisch.

/>ir«< 177 1.

p.jer-'o 177 1.

p.jetr-'o 177 ^.

Assyrisch.

j?z>'« 1771.

II. Nichtiiulogeriiiauische Sprachen.

Mandäisch.
Hebräisch.

böser 75.

Koptisch.

iero 177.

TT'iepo 177 1.

adyaura 109.

Neususisch.

appantukkima 128.

Syrisch.

gyänavaspär 109.

III. Künstliche Sprachen.

agnot 263.

aZys 263.

alpisch 269.

-amma 245.

awit 263.

assi.s' 263.

bagoge 263.

s/if/« 248.

Cacodemon 248.

celotat 263.

CM?iz 263.

cZrtrfeZe 263.

daglomi 267.

fZesi 263.

editor 263.

eges

eledid 263.

J5JZi 263.

elimitat 263.

emonalan 263.

esiolen 263.

.(^aj^ 263.

^^7o5• 263.

^oß-a 263.

hanciJior 263-.

ide 263.

zd2Y 263.
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isas€)' 263.

Kakidorati 264.

Koffelrey 248.

lacob 263.

lamen 263.

Lickehappe 248.

/i<7Z 264.

madeli 263.

maglovii 267.

tnolom 264.

«ö hlamiria 249.

ö« clemos 249.

nacob 263.

naneg 263.

«e^ro 263.

Leipzig'-Gohlis.

negogag 263.

«eme 263.

neinv 263.

?u blarnioctor 249.

Nidstriffio 248.

?i« nunarto 249.

ononer 263.

oronatat 263.

ossosson 203.

pagloni 267.

Eabbarlab 248.

1'egnot 263.

reloran 263.

i'imirsi 263.

ronadaic 263.

saladid 263.

6-aZe 263.

saie^ 263.

.s-a?*/" 263.

siinulor 257.

Syiickensnabel 248.

sodaled 263.

to^^a 245.

timinitiir 263.

tinad 263.

toloslobas 263.

teoc 264.

vüede 261.

Herman Hirt.

Bericlitigungeii.

IF. XII S. 143. Z. 24 des Textes v. o. lies ylvajßvam.

S. 175 Z. 7 V. u. lies äis statt äzsa.

S. 177 Z. 2 der Aiim. lies AJPh. XXI statt a. a. 0.

S. 189 Z. 11 V. 0. für Vhen used' lies Vhen dochumm is used'.

S. 191 Z. 11 V. 0. für forccB lies forcthae.

S. 192 Z. 29 V. 0. für 'ansevers' lies 'answers'.

S. 194 Z. 8 V. o. für -medon lies medön.

Anzeig-er XII S. 13 Z. 30 v. o. lies statt 'obwohl die Spanier
Fedrigo daraus g'emacht haben' vielmehr 'die Romanen *Federico'.

Üniversitäts-Buchdruckerei von Carl Georgi in Bonn.
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Troels-Lund. Himmelsbild und Weltanschauung' im Wandel der
Zeiten. Autorisierte, vom Verfasser durchgesehene Übersetzung'
von Leo Bloch. Leipzig-, Druck und Verlag von B. G. Teubner
1899. 286 S. Geb. 5 M.

Der Verfasser, der in einer Reihe früherer Schriften die mate-
rielle Kidtur der Skandinavier im 16. Jahrhundert geschildert hat,

wagt sich hier an eine der schwierigsten Aufgaben, die sich ein
Kulturforscher überhaupt stellen kann. Er behandelt dieses ^Mai

nicht eine besondere Gruppe von Kulturformen, eine einzelne Seite

des Lebens; sondern er "will suchen, darüber klar zu werden, in

welcher Beleuchtung sich den Menschen jener Zeit das Leben zeigte,

welcher Farbenton damals über allen Verhältnissen, über der Le-
bensthätigkeit selbst lag." (S. 1.) "In dem Unterschiede dieser Beleuch-
tung* beruht der tiefste Inhalt der Geschichte. — Denn wir wissen
alle von uns selbst, dass die gegebenen Verhältnisse jedes Mal ge-
rade in der Beleuchtung ihre eigentliche, ihren inneren Werth be-

stimmende Erklärung finden." (S. 2.) Die Lel)ensstimmung eines Ge-
schlechtes hängt von seiner Weltanschauung ab; diese aber erwächst
aus den "beiden ursprünglichsten und tiefstliegenden Äusserungs-
formen der menschlichen Intellig'enz": aus "der Empfänglichkeit
für Lichteindrücke und dem Ortsgefühle." "Von hier aus sind jeder-
zeit die 3 grossen Fragen beantwortet worden, welche das Dasein
selbst jedem von uns stellt: Wo bist du? — Was bist du? — Was
sollst du thun?" — (S. 5.) "Der innerste Nerv aller menschlichen Kul-
turentwickelung ist die fortschreitende Auffassung des Unterschiedes
von Tag und Nacht, Licht und Dunkel." (S. 6.) "Und ein entschei-

dender Faktor in dieser Entwickelung sowohl, als auch ein richtiger

Weiser ihres Ganges ist das bei den Einzelnen verschiedene Gefühl
für den Ort", dessen "deutlichste Äusserung die Bestimmung des
Abstandes" ist. "Der weiteste Abstand aber, mit welchem der Mensch
zu rechnen hat, ist der zwischen Himmel und Erde." Und so gelangt
denn Lund zu seinem Grundsatze: "Jeder bedeutenden Änderung-
der moralischen und religiösen Lebensanschauung lieg-t mehr oder
minder bewusst eine Änderung- in der Bestimmung des Abstandes
zwischen Himmel und Erde zu Grunde." (S. 6.) Dieser Satz, auf dem
die ganze folgende Darstellung ruht, ist, wie man sieht, einfach aus
einigen anderen Sätzen deduziert worden, die der Verf. ebenfalls
nicht beweist offenbar deshalb, weil er sie für selbstverständlich

Anzeiger XII 1. 1



2 Troolb.-IjUii(l Himinclsbild und Weltanschauung usw.

hält. Es wird sich zeigen, ob die Ergebnisse seiner Arbeit seiner
Voraussetzung- Recht geben.

Wenn man die Lebensanschauiing des 16. Jahrliunderts ver-

stehen will, so muss man ihren Wurzeln nachgraben: diese aber
reichen sehr tief in die Vergangenheit hinunter und verbreiten sich

zugleich fast uin den ganzen Erdball. Die Untersuchung der "Ent-
stehung der Bestandteile der Weltanschauung des 16. Jahrhunderts"
welche den ersten und grössten Teil des Buches bildet, führt uns
in der That beinahe durch die gesamte Kulturgeschichte. Der Verf.

findet den Ursi)rung des Glaubens an die Beseeltheit und Schick-
salsinucht der Gestirne in Babylon und Assyrien, während das be-

nachbarte Iran die Heimat des Glaubens an einen Kampf zwischen
der lichten guten und der dunklen bösen Macht ist; die mächtige
und wohlthätige Sonne Ägyptens hat den monotheistischen Sonnen-
dienst erwachsen lassen, der sich in Judäa mit jenem iranischen
Glauben und der ebenfalls ägyptischen Idee von einer erlösenden
Menschwerdung der Gottheit vereinigt. Sodann wird die schön-
gerundete, in ihrer Beschränkung klare und harmonische Weltan-
schauung der Griechen geschildert, die Entstehung des Christen-

thumes und seine Entwickelung zur christlichen Kirche; endlich die

Verbreitung der Sterndeutung durch die Kultur der Araber; —
Alles dies in einer ungemein klaren und farbigen, mit originellen

Bildern reich, zuweilen fast überreich geschmückten Sprache, wel-

cher die Darstellung nicht den gei'ingsten Teil ihres Reizes ver-

dankt. Die Ausführungen beruhen offenbar auf tüchtigen Studien;

ob die Fundamente überall breit und stark genug sind, um alle

Konstruktionen des Verfassers zu tragen, mögen die Spezialforscher

beurteilen. Mir ei'scheint Manches mindestens zweifelhaft, — z. B.

die Auffassung der "niedrigsten Form des Opfers" (S. 14) — die Eth-

nologie hat uns viel rohere und einfachere Formen kennen gelehrt

— , oder der Vei'such, den assyrisch-babylonischen Glauben an böse
Geister hauptsächlich auf die Rechnung der Akkader und Sumerer
zu schieben (S. 22). Weit verhängnisvoller aber als alle solche Ein-

zelheiten ist das durchgängige Bestreben des Verfassers, die ver-

schiedenen Formen der Weltanschauung womöglich bis auf den
letzten Rest aus ihren klimatischen Bedingungen zu erklären. Ohne
Zweifel, Sonnenschein und Regen haben den grössten Eintiuss auf
die Entwickelung einer Pflanze; aber aller Sonnenschein und aller

Regen können aus dem fruchtbarsten Boden keine Pflanze erwach-
sen lassen, wenn kein Same vorhanden ist. Dieser Same, die ge-

gebene innere Anlage ist denn doch die Hauptsache, und alle

äusseren klimatischen Bedingungen vermögen nichts weiter als das
zu entwickeln was in ihm liegt. In dieser Darstelhing aber erscheint

der innere Faktor der Entwickelung, wenn er auch durchaus nicht

ganz vernachlässigt wird, wie gesagt als Nebensache: sogar die

Weltanschauung Jesu wird aus der geographischen und klimatischen

Eigenart Galiläas abgeleitet, im Gegensatze zu der auf "den un-
fruchtbaren steilen Kalkfelsen Jerusalems" von der unl)armherzigen
Sonnenglut erzeugten Anschauung der Pharisäer. Dei-artige Stellen

machen einen ähnlichen Eindruck wie gewisse Porträts, auf denen
das Kleid eine grössere Rolle spielt als der Mensch.

In dem zweiten Teile des Buches wird "die Mischung der Be-
standteile der Weltanschauung des 16. Jahrhunderts" geschildert. Als

der charakteristische Grundzug der Zeit offenbart sich "ein eigentüm-
licher Lebensdrang und eine ebensolche Lebenskraft". (S. 178) "Es war
der Glaulje an das Natürliche, seine Stärke und sein Recht, welcher
sich nun auf einmal so unwiderstehlich geltend machte." (S. 179) Die
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mittelalterliche Kirche hatte den unbändigen Lebenstrieb der barba-
rischen Völker zurückgedämmt; jetzt, da die Renaissance des Altertums
und die grossen Entdeckungen die Welt in Raum und Zeit so unend-
lich erweiterten, "strömten alle diese lang beherrschten Triebe mit
unaufhaltsamer Kraft über." (S. 180) Im Süden wie im Norden von
Europa war diese neue Lebensfreude wesentlich dieselbe; wenn auch
"nach Norden zu die Ausdrucksformen vereinzelter und grobkör-
niger wurden." (S. 181) — Ein zweites Hauptelement wurde durch
die Verbreitung der Bibel in die Lebensstimmung der nordischen
Völker hineing'etragen. Man entdeckte die Widei'sprüche zwischen
der biblischen und der kirchlichen Lehre: — und eine Angst kam
über die junge Weltfreude, die Angst um ihre ewige Seligkeit. Die
Gründung der evangelischen Staatskirchen beruhigte diese Sorge
zwar einstweilen; aber alsbald senkte sich ein weit dunklerer und
schrecklicherer Schatten auf die kaum befreite Menschheit herab, —
der Teufelsglaube. Auch im Mittelalter hatte man an den Teufel
geglaubt: aber man hatte auch geglaubt, dass der Papst, als der
Stellvertreter Christi auf Erden, die Macht besitze, ihn zu bezwin-
gen; man hatte sich in den festen Kirchenmauern sicher gefühlt,

Avährend der "dumme" Teufel ohnmächtig draussen sass. Jetzt

fuhren aus der Bibel Legionen von Teufeln heraus, sie erfüllten

die ganze Luft wie Schwärme giftiger Fliegen, und die alten schüt-

zenden Mauern waren zerbrochen. Lund hat vollkommen richtig

erkannt, dass und Avarum der Teufels- und Hexenwahn am furcht-

barsten unter den Reformierten aufloderte. "Im Norden glaubte
Niemand, dass Luther und die fürstlichen Häupter der neuen Staats-

kirchen dem Teufel an Macht gleich wären." (S. 243) Und eine

wahnwitzige Verzweiflung ergriff die Massen. "Nicht ohne Grund
nahm das Leben zeitweise das Gepräge von jenen Bachanalien der
Pestzeit an, wo alle Bande gelöst waren und üeberhaft ein jeder
sich beeilte, den Becher des Genusses zum Munde zu führen, ehe
es zu spät wäre." "Wie der Schatten von Windmühlenfiügeln jagte
die Teufelsfurcht über die sonnenbeschienenen Fenster des Sinnes,

unruhig, unablässig, zum toll werden." (S. 196) — Aber "just als

die Noth am höchsten war, zeigte sich im Norden, wie in ganz Eu-
ropa, ein himmlischer Versöhner. Das war die alte, ewig junge
Sterndeutung." (S. 199. 200). Die Sterne regieren das Geschick der
Menschen, die Sterne aber werden von Gott bewegt und gelenkt:
nicht der Teufel, sondern Gott ist der Herr unseres Lebens. Des-
halb wurde nun die Astronomie "die höchste aller Wissenschaften."
"Und mit gründlicher Kenntnis dieser war es möglich, die einzelnen

Akkorde in der himmlischen Musik zu sondern, die Tonstellungen
zu erkennen, zu bestimmen, welche irdische Bewegung, welche Zu-
sammensetzung der elementaren Säfte und damit auch der irdischen

Lebensformen jedesmal mit dem himmlischen Anschlage angeschla-
gen war. Die Sterndeutung war die höchste, edelste, göttlichste

Kunst des Menschen." (S. 205) — Soviel ich sehen kann, ist diese

Auffassung von der Rolle der Astrologie durchaus neu; und ich

glaube, dass sie mindestens ebenso viele Berechtigung besitzt als

die gewöhnliche entgegengesetzte, welche in dem Sternenglauben
nur einen thörichten und verderblichen Wahn sieht. Überhaupt ist

dieser ganze Teil in seiner Fülle und Klarheit wahrhaft bewunde-
rungswürdig. Aber gerade weil wir diese Darstellung für so wohl-
g'elungen halten, dürfen wir nicht vergessen zu fragen, wie sie zu
jenem axiomatischen Grundsatze des Verfassers stimme, dass "jeder
bedeutenden Änderung der moralischen und religiösen Lebensan-
schauung mehr oder minder bewusst eine Änderung in der Bestim-
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mung" des Abstandes zwischen Himmel und Erde zu Grunde Hegt."

In der Reformationszeit hat sicherlich eine höchst bedeutende Ände-
rung- der nioralisciien und religiösen Lebensanschauung stattgefun-

den; aber avo ist die Änderung in der Bestimmung des Abstandes
zwischen Himmel und Erde, die ihr zu Grunde liegen soll? — Die
Reformatoren hatten genau dieselbe astronomische Weltanschauung
wie die Männer der alten Kirche. Der Verfasser selbst führt das
Urteil Luthers über das neue System des Copernicus an: "Der
Narr will die ganze Kunst Astronomia umkehren. Aber die heilige

Schrift sagt uns, dass Josua die Sonne stille stehen hiess und nicht

die Erde." (S. 249) Die Reformation ist in der That wahrlich nicht

durch eine Veränderung des "Himmelsbildes" hervorgebracht wor-
den, sondern durch ganz andere Motive, die teils viel mehr äusser-

licher, materieller teils viel mehr innerlicher, idealer Art gewesen
sind. — Die Zerstörung des alten Weltbildes hat erst nach und gänz-
lich unabhängig von der religiösen und moralischen Reformation
stattgefunden, — und zwar, wie der Verf. mit Recht sagt, weniger
durch Copernicus als durch Giordano Bruno, "der zuerst den Ge-
danken aussprach, dass der Fixsternhimmel, die achte Sphäre, nicht

die Grenze der Welt bildet." Damit war die Schale des Welteneies
zerbrochen. "Und hinaus stürzte der gefangene Menschengeist ver-

wirrt, begeistert; neugeboren in die grosse wiinderbare Welt, wo
alles fremd, eisig fremd war." (S. 254) Dies ist nun in der That
eine gründliche Zerstörung der alten Weltanschauung, und, wenn
der Fundamentalsatz des Verf. richtig ist, so muss sie eine ebenso
vollständige Zerstörung der bisherigen moralischen und religiösen

Lebensanschauung nach sich ziehen. Lund versichert uns denn
auch, dass diese Folge unvermeidlich sei. "Die alte Periode in der
Entwickelung des Menschengeistes ist abgeschlossen. Eine neue
und unbekannte hat angefangen. Wir stehen an ihrer Schwelle. —
Mit geblendetem Blicke starren wir vorwärts." Und mit bewegten
W^orten verkündet der Verfasser, Avas er in der Zukunft gewahrt:
Die Lehre von der W^elterlösung durch Gottes Sohn, der Glaube
an den Teufel und die Hölle, der Glaube an den alten Gott und
seinen Himmel, Alles dies findet in der neuen Welt keine Stätte

mehr, Alles dies ist unrettbar dem Untergange verfallen. Wir suchen
den alten lieben Gott vergebens in der unendlichen Welt; und "wen-
den wir uns dann zu Gottes Offenbarung in uns selbst, so erleben

wir eine neue Enttäuschung. Denn es wird sieh schnell zeigen,

dass alles was der Mensch von Gott zu wissen glaubt, nur ein Spie-

gelbild des Menschen selbst" (S. 267) "nur eine wechselnde Bildung
seines eigenen Bewusstseins" ist (S. 268). "Es ist die grösste mensch-
liche Noth, seinen Gott zu verheren, gerade während man ihn am
bittersten nöthig hat." (S. 268) "Der Aufenthalt in der reinen Luft
der Unendlichkeit ist für uns nur Leere, Schmerz, Tod. So erscheint

als das höchste und einzige Vorrecht des heutigen Mensehen das
Recht zu verzweiteln." (S. 268) — Und dies Aväre die Zukunft, die

unvermeidliche Zukunft? — Lund weist auf zwei Heilmittel hin:

"unser Bewusstsein ist mit zwei merkwürdigen Kräften ausgerüstet,

der Kraft zu vergessen, und der Kraft zu glauben und zu hoffen."

(S. 269) Mit der Kraft zu glauben, gewiss! Und in dieser Kraft
liegt nicht bloss die Gewähr dafür, dass sich die Menschheit aus
jenem Abgrunde der Gottverlassenheit erheben werde, sondern noch
mehr, dass sie niemals in ihn versinken wird. Glaube ist das innere
Gefühl, in dem sich uns das Dasein metaphysischer "Dinge" ebenso
unmittelbar, ebenso unbeweisbar, und ebenso unwiderleglich offen-

bart wie in der äusseren Wahrnehmung' das Dasein der natürlichen
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Erscheinungen. Wer in diesem Sinne an Gott g-laubt, dem ist

Gott g-egenwärtig-, gleichviel, ob er den Himmel auf den Bergen
ruhend wähnt oder hinter der Wölbung einer Fixsternsphäre, oder
ob er weiss, dass es keinen "Himmel" im unendlichen Räume gibt.

Diese innerste Erfahrung ist die Lebensquelle des Wesentlichen in

der Religion, des Gottesbewustseins, das von jeder äusseren An-
schauungsform unabhängig ist und deshalb durch eine Veränderung
des räumlichen Weltbildes weder gestört noch gar zerstört werden
kann._ Wir stossen immer wieder auf den Grundfehler des Buches:
Die Überschätzung des Äusseren und die Unterschätzung des Inne-
ren. — Alle jene bangen Fragen, die Lund am Schlüsse erhebt,
sind in Wahrheit schon längst gelöst worden, durch die Antwort,
die Jesus der Samariterin gab: "Gott ist Geist; und die ihn anbe-
ten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten."

Es wäre ungerecht, dieses Werk vom rein wissenschaftlichen
Standpunkte aus zu beurtheilen. Denn es ist nicht sowohl die kühle
Arbeit eines streng objektiven Forschers als vielmehr das Bekennt-
nis eines tief und warm fühlenden Menschen; es ist nicht bloss ge-
dacht, sondern erlebt. Jedes Wort glüht und bebt von lebendiger
Empfindung. Und eben darin liegt der eigentliche Wert des Buches.
Wenn es etwas gibt, das der Verstand allein niemals ganz erfassen
und würdigen kann, so ist es die Welt anschauun g in ihren ver-
•schiedenen Formen. Denn diese wurzeln eben nicht nur im Kopfe
sondern in dem ganzen Menschen; und sie können infolgedessen
niemals völlig im wissenschaftlichen Sinne "erkannt" sondern sie

müssen gefühlt und erlebt werden. Die seltene Gabe, "sich in den
Geist der Zeiten zu versetzen," eignet Lxmd im höchsten Maasse;
und wir wollen uns die Freude an ihren Fi-üchten wahrlich nicht
•durch einzelne Mängel verkümmern lassen. Gerade weil ich meine
Bedenken gegen die Ansichten des Verfassers — und sie sind nicht
alle leicht — mit voller Deutlichkeit ausgesprochen habe, gerade
deshalb bekenne ich hier zum Schlüsse, dass mir sein Buch trotz
alledem einen Genuss gewährt hat, den ich möglichst Vielen wünsche.

Freiburs" i. B. Ernst Grosse.

Robertson - Smith W. Die Religion der Semiten. Autorisierte
deutsche Übersetzung aus dem Englischen nach der zweiten Auf-
lage der "Lectures on the Religion of the Semites" von Dr. R.
Stube. Mit 13 Abbildungen im Text, einem Vorwort von Prof.
D. E. Kautzsch und einem Anhang. Freiburg i. B. Mohr (Paiil

Siebeck) 1899. XX u. 372 S. 10 M.
Das Werk des 1894 verstorbenen Cambridger Semitisten Ro-

bertson-Smith ist nicht nur das einzige, das sich mit oben genanntem
Gegenstände befasst, sondern es ist auch ausgezeichnet durch seine
Gediegenheit. Es erwarb sich, als es vor 11 Jahren erschien, sofort die
Hochschätzung der Fachleute, und mit Freude begrüssen wir es, dass
jetzt eine deutsche Übersetzung erschienen ist, die zugleich dafür
Sorge trägt, dass das Buch auf der Höhe der Zeit steht, wie sie

denn auch mancherlei redaktionelle Verbesserungen aufweist. Der
Inhalt darf weit über den Kreis der Semitisten hinaus Beachtung
beanspruchen sowohl wegen der zahlreichen Hilg-emein-religions-
"wissenschaftlichen Bemerkungen als wegen der Anregung, die das
Studium der semit. Religionen an sich schon bietet. Einem einlei-

tenden Kapitel folgt ein Kapitel über das Verhältnis der Gottheit
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zu ihren Verehrern, ein weiteres über das Verhältnis der Gottheit
zu den Naturdin^-en, zwei Kapitel über das Verhältnis des Menschen
zu den heiligen Städten und sechs Kapitel über Opfer. Ein Anhangs
behandelt das Schat'opfer im Kultus der kvprischen Aphrodite (Die
anderen 11 "additionel notes" des Originals sind jetzt in den Text
des Buches hineingearbeitet). Ferner ist ein Verzeichnis der Bibel-

stellen und ein sehr detailliertes Register beigegeben. Das Werk
kann als zuverlässiger und verständlicher Führer warm empfohlen
werden.

Freiburg i. B. Reckendorf.

Wechssler E. Giebt es Lautgesetze'? S.-A. aus: Forschungen zur
romanischen Philologie. Festgabe für Hermann Suchier. Halle
Niemeyer 1900. 190 S. 8^. 5 M.

Von dem Kampf um die Lautg-esetze der einst so heiss ent-

brannt war, ist es still g-ev/orden. Mögen die Forscher auch in der
Theorie verschiedener Ansicht sein, in der Praxis befolgen sie alle

den gleichen Weg. Ausnahmen von den Lautgesetzen werden nur
dann anerkannt, wenn man sie zug'leich zu erklären versucht. Dass
aber gerade die Theorie einer erneuten Untersuchung bedarf, kann
keiner bezweifeln, der sich ei-nsthaft mit dem Problem der Laut-
gesetze beschäftigt hat. Es ist vielleicht von guter Vorbedeutung,
dass auf diesem Gebiet ein Forscher das Wort ergreift, dem die

ganze Frage bis dahin ferngelegen hat, der auch kein Indoger-
manist, sondern ein Romanist ist, da ja gerade die romanischen
Sprachen wertvolles Material für unser Problem liefern. Kommt
dazu eine für dieses Problem unentbehrliche Schärfe des Denkens,
eine exakte Kenntnis der Psychologie des Sprechens und eine reiche
Kenntnis der Geschichte des Problems, so ist von vornherein manche
Förderung zu erwarten. In der That zeigt Wechssler in seiner
Schrift eine solche Reihe von Vorzügen, dass es ihm gelingt, das
Problem nicht etwa ein kleines Stück nach vorwärts zu beweg'en,
sondern dass er gleich eine grosse Strecke zurücklegt. Ich habe
selten eine Schrift gefunden, die einerseits so oft das ausspricht,

wozu ich selbst gekommen war, andrerseits aber auch das, worüber
ich noch im Unklaren wai", so elegant und sicher löst. Über eine
ganze Reihe von i setzt der Verfasser die richtigen Punkte. Frei-

lich sind auch für den Leser der Schrift eine Reihe von Vorbe-
dingungen nötig. Er darf sich nicht in solcher Unklarheit vom
Leben der Sprache bewegen, wie sie in den ersten Kapiteln von
Kretschmers Einleitung in die Geschichte der griechischen Sprache
zu Tage tritt.

Um allen Unklarheiten vorzubeugen schafft sich der Ver-
fasser durch eine Reihe allgemeiner, allerdings nicht wesentlich
neuer Auseinandersetzungen, die unentbehrliche Grundlage für das
folgende, er gibt dann eine Geschichte des Begriffes Lautgesetz,
um schliesslich zu seinem eigentlichen Problem zu gelangen. Dies
ist viel weiter als der Titel vermuten lässt. Er formuliert die fol-

gende Vorfrage: "Aus welchen Ursachen und in welcher Weise
haben die Bewohner des Imperium Romanum den Lautbestand des
ihnen von den römisch-italischen Kolonisten übei-lieferten Latein in

Raum und Zeit derart abweichend reproduziert, dass sich daraus
als schliessliches Resultat der Lautbestand der heutigen romanischen
Sprachen ergab? Gelaugen wir hier ans Ziel, so lässt sich die Laut-
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gesetjjfrage beantworten : wenigstens für diesen einen, der Prüfung
besonders gut zugänglichen Fall und für die idg. Sprachen über-

haupt". Auf diese Frage gibt er die Antwort, die ich für die idg.

Sprachen schon IF. 4,' 36 kurz skizziert habe, d. h. er erklärt die

verschiedenen romanischen Sprachen aus Sprachmischung. Wenn
der Verfasser auch noch nicht im Stande ist, diese Ansicht in allen

Punkten streng zu beweisen, so führt er doch den NachAveis, dass

wir überall, wo wir die heute verschiedenen romanischen Sprachen
finden, in früherer Zeit verschiedene Völker antreffen. Wäre es

dem Verfasser möglich gewesen, eine ethnologische Karte des alten

Europa seinem Buche mitzugeben, und eine Karte der modernen
romanischen Dialekte, vielleicht auf di;rchsichtigem Papier, so würde
man recht deutlich sehen, wie sich die Gebiete der alten Stämme
und der heutigen Dialekte im Grossen und Ganzen decken. Natür-

lich mxiss man" darauf verzichten, einzelne Lautveränderungen der

modernen Dialekte aus den Eigentümlichkeiten der alten Sprache
zu erklären. Denn die einzelnen Lautübergänge sind nicht das

wesentliche, das sind vielmehr eine Reihe von Faktoren, die sieh

graphisch nicht darstellen lassen. Diese Faktoren hat der Verf.

austührlich behandelt. Das erste ist die Artikulationsbasis. Ver-

schiedene Sprachen können verschiedene Artikulationsbasis haben.

Wird bei der Sprachannahme die eigene Artikulationsbasis beibe-

halten, so wird die Sprachentwicklung im Laufe der Zeit eine

andere Eichtung annehmen, die vielleicht erst nach Jahrhunderten
klar in die Erscheinung tritt. Der zweite Faktor ist der Akzent.
Hier gibt der Verfasser zunächst eine neue Definition des Begriffes

'Akzent', die auf Fr. Saran zurückgeht. "Sprachakzent ist die Gliede-

rung des phonetischen Phänomens, soweit sie rein durch das Mittel

der Artikulation vollzogen wird." Diese Gliederung wird hergestellt

durch das Zusammenwirken folgender Faktoren: 1. Tonhöhenab-
stufung (= musikalischer Akzenf), 2. Abstufung der Zeiten (Quanti-

tätsunterschiede), 3. Abstufung der Stärken (exspiratorischer Akzent),

4. Reihenfolge der Laute (Anordnung der Laute nach der Schall-

fülle), 5. Die Silbenartikulation (dazu gehört die Silbentrennung),

6. die wechselnde Stimmverwendung. Sobald sich einer dieser

Faktoren ändert, muss die Entwicklung eines Dialektes in ganz
anderen Bahnen verlaufen. Verf. führt dies im einzelnen am Ro-
manischen durch. Jede andere Sprache hätte ihm ai;ch Beispiele

geliefert. Ich erinnere hier nur an das Germanische. Das Wesent-
liche am germanischen Sprachcharakter ist wohl der Übergang
der idg. wesentlich musikalischen Betonung in die exspiratorische.

Man kann versuchen darauf eine ganze Reihe von Erscheinungen
zurückzuführen. Die Lautverschiebung dürfte veranlasst sein, durch
den Übergang von ungespannten Lösungslauten in gespannte Ex-
plosivlaute (vgl. Sievers Phonetik), der durch den neuen Akzent
veranlasst war. Die Abhängigkeit des Vokalismus von dem Akzent
ist ganz klar. Aber selbst der Umlaut, die Brechungen könnten
mit dem Akzent in Zusammenhang stehen, was im Einzelnen hier

auszuführen unmöglich ist. Auch im Slavischen zeigt sich ein all-

gemeines Gesetz, das man unter 4. stellen kann. Die Anordnung
der Laute nach der Schallfülle weicht im Slavischen von der der
übrigen Sprachen ab. Daher haben wir offene Silben, or, ol, on,

om werden durchgehends verändert usw. Die Folgerungen aus
W'echsslers Ausführungen zu ziehen, erfordert für jede einzelne

Sprache besondere Schriften, die erst einmal den allgemeinen pho-
netischen Charakter jeder Sprache feststellen müssten. Weitere all-

gemeine Faktoren der Sprachentwicklung', aber von untergeord-
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neter P.edeutuii,ü- sind die Assimilation, die Epenthese, Metathese,
Sprachsilben, Dissimilation. Sie hängen z. T. sicher von dem Ak-
zent ab.

Weiter behandelt Wechssler dann den Begriff der Kultur-
sprachen, die Privatsi)rachen, und schliesslich die Frage: "Gibt es

Mundarten?" Auch hier antwortet der Verf., worin ich ihm durch-
aus lieistimme: Es gibt Mundarten und Mundartengrenzen. Frei-

lich mit Hülfe unserer Kartenwerke werden wir diese Grenzen nicht

immer festlegen können, aber man braucht nixr einmal die Mund-
arten wirklich zu hören, um an Grenzen zu g-iauben. Dass sich in

den Grenzgebieten in verschiedenen Fällen ^lischdialekte entwickeln
können, ist nicht wunderbar, aber nichts ursprüngliches.

Und aus alledem folgt dann fast ganz von selbst die Beant-
wortung der Frage: "Gibt es Lautgesetze?" Die Antwort kann
nicht anders wie: ja ausfallen, worin wir dem Verf. vollständig 1)ei-

stimmen. Überall wo wir Sprachübertragung finden, werden wir
auch allgemeine ausnahmslose Lautgesetze treffen. Und mit Sprach-
übertragung und Sprachmischung haben wir in viel höhei'em Masse
zu rechnen, als gemeiniglich geschieht. Denn selbst innerhalb
enger Grenzen finden Wanderungen und Mischungen statt.

Wer Wechssler gelesen hat, wird nun auch zum ersten Male
verstehen, wie sich Lautgesetze über ein grosses Gebiet ausdehnen
können. Bei der Panischen Anschauung, die vom Individuum aus-

geht, war mir das unverständlich. Der Verkehr, den man zur Er-
klärung herangezogen hat, hat das nicht zu Wege bring'en können.
Jetzt sehen wir klar, dass gewisse Lautveränderungen, die auf einem
grossen Gel)iet nach einander auftreten, wie etwa der germ. ?-Um-
laut, der Übergang von e zu fi, bedingt sein können durch Ursachen,
die vielleicht Jahrhunderte zurückliegen. Alles in allem genommen,
so ist das Studium der Wechsslerschen Schrift für jeden, der in

die wichtigsten Probleme der Sprachwissenschaft tiefer eindringen
will, unentbehrlich.

Leipzig-Gohlis. H. Hirt.

Grammont M. La dissimilation consonantiiiue dans les langues
indo-europeennes et les langues romanes. Dijon, Imprimerie Da-
rantiere 1895. 216 S.i).

Gr. hat sein Buch seinen Lehrern: Breal, de Saussure, d'Ar-

bois de Jubainville, Job. Schmidt, Thurneysen gewidmet. Antoine
Meillets gedenkt der Verfasser S. 8 noch mit besonderer Dankbar-
keit als Altersgenossen und Freundes. 'Tour se faire une methode
personelle, le meilleur parait etre des lors de combiner par une
Sorte d"eclectisme celles des differents maitres.

Man besitze, sagt Gr. S. 9 "avec ces deux mots assimila-
tion et dissimilation un moyen infaillible d'ecarter quantite de
faits dont ne rend compte aucune loi connue. Mais un mot n"est

(ju'une etitiuette. ce n"est pas une explication". Gr. geht also darauf
aus, inbezug auf die Dissimilation statt eines Wortes, einer Auf-
schrift, eine Erklärung zu finden und die Gesetze, unter denen die

Erscheinung eintritt.

1) Vgl. die Anzeige von Meyer -Lübke im Literaturblatt für

g'erm. u. roman. Philologie 1896 Sp. 409.
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Gr. erklärt, dass seine Gesetze (lois) bloss Möglichkeiten sind:

elles sont la l'ormiile suivant laquelle la dissimilation se fera, si eile

se fait (S. 15). Der Aufzählung seiner Gesetze schickt Gr. zur Er-

klärung folgende Schlüsse, zu denen er kam, voi-aus.

1. Damit ein Phonem ein anderes dissimilieren könne, ist not-

wendig, dass beide ein oder mehrere gemeinsame Elemente haben.
2. Dissimilation liegt dann vor, wenn eines der beiden Pho-

neme Ursache ist, dass das andere eines oder mehrere der gemein-
samen Elemente verliert.

3. Die Dissimilation schafft keine neuen Phoneme d. h. der
betreffenden Sprache unbekannte: wenn die Summe von Elementen,
die von dem angegriffenen Phonem übrig* bleiben, nicht ein vor-

handenes Phonem ergeben, so tritt das nächst verwandte Phonem
der Sprache als Ersatz auf. Wenn die übrigbleibenden Elemente
nicht genügen um ein Phonem zu ermöglichen, so fallen sie mit

oder ohne Kompensation aus.

4. Die Dissimilation ist im allgemeinen eine teilweise, sie kann
nur dann eine gänzliche sein, wenn das dissimilierte Phonem zu
einer "kombinierten Gruppe" (groupe combine) gehört oder im-

plosiv ist.

5. Die Dissimilation unterbleibt, wenn die Etymologie der ver-

schiedenen Teile des Wortes für den Sprechenden klar ist.

Die von Gr. gebrauchten termini erklärt er folgendermassen.
Groupe combine ist ihm jede Konsonantengruppe, die in einer

und derselben Silbe vokalischen Elementen vorausgeht oder folgt.

Wenn eine Konsonantengruppe nicht combine ist, so ist sie durch
den Silbeneinschnitt zertrennt.

Consonne combinee ist jeder in einer kombinierten Gruppe
l)efindliche Konsonant.

Ein implosiver Konsonant ist jeder, occlusiv oder nicht, der
•eine Silbe abschliesst (termine) und dem Silbeneinschnitt vorausgeht.
Eine kombinierte Gru]ipe kann implosiv sein.

Ein explosiver Konsonant ist jeder, ob occlusiv oder nicht,

•der eine Silbe beginnt; eine kombinierte Gruppe kann explosiv
sein. — (Zu den beiden letzten Punkten erklärt Gr. in einer Anm.,
•es sei nicht unstatthaft die Ausdrücke implosif und explosif auch
auf die Dauerlaute (consonnes continues) anzuwenden: Les pheno-
menes sont en somme les memes que pour les momentanees: aux
occlusions de ces dernieres correspond un resserrement buccal lors-

•qu'il s'agit des premieres).
Ein angelehnter Konsonant (consonne appuyee) ist jeder ex-

plosive Konsonant, der unmittelbar einem implosiven folgt. Eine
kombinierte Gruppe kann angelehnt sein.

Die Gesetze, welche Gr. für die Dissimilation aufstellt, sind

folgende.
I. Gesetze, die von dem exspiratorischen Akzent (accent d'in-

tensite) abhängig sind. Regressiv oder progressiv.
1. Gesetz. Betonter implosiver Konsonant dissimiliert unbe-

tonten implosiven Konsonanten. Vgl. ahd. tiirtiUüha zu lat. hirtur,

frz. heberge zu ahd. heriherga.
2. Gesetz. Das zweite Element einer betonten kombinierten

Oruppe dissimiliert das zweite Element einer unbetonten kombinier-
ten Gruppe. Vgl. ital. pt^opio zu lat. propriiis. — Att. öpüqpaKToc aus
^bpuqppaKToc. — Lat. frafrem hat sein ? erhalten wegen nom. frater.

3. Gesetz. Betonter ang-elehnter Konsonant dissimiliert un-
betonten angelehnten (S. 32). Gr. gibt als Beispiel bloss hom. ß\u)-

löpöc = *ßpaj9pöc.
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4. Gesetz. Betonter kombinierter Konsonant dirtiiniliert einen
intervokalisehen Konsonanten. Span, pelegrino. ahd. piligrim. —
Griech. cpXaüpoc = *qp\ai;\oc. — Lit. Grygalis = Grcfforius.

5. Gesetz. Betonter kombinierter Konsonant dissimiliert un-
betonten imi)losiven. Ital. alhitrare,

j. Gesetz. Betonter implosiver Konsonant dissimiliert beton-

ten angelebnten Konsonanten. Fälle sind sehr selten. Frz. Sorlin
= Satuminus.

7. Gesetz. Betonter implosiver Konsonant betonten kombi-
nierten. Ahd. bior 'Bier' = *hreura.

11. Gesetze, die nicht vom exspiratorischen Akzent abhängen.
Regressiv oder progressiv.

8. Gesetz. Angelehnter explosiver Konsonant, kombiniert oder
nicht, dissimiliert einen explosiven intervokalisehen. Vulg. lat. co-

liandru = coriandrmn. AVenn Gr. vvilg. lat. cinque = quinque hie-

herstellt, so meint er wohl Stellung des Wortes im Satze nach Vokal,
bei vulg. lat. radu = rarum Stellung nach Konsonant. Griech. Xa-
Adbpioi von Xapdbpa, att. 'OXorreüc ^ *ObuTTeuc.

9. Gesetz. Kombinierter angelehnter Konsonant dissimiliert

kombinierten nicht angelehnten. Frz. ijenre = prendi^e.

10. Gesetz. Angelehnter nicht kombinierter Konsonant dissi-

miliert angelehnten, kombinierten. Griech. eKTTa-fAcc aus ^eKTTXafAoc.

Gr. nimmt zwischen f und \ Silbeneinschnitt an.

11. Gesetz. Von zwei Konsonanten, welche durch den Silben-

einschnitt getrennt sind, dissimiliert der explosive den implosiven.
Ital. alma = anima^ an. nafn got. namn-.

12. Gesetz. Von zwei durch einen occlusiven Konsonanten
geschiedenen Konsonanten dissimiliert der explosive den implosiven.
Vulg. lat. reltragns- = gall. rertragus, span. Beitran = Bertrand,
prov. alhi'e = frz. arhre, lat. 2)o.sco = '"'prcscö, griech. biödcKiu =
*6i&aKCKiu, lat. discö = di{d)cscö.

13. Gesetz. Angelehnter Konsonant dissimiliert implosiven
nicht betonten. Mhd. reigel von reiger 'Reiher'.

14. Gesetz. Implosiver Konsonant dissimiliert intervokalisehen.
Vulg". lat. *armolacia = griech. äpinopaKia, lit. erkelis 'Erker', ahd.

martolöii := martorön.
15. Gesetz. Implosiver Konsonant dissimiliert unbetonten kom-

binierten. Frz. Flobert aus '-''Frobei^t = Frödber^t, spätlat. fragellum
^= flagelluni.

IG. Gesetz. Intervokalischer Konsonant dissimiliert kombi-
nierten unbetonten. Ital. Federico — Friedrich, frz. Frederic, griech.

|udpa6ov aus ludpaöpov 'Fenchel'.

II [. Gesetze, die nicht vom exspiratorischen Akzent abhängig
sind — immer regressiv.

17. Gesetz. Von zwei intervokalisehen Phonemen wird das
erste dissimiliert. Altit. astrolomia = astronomia, mhd. enelende
von ahd. elüendi, lat. caeriileus von caelum.

18. Gesetz. Von zwei angelehnten unbetonten Konsonanten
wird der ei'ste dissimiliert. Keine Beispiele.

19. Gesetz. Von zwei kombinierten unbetonten Konsonanten
wird der erste dissimiliert. Griech. GmößpujToc von BpnrößpojToc

'wurmstichig'.
20. Gesetz. Von zwei unbetonten implosiven Konsonanten wird

der erste dissimiliert. Frz. heberger.
Jedem dieser 20 'lois' folgt ein Kommentar, welcher die Be-

handlungsweise in übersichtlichen Formeln zusammenstellt. So sagt

z. B. Commentaire I (zu Gesetz 1):
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f l—r ou r—l
r—r zu n—r ou r—n

\ — r ou r—n
r—l ou l

—r
l— l zu ^ , 7

l n—l ou Z—

«

?i— ?i zu 1—71 ou n—

?

n—m zu {l— oii ou) r— ??i

S. 88 bringt eine Obsei'vation generale. Wenn ein Wort den
Gesetzen der Dissimilation sicli entziehe, so g'eschehe dies, weil eines
seiner verschiedenen Elemente für den Sprecher klar sei. Frz. Chri-
stofle, Christophe, span. Crisfohal, ital. Cristofano = Christoforu habe
sein r bloss wegen Christ, Cristo erhalten, ital. Cristofano sei nach
Stefano gebildet. Ahd. mülheri widerspricht dem Gesetz XIV, das
r bleibt an zweiter Stelle erhalten wegen der Klarheit des allbe-

kannten Wortes heri. Für KeqpaXapYia erwartet Gr. *KecpapaXf ia. Aber
KeqpaXr) war zu sehr bekannt, als dass *Ke(pap- htätte entstehen kön-
nen. Der Leser wird freilich fragen, ob a\Y- etwa Aveniger bekannt
und klar war. Der Fall ist ein typischer bei den Deutungen Gr.s
Ich habe den Eindruck, dass Gr. mehr erklären will, als man eben
heute noch erklären kann.

Von S. 96— 102 sind Tabellen zu finden, welche die Behand-
lungsarten der dissimilierten Laute darstellen.

DieHauchdissimilatinn des Griechischen und Altindischen vergL
S. 103—107. Die Dissimilation ist regressiv: Tiöriiui, ex'JJ) Kdpxapoc^
Trevöepöc, rpixöc. Aber ion. KÜÖpii, KÜGpoc gegen att. xÜTpa, x^Tpoc.
IxecOai (ohne Dissimilation) erklärt Gr. so, dass es eben in seinei*
Teilen klar war. Wieder muss man fragen, ob denn XuOrixi nicht
ebenso klar war? Ich denke, dass die lebendige griechische Ver-
kehrssprache weit mehr Erscheinungsformen hatte als uns die Über-
reste, die doch immer nach einem gewissen Schema niedergeschrie-
ben sind, zeigen. Schon die vorhandenen Unterschiede der schrift-

lichen Fixierung weisen darauf hin. Das 6 von XOGrixi soll erhalten
worden sein, weil alle Personen des passiven Aorists und Futurs
es hatten, während die Endung -9i auf die 2. Ps. Imp. beschränkt
war. Warum haben aber icBi, lOi, cxnGi u. a. es nicht zu erhalten
vermocht? Kurz, die Rechnung ist keine so säuberliche, wie Gr.s
Darstellung glauben machen will. Auf S. 106 sucht Gr. die von
Osthoff aufgeworfene und mit einem allzu künstlichen "Gesetze"
beantwortete Frage, was geschehe, wenn ein Wort drei oder mehr
Aspiratae enthalte, zu erledigen. La question n"existe pas, sagt Gr.,
weil diese Bedingungen niemals in einem einfachen Worte vorkom-
men. Bei zusammengesetzten Wörtern aber entscheide die Klar-
heit der einzelnen Teile.

Gr. bespricht dann (S. 111 ff.) Erscheinungen, welche so aus-
sehen, als ob sie aus Dissimilation hervorgegangen wären, aber
durch Volkset\'mologie, Kontamination, Analogie entstanden sind.
So ist TTveO.uujv aus irXeuiuujv nach -rrveuj, Trveüua gebildet. Lorsqu'un
mot presente quelque ressemblance phonique ou semantique avec
un autre ou un groixpe d'autres, il peut subir l'infiuence de cet
autre de differentes manieres (S. 111). Das ist ein vollkommen zu-
treffender Satz und die Sprechfehler beweisen jeden lieben Tag
seine Richtigkeit i). Einige von Grammours hier gegebenen Erklä-
rungen kann ich allerdings nicht akzeptieren. Griech. qpaxpia für
q)paTpia scheint mir eine wirkliche Dissimilation zu sein, und nicht

1) Vgl. Versprechen u. Verlesen S. 71.
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wie Gr. S. 123 will, eine von iraTpia beeinflusste Form. Auch die

Suffixverfauscliungen, welche Gr. S. 127 ff. annimmt, befriedigen mich
nicht immer; sie finden sich eben so oft gerade dort, wo man ein

wirkliches Dissimilationsbedürfnis voraussetzen kann. Auch idg.

*fisres ist für Gr. keine eigentliche Dissimilation = *tri-sres, er

braucht dazu ein anderes Gesetz S. 134.

Am wenigsten befriedigen kann Gr.s Ausführung über die

Reduplikation, was natürlich zum allergrössten Teil nicht, seine

Schuld ist, denn hier liegen Fragen vor, die wahrscheinlich niemals
mehr zu beantworten sein werden. Er beschäftigt sich zuerst mit
dem Problem von KeXaiveqpric aus ^KeXaivo-vecpiic. Ich bitte hier seine

Worte mit dem, was ich V. u. V. S. 1S2 ft'. sagte, zu vergleichen.
Gr.s Arbeit sei allen Fachgenossen auf das wärmste empfoh-

len. Ich halte sie für eine der beachtenswertesten der letzten Jahre.

Widersprechen nuiss ich der Grundauffassung Gr.s, dass nämlich
seine Regeln — er nennt sie "'Gesetze" — eintreten müssen, ich

denke, man kann im besten Falle zu Regeln kommen, die zeigen,

was geschehen kann, aber nicht inuss. Wenn er S. 147 sagt, *Ke-

Xaivo-veq)r|c n'a Jamals existe, so halte ich das für ganz unwahr.
Man wird lange genug gebraucht haben, bis man mit dem schwie-

rigen Worte fertig wurde, aber ihm seine Existenz abzusprechen
gellt nur dann an, wenn man an Gr.s lois glaubt, was ich nicht

thun kann. Gr. hat 20 Gesetze der Dissimilation aufgestellt; man
möchte sagen, zwanzig Gesetze oder gar kein Gesetz ist ganz das-

selbe, zumal man dort, wo Gr. nicht Dissimilation sondern andere
Gründe sucht, nicht immer seiner Meinung sein muss. Gr. hat aller-

dings auch ein allgemeines Gesetz aufgestellt: La dissimilation c'est

la loi du plus fort (S. 186). Das ist eine Redensart. Was macht
einen Laut zum stärkeren? Ein Laut der tonstärkeren Silbe sei stärker

als ein anderer, ein angelehnter stärker als ein nicht angelehnter.

Ein Laut g^gi^w das Ende des Wortes sei widerstandsfähiger als

einer im Anfange (S. 184). Das letztere ist wiederum ganz falsch
und unwahr, und auch an das andere glaube ich nicht. Der Be-
griff "stärkerer" Laut ist undefinierbar. Grammont nennt den Laut,

welcher dissimiliert, den stärkeren und sagt dann, es ist eben Wesen
des stärkeren Lautes zu dissimilieren. Damit ist der schönste cir-

culas vitiosus fix und fertig.

Ich habe mir selbst V. u. V. 159 die Frage vorgelegt, welche
Laute sich beeinflussen können, ohne nebeneinander zu stehen, ich

sprach von der Wertigkeit der Laute, und kam durch die Beob-
achtung- der Momentanbildungen zum Schlüsse, dass nur annä-
hernd gleichwertige Laute das imstande sind. Der psychische Grtmd
ist, dass eben nur ein mit dem zu sprechenden Laute gleichwertiger

assoziiert wird und dann im Versprechen für jenen eintritt d. h.

eintreten kann.
Aber gerade bei r l m n ist es schwer zu sagen, wann sie

gleichwertig sind und wann nicht. Ich habe den Eindruck, dass

sie unter Umständen auf einander wirken können, wo andere Laute
das nicht imstande sind.

Ich befinde mich mit Gr. in doppeltem harten Widerspruche:
1. Ich finde, dass sich gerade gleichwertige Laute befehden

und finde den Grund darin, dass gerade sie in assoziativen Ver-

bindungen stehen. Gr. meint, der "stärkere" Laut überwinde den
schwächeren, d. h. ein Latit der betonten Silbe dissimiliere den
entsprechenden Laut der unI)etonten Silbe. Vgl. seine Gesetze
1—7. Grammont scheint aber gar nicht zu merken, dass seine

IL Reihe von Gesetzen (8—20), Gesetze, "die nicht vom exspira-
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torisehen Akzente abhängen" dieser Auffassung- ganz und gar
den Boden entzieht. Denn: Wenn es 13 "Gesetze" gibt, wo die

Dissimilation möglich ist ohne die Wirkung des exspiratorischen

Akzents, wer bürgt dann dafür, dass dieser die Ursache ist bei

den 7 anderen "Gesetzen"'?? Grammont sucht zwar auch ohne
Akzent nach den Merkmalen des "stärkern" Konsonanten, er lehrt,

ein "angelehnter" sei stärker als ein "nicht angelehnter". Das ist

aber wieder nur dann glaublich, wenn man dem bildlichen Auf-
druck "angelehnt" eine Realität zuspricht, die ihm durchaus nicht

zukommt. W^er kann es glauben, dass das zweite p von Xapdbpa
als "stärker" ein XaXübpioi hervorgerufen hat'? Freilich kann man
sagen, das zweite p von *Xapd6pioi muss das stärkere gewesen sein,

denn sonst hätte es ja eben das andere nicht zu differenzieren ver-

mocht. Aber das sind nur Worte, nichts als Worte!
Was soll man weiter sagen, wenn nach Gesetz 17 aus astro-

nömia altital. astrolömia Avird, zu lat. eaelum caerüleus, beides in

schlagendem Gegensatze zu der Wichtigkeit, welche Gr. dem Ak-
zente zuweist? Ebenso öiTrößpiuxcc aus öpmößpujTOC, wo beide p in

unakzentuierter Silbe stehen.

Wie kann man ferner Beispiele aus den verschiedensten indo-

germanischen Sprachen und den verschiedensten zeitlichen Entwick-
lungsstufen alle unter dem Gesichtspunkte des exspiratorischen Ak-
zents auffassen, wo es doch zweifellos ist, dass der Akzent grossen
nationalen und temporalen Schwankungen unterliegt?

2. Gr. spricht von "Gesetzen", nach denen die Dissimilationen

sich also allenthalben vollziehen müssen. Ich glaube bis jetzt an
solche nicht, denn alle Sprachen enthalten Wörter, welche dissimi-

lationsfähig sind. Wir sagen noch immer "Friedrich", obwohl die

Spanier Fedrigo daraus gemacht haben. Dass -rieh noch etymolo-
gisch klar sei, oder "Heinrich" mitwirkt, wird wohl niemand ernst-

haft glauben. Zu solchen Annahmen muss sich aber Gr. verstehen,

weil er seine "Gesetze" retten will. So muss er S. 181 annehmen,
dass man in lat. purpurn, carcer noch die Reduplikation fühlte!

Ich glaube nur, dass die psychologischen Voraussetzungen
aller Dissimilationen gesetzmässige sind, und dass aus den lebenden
Sprachen sie mit Bestimmtheit durch den Sprechfehler nachgewiesen
werden können, dass aber trotz dieser Regelmässigkeit der Antriebe
doch die Dissimilationen nicht eintreten d. h. wenigstens nicht all-

gemein gültiger Sprachbrauch werden müssen.
Bei der Arbeit Gr.s macht mir das einen unangenehmen Ein-

druck, dass er zuviel Advokat ist, er gehört zu denjenigen die alles

erklären können. Ich war erstaunt, wie ich plötzlich las, dass er

nicht mehr imstande sei lois zu erlassen. Aber ich gestehe ihm
gerne zu, dass er sein Thema gewiss nach Kräften vertieft hat.

Am meisten hat es mich gefreut, dass auch er darauf kam, die

lebende Sprache zu befragen und dass er sowie ich auf die Beob-
achtung des Versprechens, der Sprechfehler kam. Ich halte daran
fest, dass uns dieses über die Fernwirkung der Laute, darunter
die Laut- und Silbendissimilationen, über Kontaminationen (Assozia-

tionen zwischen mitgedachten Wörtern), die unglücklich benannte
Volksetymologie, und auch über die Analogiebildungen aufklären
kann. Als Gr., nachdem er nur ganz kurze Zeit auf diese Dinge
geachtet hatte, sein Manuskript mit den Worten versah: La question
demande des recherches plus approfondies war sein Wunsch schon
erfüllt, denn V. und V. war schon gedruckt, wenn auch noch nicht
ausgegeben.

Ich hoffe, dass Gr. seine Forschungen auf diesem Gebiete
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fortsetzen wird, wie icli die meinigen. Auf der Basis der Beobach-
tung- der lebendigen Sprachen kann es nur zu übereinstimmenden
Resultaten und Ansichten kommen. Gr.s Buch wird g-ewiss bei allen
Arbeiten zu Käthe g-ezog'en werden müssen und seine Reg-eln waren
vielleicht notwendig-, wenn auch nur um zu zeig'en, dass man auf
rein juristische Weise nicht zum Ziele kommen kann. Was Gr.
g-eben zu können g-laul)te. ein einheitliches ''Gesetz" für alle Fälle,

entspringt einer g-rossen Selbsttäuschung-. So weit werden wir viel-

leicht in einem Menschenalter sein, aber auch nur dann, wenn man
es sich angeleg'en sein lässt die notwendig-en Vorbedingung-en, Beob-
achtungen an der lebenden Sprache, zu schaffen.

Wien, Mai 1897. R. Meringer.

Flensburg N. Studien auf dem Gebiete der indogermanischen
Wurzelbildung-, semasiologisch - etymologische Beiträge. I. Die
einfache Basis ter- im Indogermanischen. Lund Möller 1897. XI
u. 115 S. Lex. 8^. 2,60 M.

Verf. hat sich die Aufgabe gestellt, die Wurzel ter- (in ai.

tdrati, griech. T€ipuu. lat. tero usw.) nebst deren zahlreichen Weiter-
bildungen in einer Reihe von Monogi-aphien zu behandeln. Jetzt
liegt uns der erste Teil dieser Studien vor, worin die einfache
Wurzel tei'- ausführlich besprochen wird. In den einleitenden Be-
merkungen hebt Verf. die Wichtigkeit derartiger Untersuchungen
besonders für die bisher etwas vernachlässig-te indogerm. Bedeu-
tungslehre hervor. Hierin stimme ich ihm vollkommen bei.

Den Stoff hat Verf. in folgender Weise geordnet. Zunächst
verteilt er, vom Altindischen ausgehend, die Bedeutungen der Wurzel
auf zwei Hauptkategorien: a) die Grundbedeutung ist intensiv-ite-

rativ: (sich) hin und her, eilig oder unstät bewegen; b) die Grund-
bedeutung- ist perfektiv: hinüber-, hindurch- oder hervor-dringen
{-drängen). Über die besonders in den europäischen Sprachen her-

vortretenden Bedeutungen wird kurz bemerkt (S. 4): "Aus dem
Grundbegriffe des Hinundherbewegens entwickeln sich leicht die je
nach verschiedenen Objekten wechselnden Nuancen des Reibens,
Bohrens, Drehens, Stossens u. a. m." Dann geht Verf. zu einer
ausführlichen Erörtei'ung- mehrerer einzelnen, der Wz. ter- ange-
hörigen Bildungen über, die ihm in morphologischer oder sema-
siologischer Hinsicht interessant erscheinen : u. a. ai. türa- und
turä-; tärd- 'durchdringend', täi^as 'Sterne' im Verhältnis zu griech.
Topöc, Tripo- (in xripeuj), hom. xeipea usw.; ai. tirds, das mit griech.

T^pac verglichen wird, und lat. trans mit Verwandten, zu denen
auch testis, osk. tristaatnentud gehören sollen; griech. xpäiuic, aisl.

parmr, ahd. daram 'Darm', die zu aisl. promr 'äusserster Rand',
griech. xepiua, xdp^Luv, lat. terininus, termo in nächste Beziehung
gestellt werden (auch xepeßivOoc xepßivBoc x6p|uiv9oc xpeuivOoc zieht

Verf. hierher); griech. xepOpov, ai. tirthd-\ osk. teeribn, air. tlr im
Vei'hältnis zu lat. terra; ai. ti-na-, g ot. paürnus xxsw. Bisweilen wird
der Gang der Untersuchung- durch längere Exkurse unterbrochen,
z. B. über die griechischen Adjektiva auf -vric, wobei xpavrjc als

Ausgangspunkt dient (-vric soll auf die Wz. nes- in veoiuai zurück-
gehen). Zum Schlüsse (S. 90 ff.) stellt Verf. das einschlägige Sprach-
material, insofern es nicht im vorhergehenden Teil schon berück-
sichtigt worden ist. übersichtlich zusammen. Hieran knüpfen sich

einige Bemerkungen über den letzten Grund des in der fraglichen
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Wurzel hervortretenden Wechsels zwischen perfektiver und imper-
fektiver Bedeutung. Verf. sucht wahrscheinlich zu machen, dass

die Wurzelform fera, sowie im allg-emeinen die »Sef- wurzeln, ur-

sprünglich perfektive, dag'egen die Wurzelform tere, sowie im all-

g-emeinen die Anü-\\'\xvzQ\n, ursprünglich imperfektive Aktionsart
bezeichnet hätten. Im Altindischen sei erst sekundär im Verbal-
system der Wz. tar- die perfektive Bedeutung' verallgemeinert wor-
den. Im Anschluss hieran wird auch vermutet, dass der Typus trre

oder Pre (ai. VI. Kl.\ welcher formell der ^?i?Y-reihe, begrifflich

aber der *S'e#-reihe näher steht, in Anlehnung an ein betontes Ad-
verb entstanden sei (*^j)?"o trreti aus *prö tereti)-, Quelle der perfek-
tiven Bedeutung' sei das Präverbium. — Den Schluss bildet ein

Wortregister.
Wie vielleicht z. T. schon aus dem eben gegebenen, kurzen

Referate zu ersehen ist, wären in der Disposition etwas grössere
Klarheit und strengere Planmässigkeit erwünsciit gewesen. Was
den Inhalt des Biiches betrifft, so ist zunächst anzuerkennen, dass
Verf. bei seiner Untersuchung sorgfältig die neuere Litteratur heran-
gezogen hat. Auch werden mehrere neue Kombinationen geboten.
Diesen gegenüber muss ich mich aber im allgemeinen ablehnend
oder zweifelnd verhalten. Die Beweisführung scheint an manchen
Stellen wenig überzeugend, da auch ziemlich nahe liegende Ein-
wände unberücksichtigt g'elassen werden. Es mög'en einige kritische

Einzell)emerkungen folgen, hauptsächlich um das Gesagte zu be-

leuchten.
S. 12 ff. sucht Verf. in ausführliclier Auseinandersetzung zu

beweisen, dass ai. tfnri- nicht mit griech. ropoc, sondern mit xripo-

(in xripeuu) zusammenzustellen sei. M. E. lässt sich in dieser Frage
nichts entscheiden, wenn man, wie es Verf. thut, mit Brugmann
annimmt, dass idg. o in offener Silbe zu ar. ä wurde. Denn warum
muss tärd- dieselbe Lautstufe wie N. PI. täras enthalten? Kann
nicht das Altind. toro- neben tö)'- oder tei-- ererbt haben? Übrigens
wäre zu erAvägen gewesen, ob nicht das t in xripeuu aus qU ent-

standen ist, vgl. aksl. i-ajo und s. jetzt Brugmann Grundr.^ 1, 592. —
S. 3G wird griech. xepac 'Wunder' mit ai. tii'ds 'durch' verknüpft
Grundbedeutung des griech. Wortes sei etwa 'Überschreitung des
natürlichen Masses'. Diese Deutung, an die auch andere gedacht
haben, ist vielleicht möglich, obwolil keineswegs sicher. Wenn Verf.
aber in lat. monstrinn eine Bedeutungsparallele finden will und das
lat. Wort von monere loszureissen wagt, um es zu eminere^ mentutn,
mons zu stellen {monatrnm a. '*mont-trmn soll eigentlich 'etwas über
das gewöhnliche Mass sich erhebendes', inon.strare 'hervorheben,
hervorragend machen' bedeutet haben), so geht er entschieden irre.

Verf. scheint sonderbarerweise die Möglichkeit der Bedeutungsent-
wicklung: 'Weisung, Zeichen, Wunderzeichen, Ungeheuer, wider-
natürliche Erscheinung' zu bezweifeln. Ich möchte ihn darum an
lat. ostentum erinnern. Dies Wort kann sich auch auf das 'über
das gewöhnliche Mass sich erhebende'.beziehen, hängt aber dennoch
mit ostendere 'zeigen' zusammen. Übrigens vgl. lit. rodykle (zu
rödyti 'zeigen') = 'Zejger an der Uhr. Wegweiser', aber auch 'Mon-
strum, Ungeheuer'. Über das Suffix -stro- im Lateinischen und
Germanisehen vgl. Osthoff' KZ. 23, 313 ff\ — Das vielumstrittene lat.

trans wird als Mischform von -^träs a. Hfs (vgl, ai. tirds usw.) und
träm a. 'Hpn gedeutet (S. 65 ff.). Wo findet sich aber eine Präpos.
träm ? Nach X^erf. in fränies 'Querweg' {träm-it-). Mir ist jedoch
die alte Erklärung viel wahrscheinlicher, nach welcher trämit- a.

Hranfi-mit entstanden ist: mi-t lässt sich mit mi-ta in se-mita ver-
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binden und weiterhin zu meare, sl. i7ii- 'praeterire' stellen. Mit
grieeh. xpciuic in der Bed. 'Gegend zwischen After und Scham' hat
}r(lmes gewiss nichts zu thun. In tarmes 'Holzwurm' ghiubt Verf.

ein tai'm 'durch' erkenneu zu dürfen {tat'tn-it- 'qui transit'). Oft'en-

bar beruht das Wort aber auf einem tar-rao- 'bohrend'. — Die
Wörter für 'Darm' : aisl. parmr, ahd. da/'ani usw. hat Verf. m. E.

nicht richtig beurteilt (S. 6S f.). Gewiss ist die Grundbedeutung
nicht 'das Äusserste', sondern 'Loch, Durchgang'. Vgl. Tpäinic • t6
xpriua Tf|c eöpac (dann auf den After mit Umg-egend übertragnen
= öppoc und 'der enge Raum zwischen After und Scham'), ferner
nkymr. cicther 'After, ]\Iastdarm' : kucGoc 'Höhlung', lat. hira 'Leer-

darm' zu hisco (nach Danielsson)') und öpua 'Darm', das ich mit lit,

ärva 'Höhle' zusammenstellen möchte (vgl. noch öpu-ccuj). — Das
Suffix -men- in rep.ua, xepuaiv, lat. terminus, termo usw. soll nach
Verf. mit dem Superlativsuffix -mo- in nahem Zusammenhang stehen
(S. 70 f.). Aber wenn auch die genannten Wörter 'das Ausserste'
bezeichnen, so braucht doch im Suffixe nichts Superlativisches zu
liegen (vgl. z. B. irepac). Verf. glaubt auch das Superlativsuffix

-tho- =^ ai. -tha- im Griechischen wiedergefunden zu haben, nämlich,

in repOpov, das mit ai. tlrtha- zusammengestellt wird, und ausser-

dem in XoicGoc 'der letzte'. Dem ai. Superlativsuffix -tha- entspricht

aber sonst griech. -xo- (ai. caturthds = griech. xexapxoc xexpaxoc, ai,

-i.stha- = griech. -icxo-). Griech. XoTceoc (zu lit. Itidzu 'lasse', vgl.

letzt : lassen) kann aus Hoid-dhos erklärt werden. Die Superlativ-

bedeutxmg ist aus der Wurzel ohne weiteres verständlich. Griech,
xepöpov ist natürlich mit dem Suffix -dhi'o- gebildet. Man kann es

hinsichtlich der Ableitung mit iae\a-6pov ('das Höchste') vergleichen.

Dass in diesem Wort 9 suffixal ist, beweist das, wie ich meine, da-

mit zusammengehörige aksl. iz-moUti 'eminere'; zugleich aber lehrt

ai. mürdhän-, dass 6 aus dh entstanden ist. Das -tha- in tlrthä- ist

von dem in ukthd-, nlthä- usw. nicht verschieden. — Verf. scheint

nicht beachtet zu haben, dass es neben der von ihm behandelten
Wz. ter- 'durchdringen, bohren, reiben' ein ter- = ster- 'starr seinf

starr, spitz hervor- oder emporragen' (cxepeöc, cxöp-ör], cTÖp-Ou-ft usw.)

gibt. Zu diesem können die S. 85 ff. behandelten Wörter gehören:
ai. trna- 'Gras, Kraut, Halm', got. paürmis 'Dorn' (eig. 'Spitze')^

air. träinin 'kleiner Grashalm' usw. Zu vergleichen sind nämlich^
wie ich glaube: preuss. stranibo 'Stoppeln' (Berneker Die preuss.

Sprache 324), aksl. strinb 'Halm' neben lat. ttirio 'Trieb, Spross,.

Zweig', viell. air. tidrenn 'Weizen'; ferner an. stor-d 'Gras, grüner
Stengel' und mit anderer Ableitung mhd. stur-z-el 'Strunk, Stengel'-)

neben den Gewächsnamen griech. xöp-&-u\ov, norw. tor-t (vgl. Ehris-

mann PBrB. 20, 50, besonders aber Liden in seiner jüngst ers(;hie-

nenen Abhandlung Studien zur ai. und vergl. Sprachgeschichte

S. IT); dazu noch sfer-p- in lat. stirps^ lit. stirpti 'etwas emporkom-
men, heranwachsen', yi. E. gibt es auch ein ter- = ster- 'ausbrei-

1) Lat. hlra lässt sich (wie ich gegen Solmsen KZ 34. 2 f. be-

merken möchte) nicht mit haru- in haruspex, griech. xop^n. lit. zärna,

an. (iqrn usw. unter einen Hut bringen, sondern ist von hl- in hlsco

entweder direkt abgeleitet oder wenigstens formell beeinöusst.

2) Eine nasalierte Form liegt vor in schwed. striint 'kurzer

Halm', tall-strunt 'Jahrschuss der Fichte', mhd. strunze 'Stumpf.
Bemerkenswert ist, dass schwed. struvt (vgl ndd. strunt) auch etwas
Geringfügiges, Wertloses bezeichnet. Ganz dasselbe gilt nämlich

von ai. fina-.
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ten' (lat. sterno, aksl. strana 'Seite, Gegend' usw.). Vgl. an. sfr-in-d

'Seite, Land' (oft in Ortsnamen), nnorw. strind 'langer Streifen,

Seite', an. sfr-mi-d "Eand, Strand' = ags. Strand, ndl. Strand, mhd.
strant, nhd. Strand und daneben lit. tr-en-is 'Geg'end', akk. tr-enta
dass. Dazu wohl das oft behandelte, vom Verf. S. 80 ff. besprochene
air. tlr 'Gebiet, Land' {ster- oder ter-). — Mit den Wortbedeutungen
hantiert Verf. hie und da etwas unvorsichtig*. So nimmt er z. B.

an (S. o9 n.), dass in dem Ausdruck hostibus simul snisque mon-
strati Tac. Gei-m. 31 die vermeintlich lu-sprüngliche Bed. von mon-
strare 'hervorheben, hervorragend machen' noch erhalten sei, und
S. 84 heisst es von terrenus und terrestris: "In einigen Verbindun-
g"en, z. B. wo terrenus und terrestris im ausdrücklichen Gegensatz
zu caelestis verwendet werden, lässt sich etwa noch ein Anklang
an den ursprünglichen jenem .S"-Stamm [d. h. dem vom Verf. ai;fge-

stellten Stamme ieres- terds- 'finis'] anhaftenden Sinn erkennen
('endlich, mortalis')". — Dass xpuüuu in dem Ausdruck oivöc ce xpiiei

mit ai. türvati 'überwältigt' identisch sei (S. 94 n.), bezweifle ich.

Bei der Deutung dieses Ausdrucks sind Redensarten zu beachten
wie se percnfere fore Liberi = sich betrinken Plaut. Gas. 639, 640,

se sauciare flore Liberi dass. Laevius (?) bei Fulg'. exp. serm. ant.

S. 563, 25 ]\L, saucius 'betrunken' Mart. III, 68, 6, ictiim Caput Her.
Bat. IL 1, 24.

Es Aväre noch Manches hinzuzufügen, aber aus Rücksicht auf
den Raum breche ich hier ab. Nur möchte ich zum Schlüsse Eini-

g-es von dem, was mir in dem Buche richtig oder wenigstens be-
achtenswert scheint, g'anz kurz hervorheben.

S. 2 wird ÖTpaAeoc ansprechend mit ai. taralä- zusammenge-
stellt; als unmöglich kann man jedoch nicht die gewöhnliche Er-
kläi'ung" aus der Wz. tiier- bezeichnen. — S. 11 verwirft Verf. mit
Recht die Gleichung ai. tlrthd- 'Furt' = lit. t'dtas 'Brücke'. Die
Grundbed. des lit. Wortes ist offenbar 'Gerüst aus Brettern, Bretter-

boden' (vgl. t'des 'Bodenbrettchen im Kahn', d. Diele usw.). Auch
das von Johansson IF. 8, 166 f. mit tkltas verglichene ai. tata- 'Ab-
hang-, Ufer' ist m. E. fern zu halten. Es kann mit tärä- 'Abstieg*

zum V/asser, Ufer', tJra-, tirthä- zusammengehören. — S. 50 N. hat
Verf. gleichzeitig mit Brugmann Grundr."^ 1,436 und Johansson IF.

8, 182 ff. den Gedanken ausgesprochen, . dass rjvBov von rjAGov ety-

mologisch zu trennen sei. Freilich kann ich diese Annahme nicht als

sicher begründet ansehen. — Die S. 92 f. gegebene Erklärung- von
äxeipric halte ich lür Avahrscheinlicher als die neuerdings von Wacker-
nag-el (Vermischte Beitr. z. griech. Sprachkunde, Progr. zur Rekto-
ratsfeier d. Univ. Basel, S. 14 ff.) vorgeschlagene. Nur wäre auch
an g-riech. xepu- zu erinnern gewesen. — Lesenswert, wenn auch
sehr problematisch, sind die Schlussbemerkungen über die funktio-

nelle Verschiedenheit der Typen tere- und ters-, sowie über den
Ursprung des Typus ti're-. Eine kritische Erörterung- verbietet der
Raum.

Ich sehe mit Interesse der Behandlung" der aus ter- abgelei-

teten Wurzel formen entgegen.

Upsala. Per Persson.

Thumb A. und Marbe K. Experimentelle Untersiichungen über
die psychologischen Grundlagen der sprachlichen Analogiebil-
dungen. Leipzig Eng"elmann 190L

Die vorliegende Schrift enthält einige auch für die Psycho-

Anzeiirer XII 1. 3
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log'ie der Sprache beachtenswerte sprachgeschichtliche Bemerkungen,
unter denen icii namentlich zwei hervorheben möciite. Die eine
besteht in dem Hinweis auf das ausserovdentUch verbreitete Vor-
kommen von Analogiebildungen zwischen korrelativen Begriffswör-
tern im Neugriechischen (S. 59), die andere in der gewiss sehr be-

rechtigten Hervorhebung des bis dahin vielleicht nicht zureichend
beachteten Satzes "andere Zeiten andere Analogiebildungen" (S.74ff.),

für den die neueren Sprachen, besonders auch das Deutsche, mannig-
fache Belege enthalten. Ich muss demnach auch zugeben, dass,

wie Thumb im Gegensatz zu einer Ausführung meiner Völkerpsycho-
logie (I, 1, S. 463) hervorhebt, komplexe Analogiebildungen in älteren

Sprachformen, z. B, im Griechischen, die scheinbar g'leichzeitig nach
verschiedenen Richtungen gehen, möglicher Weise auf Lautände-
rungen beruhen, die zu verschiedenen Zeiten stattgefunden haben;
ja man darf wohl diese Entstehungsweise als die wahrscheinlichere
ansehen (S, 77). Wenn aber die Verff. hieraus schliessen, das, was
ich bei diesen Lautassoziationen die Wirkung einer "Totalkraft"
genannt habe, existiere überhaupt nicht, und ebenso könne die von
H. Paul sogenannte "Gruppenbüdung" immer nur als ein Vor-
gang gedacht werden, bei dem eine Vorstellung zunächst eine
bestimmte andere, dann diese eventuell eine dritte attrahiere usw.,
so ist dieser Schluss, wie ich glaube, angesichts der sprachliehen
Thatsachen nicht berechtigt. Man wird z. B. beim Überg-ang von
lat. gravis in it. greve gewiss zunächst an eine Wirkung- von
levis zu denken haben; warum aber nicht ausserdem brevis als

Hilfsassoziation mitwirken sollte, wie auch Meyer-Lübke annimmt,
ist nicht einzusehen. Ebenso ist der Übergang von stürben in

starben sehr Avahrscheinlich zunächst durch den Sing, starb indu-
ziert; warum aber nicht nebenbei auch Relationen wie gab gaben,
that thaten u. a. einwirken sollten, ist wiederum nicht einzusehen,
um so mehr da z. B. beim Übergang von buk in tjackte solche Asso-
ziationen mit den entsprechenden Flexionsformen anderer Verba
{mache inachte, lache lachte usw.) sicherlich stattfanden, bei diesen
aber von vornherein keine bestimmte einzelne Wortvorstellung, son-
dern eben nur eine g'anze Gruppe von solchen als induzierende
''Totalkraft" bezeichnet werden kann. Ich kann nicht umhin zu
glauben, dass in diesem Fall die von den Verff. ausgeführten Asso-
ziationsexperimente nicht erleuchtend, sondern trübend auf ihre

Auffassung" der sprachlichen Erscheinung-en gewirkt haben. Dies
nötigt micia, auf diese Assoziationsversuche etwas näher einzug'elien.

Die Verff. legen ihren Experimenten den alten Begriff der
Assoziation zu Grunde, nach welchem diese ein Vorgang ist, bei

dem irgend eine fix und fertig gegebene Vorstellung a eine andere
b ins Bewusstsein ruft. Auch geben ihnen ihre Experimente keinen
Anlass, diese Vorstellungsweise zu verlassen. Denn sie bestehen
darin, dass einem Beobachter ein Wort zugerufen wird, worauf
dieser mit einem assoziierten Wort zu reagieren hat. Damit ist von
selbst gegeben, dass bei diesen Beobachtungen die Assoziation immer
nur von einer Vorstellung a zur andern b und allenfalls, wenn b

zuerst gegeben wird, auch von b nach a fortschreitet. Dagegen
ist die Mögliclikeit , dass Elemente mehrerer Wortvorstellungen
irg'endwie bei einer Assoziation zusammenwirken, durch die Art
der Anstellung der Experimente so gut wie ausgeschlossen. Das
möchte nun hingehen, wenn sonst eine Wahrscheinlichkeit vorläg'e,

dass die bei den Versuchen stattfindenden Bedingungen den bei

der Entstehung der sjjrachlichen Analogiebildungen gegebenen
irgendwie ähnlich wären. Davon ist laber gerade das Gegenteil
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der Fall. Die Verff. bemerken mit Recht, aller Erfolg- von Asso-
ziationen hänge von der jeweiligen "Konstellation des Bewusstseins"
ab. Ich möchte glaviben, dass sie bei ihren Assoziationsexperimenten
eine "Konstellation des Bewusstseins" hergestellt haben, Avelche der
bei den Analogiebildungen stattfindenden Konstellation so unähnlich
wie möglich war. Bei ihren Experimenten wird der Beobachter
gezwungen, seine ganze Aufmerksamkeit dem zugerufenen Wort
zuzuwenden und dann rasch sein Gedächtnis anzustrengen, damit
es ihm irgend ein passendes anderes Woi-t zur Verfügung stelle.

Von allen diesen Einflüssen der Aufmerksamkeit und der willkür-
lichen Gedächtnisarbeit ist bei der natürlichen Sprachbildung keine
Eede: wenn hier je einmal dem Sprechenden eine neue Analogie-
bildung entschlüpft, so stellt sie ungewollt sich ein; welche Asso-
ziationen, und in welcher Richtung diese stattgefunden haben, da-
von gibt er sich selbst wahrscheinlich gar "keine Rechenschaft.
Darum sind die Beobachtungen von jMering-er und Mayer über das
"Versi^rechen" so lehrreich, weil hier die Bedingningen der indivi-
duellen Erscheinungen mit den generellen der Sprache, wie wir
annehmen dürfen, sehr nahe übereinstimmen. Diese Übereinstim-
mung* würde aber natürlich nicht mehr vorhanden sein, wenn Me-
ringer und Mayer, statt die unwillkürlich begangenen Versprechungen
zu sammeln, etwa Experimente angestellt hätten, in denen sie ilu-en

Beobaclitern Wörter vorsprachen, mit der Aufforderung, sie falsch
auszusprechen. Da man nun die eigentümlichen Bedingungen, die bei
der Entstehung der Analogiebildungen wirksam waren, in künst-
lichen Experimenten niemals nachahmen kann, da aber anderseits
die sprachlichen Assoziationen überhaupt ein Erscheinungsgebiet
bilden, auf dem sich die Wirkungen der Assoziationsprozesse nach
ihrer natürlichen Entstehungsweise in einer besonders günstigen,
durch die .Sprache fixierten Form darbieten, so ist, wie ich meine,
der zweckentsprechendere Weg der, dass man hier aus den sprach-
lichen Erscheinungen auf die psychologischen Prozesse Rückschlüsse
macht, statt umgekehrt auf die sprachlichen Vorgänge aus Experi-
menten zu schliessen, die unter gänzlich abweichenden Bedingungen
ausgeführt worden sind. In der That nehmen ja auch die Verff.

keinen Anstand, auf Grund sprachlicher Analogiebildungen zu be-
haupten, dass die Pronomina ich und du in doppelter Richtung
assoziativ auf einander wirken können, obgleich sie in ihren Ver-
suchen nur die Assoziation ich—du beobachtet haben (S. 60). Eben-
so würden wir ims schwerlich abhalten lassen, bei den indog'er-
manischen Verwandtschaftsnamen Vater, Mutter usw. eine begriff-
liche Assoziation anzunehmen, auch wenn diese sich nicht in den
künstlichen Assoziationsexperimenten ebenfalls als eine sehr häufig'e
herausgestellt hätte. Wo so offenkundige Assoziationen in der Sprache
vorhanden sind, da bedarf es eben keiner besonderen Assoziations-
experimente, iim sie zu verifizieren; und wo umgekehrt die sprach-
lichen Assoziationen nicht an und für sich feststehen, da können
sie auch durch Assoziationsexperimente nicht wahrscheinlich gemacht
werden. Niemand wird z. B. annehmen, dass in allen den Sprachen,
in denen keine oft'enkundigen Analogiebildungen zwischen dem Vater-
und Mutternamen stattfinden — und sie bilden bekanntlich die un-
geheure Majorität der Sprachen der Erde — deshalb doch irgend
eine heimliche Lautassoziation ang'enommen werden müsse. Die
Assoziationsexperimente der Verff. haben also, wie ich glaube, für
die verdienstvollen sprachlichen Bemerkungen der Schrift gar keinen
positiven Ertrag abgeworfen, — wohl aber den negativen, dass die
Verff. durch die ihren Experimenten zu Grunde liegende Vorstel-
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lung vom Wesen der Assoziation verhindert worden sind, die sprach-
lichen Erscheinungen selbst für die Analyse der Asso/Jationspro-
zesse zu verwerten. In der That bin ich der Meinung, dass es
neben gewissen normalen optischen Täuschungen kein dankbareres
Gebiet für das Sttidium der elementaren Assoziationsvorgänge gibt
als gerade die sprachlichen Analogiebildungen. Die Verft". stellen

sich auf den entgegengesetzten Standpunkt. Sie sind der Meinung,
das psychologische Experiment erst müsse beweisen, dass die in der
Sprache gefundenen Assoziationswirkungen auch wirklich Assozia-
tionen seien (S. 9), obgleich sie, wie oben bemerkt, selbst keineswegs
an dieser Forderung festhalten. Ich kann, al)gesehen von der totalen
Verschiedenheit der Bedingungen in beiden Fällen, diese INIeinung-

auch deshalb nicht teilen, weil der von Thumb ausgesprochene Satz
"neue Zeiten neue Analogiebildungen" doch schliesslicli nichts anderes
bedeutet als "neue Zeiten neue Assoziationen". Darum kann aber-

auch die Voraitssetzung, dass bei den Experimentatoren von heute
noch die gieiche "Konstellation des Bewusstseins" vorhanden sei, die

zur Zeit bestand, als eine sprachliche Analogiebildung eintrat, nicht

als allgemeingültig zugestanden werden. Natürlich werden ja gewisse
Assoziationen vor Jahrtausenden gerade so gut wie noch heut zu
Tage eine gewisse Eolle gespielt haben, wie z. B. die von Vater
\md Mutter, von gross und klein, von idi und tZ»usw. Gleichwohl
Avürde es, auch wenn man nach solchen allgemeinsten Richtungen
eine Konstanz der Bewusstseinsbedingungen für wahrscheinlich und
derartige Experimente überhaupt für massgebend hielte, wohl kaum
zu billigen sein, dass die Verff. von vornherein bei ihren Versuchen
nicht der Assoziation einen freieren Spielraum gegönnt haben. Ihre
Versuche sind nämlich ganz und gar auf die Bevorzugung be-
stimmter Assoziationen angelegt. Denn sie riefen jedem Beobachter
in jeder Sitzung 60 Worte in beliebiger Reihenfolge zu, die derart
verteilt waren, dass 10 Verwandtschaftsnamen (Vater, Mutter usw.),

10 Adjektiva (gross, klein usw.), 10 Pronomina {ich, du itsw.) vor-
kamen (S. 18), wobei sie dann allerdings noch gelegentlich andere
Wörter einschalteten, die nicht zu diesem Versuchsmaterial gehörten
Immerhin war dadurch von vornherein die Assoziation korrelatiA^er

Begriffe so sehr bevorzugt, dass nicht nur wiederum eine von den
sprachlichen Assoziationswirkungen möglicher Weise abweichende
Bedingung geschaffen war, sondern dass aus dem Resrrltat über-
haupt kaum auf die natürliche, ohne solche induzierende Einflüsse

stattfindende Affinität der Wort- oder Bedeutungsvorstellungen ge-
schlossen werden kann. W. Wundt.

Liden E. Studien zur altindischen und vergleichenden Sprachge-
schichte [= Skrifter utgifna af K. Humanistiska Vetenskapssam-
fundet i Upsala. VI, 1.] Upsala 1897 [erschienen März 1900]. 8«.

108 S.

Die von Gelehrsamkeit und Belesenheit in der sprachwissen-
schaftlichen Litteratur, wie von Scharfsinn zeugende Schrift behan-
delt in bunter Folge eine Anzahl indogermanischer Wortsippen^
bes. solche, die einen oder mehrere Vertreter im Altindischen haben.
Am meisten Beachtung scheinen mir etwa folgende Kombinationen
zu verdienen

:

S. 1—20: ai. gund- 'Schnur', dessen n Schwierigkeiten machte,
so lange man das Wort mit av. gaona- 'Farbe' zusammenstellte, be-

ruht, indem es auf älteres *grnd- zurückgeht, mit ai. jäla- 'Netz'

und ai. jatä 'Haarfiechte' (wo jedoch das J st. g Schwierigkeit macht)
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auf einer in ^erbalem Gebrauch nirgends belegten Wz. ger- 'dre-

hen, flechten'. Aus ihr sind andere Wvirzelformen von gleicher

Bedeutung weitergebildet, so ger{e)s in griech. Y^pcct'va "Gestrüpp' :

an. Ician^ 'Gebüsch'; ger{e)hh- in ai. grapsa- glapsa- 'Büschel' und
d. Krippe w. Verwandten; ger{e)g- in griech. xupTaööc 'aus ^Yeideu
geflochtener Korb'; grentli- in ai. grantha 'winden', wovon L. griech.

YpövOoc Taust' und d. Kranz abtrennt. Letzteres stellt er zu lit.

grancUs 'Armband'. — S. 20—29: Aus Wz. neg- 'weben, flechten'

stammen ai. vägurä 'Fangstrick', lat vehmi vexülum. — S. 31—37
ai. naga- 'Berg\ Baum' : d. Nachen (eig'. Baum) g-riech. aßaS 'Bret'. —
S. o7 ff. ai. süfa- 'Schale' lit. semiü 'schöpfen'. — S. 39 ff. ai. takra-
'Buttermilch' : neuisl. pel id. — S. 44. asida- 'Sichel' Präkritismus
bei Apastamba von ig. ak- 'schärfen'. — S. 46 ai. lahga- 'Jahm' : lat.

lanqueo d. link, — S 50 ai. kalka- 'Koth' : ag-s. horli 'Schmutz'. —
S. 60 ff", ai. isä 'Deichsel. : slav. oje usw. id. El)endazu griech. oirnov

diät 'Steuerruder', und auf n- und r-Bildungen beruhend lit. ena
'Deichsel' an. är 'Ruder'. — S. 66 lat. algor 'Frost' : nisl. elgur
'Schneegestöber'. — S. 69 ff. ai. ydksma- 'Krankheit' : asl. jedea id. —
8. 71 ff. d. Imme eigtl. 'Bienensclnvarm' zu air. imbed 'Menge' griech.
äcpeioc 'Reichtum' lat. oynnis. — Den Schluss von S. 79 an bildet

eine Besprechung altindischer Wörter mit -nd'-, "^^i^ dandd 'Stock'
ändd- 'Ei' mandhka- 'Frosch' usw., in denen sämtlich -nd- im Sinne
Fortunatovs auf ig. Ind zurückgeführt wird, wobei / in der Regel
als wurzelhaft ist, das nd als suffixal gefasst wird. Der Verf. ver-

Aveist für dieses auf die inzwischen in der g'leichen Sammlung er-

schienene Schrift Perssons "De origine vi primigenia gerundii et

«•erundivi latini."

An verschiedeneu Stelleu sind hübsche semasiologische Ex-
kurse eingestreut (S. 33 über Ausdrücke für 'Bei'g' und 'Baum' iind

für 'Kahn', S. 68 und 85 über Tiernameu, S. 93 über Benennungen
von Körperteilen). S. 14—17 wird Bezzenbergers Regel bekämpft,
dass ig', th hinter Konsonanten urg-ermanisch zu t werde; S. 36 f.

ebenso die Annahme, dass n urgerm. zu ku werden könne: ahd.
quec usw. 'lebendig' beruhe auf gebrochener Reduplikation, ae.

tacor usw. 'Schwager' auf Kreuzung des ig. daivr- mit einem aus
lit. laigönas 'Bruder der Ehefrau' erschliessbaren laigr-,

Bei manchem, was der Verf. bringt, namentlich unter dem
oben Verzeichneten, ist Ref. überzeugt. Aber S. 29 durfte bei ai.

rjisa- die Bedeutung" 'klebrig*' nicht zur Grundlage des Etvmolo-
gisierens gemacht werden; sie liegt bloss im Bhägavata Puräna
vor. kann demnach auf purem Missverständnis beruhen. — Weiter
ist S. 42 bei dora{ka)- 'Strick', angeblich verAvandt mit anord. tiöpr

^Strick', die Nebenform davara{ka)-, worauf jenes anscheinend zu-

rückgeht (Zachariä Gott. Gel. Anz. 1898, 472), übersehen. — S. 48
x\. 93 wird für Käthaka blBska- 'Schlinge' mit nachträglicher Beru-
fung auf MS. 3, 6, 10 vleska- angesetzt, obwohl auch im letzteren

Text eine der drei Handschriften h bietet, also vorerst hleska- als

überliefert zu gleiten hat: wogegen etymologische Möglichkeiten
nichts beweisen.

Auch die phonetischen Anschauungen des Verf. kann ich nicht

völlig teilen. S. 5 nimmt er ohne Begründung an, dass die Laut-
folge art{h) ai. zu at{h) werden könne mit einfachem Cerebral hinter

kurzen Vokal. S. 6 setzt er jüta- 'Haarflechte' mit jatä gleich, sta-

tuiert also beliebiges Eintreten von r oder f bei derselben Wurzel;
man kommt aber mit der alten Erklärung des Wortes, die bei BR.
vorliegt, durch, wenn man sie dahin modifiziert, dass jüta- eine
unter dem Einfluss von jatä eingetretene Umgestaltung a'ou cüda-
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'Wulst' ist. Ferner beanstande ich die Verbindung- von ai. kilbisa-

'Sünde' mit ka)'bu{i'a)- 'bunt' S. 50, da 11 und ar nicht mit einander
abhiuten. — Auch vom Standpunkt der griecliischen Lautlehre habe
ich einige Einwendungen zu erheben. Y^ppov soll für Y^pcov stehen
S. 7, als ob für Dorisch und Ionisch, in welchen Mundarten das
AVort schon in alter Zeit vorkommt, der Übergang' von pc in pp
gesichert wäre. Und wer wie der Verf. S. 51 criTTUJ mit ai. ki/üJai-

'Pilz' zusammenbringt, sollte doch erklären, warum es dann attisch

nicht *Tt'Trruj heisst wie xiiiuepov, Tf|Tec, a-xTa usw.
Zum Schluss sei auch hier hervorgehoben, was der Verf. S. 108

bemerkt, dass die Seiten 1—87 seiner Schrift schon Mai 1897 ge-
druckt und in einigen wenigen Exemplaren veröffentlicht wurden.
Er ergibt sich damit als Urheber einer Reihe scharfsinniger Deu-
tungen, die man ohne Namensnennung in Uhlenbecks Kurzgefas.s-
tem Etymologischem Wörterbuch der Altindischeu Sjarache las (svv.

jäla- jihma- dardura- bleska- langa- vägma- und vielleicht auch
sonst), und die man g'eneigt war diesem Gelehrten zuzuschreiben.
Womit der bona tides Uhlenbecks, der überhaupt seine Gewährs-
männer im Einzelnen nicht nennt, durchaus nicht zu nahe getreten
werden soll.

Basel, 10. April 1900. Jakob Wackernagel.

Uhlenbeck Dr. C. C. Kurzgefasstes Etymologisches Wörterbuch der
altindischen Sprache. Amsterdam Joh. Müller 1898 9. XII und
367 S. 80.

Im Vorwort meint der Verf., es sei die Zeit für ein etymolo-
gisches Wörterbuch der altindischen Sprache, das seinen Namen
mit Recht führen dürfe, bei Aveitem noch nicht gekommen. Seine
"anspruchslose" Arbeit solle nur ein bequemes Handbuch für den
Forscher sein, das ihn zu weitern Untersuchungen anrege. Mit der
in der Anlage ganz verschiedenen Leumannschen Arbeit trete er
"selbstverständlich" nicht in Konkurrenz. Ich bin der Ansicht, es
lag an sich kein Grund vor, dem Wettbewerb mit dem "Etymolo-
gischen Wörterbuch der Sanskritsprache" der Gebrüder Leumann
aus dem Wege zu gehen. Wird denn überhaupt das Leumannsche
Buch, von dem bisher sieben Bogen, d. i. etwa der vierte Teil ge-
druckt sind, auch wii-klich zu Ende kommen? Die Thatsache, dass
der Druck nun schon seit sechs Jahren stockt, erweckt keine gün-
stigen Hoffnungen. Und soviel scheint mir gewiss, dass bis zum
Erscheinen des Buchs ein guter Teil des bereits Gedruckten ver-
altet sein wird. Würde der Verf. in der Anlage seines Werks sich
an das Leumannsche angeschlossen haben, so wäre sicher seine
Gabe eine um vieles dankenswertere geworden. Der Verf. ver-
schmäht jede Litteraturangabe. Wer nun freilich alles mit Auf-
merksamkeit verfolgt hat, was in den letzten zehn Jahren etwa über
Grammatik und Etymologie des Altindischen insbesondere in Deutsch-
land geschrieben worden ist, der wird es ja, für die meisten Fälle
wenigstens, im Kopf haben oder doch leicht ausfindig machen kön-
nen, wer die vom Verf. angenommene, gelegentlich auch bekämpfte
Etymologie aufgebracht hat — von solchen natürlich abgesehen,
die längst Gemeingut geworden sind. Aber wie gross ist wohl die
Zahl der Gelehrten, die das von sich behaupten dürfen? Und das
lernende Geschlecht — wie soll das sich zurecht ünden? So steht

es ja doch nicht, dass alle in dem Buch begutachteten Zusammen-
stellungen Jedem ohne weiteres einleuchten, und ebenso wenig* sind
die darin abgelehnten ohne weiteres als thatsächlich verfehlt zu.
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bezeichnen. Man muss die CTründe kennen, die den Urheber auf
seine Etymologie gebracht, mit denen er seine Etymologie gestützt

hat: erst dann wird der Leser in zahlreichen Fällen in der Lage
sein, sich für oder gegen die vom Verf. vorgetragene Ansicht ent-

scheiden zn können. So z.B. S. 101, wo zu dem mit Aw. hizvä- zu-
sammengestellten ai. jihvä- F. 'Zunge' bemerkt wird "Die Lautver-
hältnisse sind dunkel (ai. j : iran. h). Die Versuche jihvä- und
hizvä- mit lat. lingua . . zu vermitteln, sind insgesamt als verfehlt

zu betrachten." Ich g"ebe da dem Verf. ganz Recht. Aber wer hat
denn die verstreute Litteratur — seit dem Jahr 1891: Meringer
SWienAW. 125 11, 1; Johansson IE. 2, 1; CoUitz Or. Studies of the
Or. Club of Philadelphia 167; Bloomfield AJPh. 16, 426; Wackernagel
AiGr. 1, 161, 163; Fay JAOS. 16, CCXXVIII — gleich so zur Hand?
Der Verf. muss ja doch die Litteratur zusammen gehabt haben, als

er jene angeführten Worte schrieb, es hätte ihm also ihre Mitteilung
so gut wie keine Mühe gekostet. Das Buch wäre so um ein Weni-
ges teuerer, aber um Vieles nützlicher und brauchbarer geworden.
Auf der andern Seite würde ich auch gar Manches gerne entbehren
von dem. was der Verf. bringt. Der Artikel dvdr z. B., S. 133 f.,

nimmt 20 Zeilen ein. Wai-um aber Averden wir denn mit fast allen
verwandten Wörtern — aus dem Aw., Ap., Np., Arm., Alban., Aksl.,

Griech., Lat., Ir., Kymr., Got., Anord., Ags., Ahd. — bekannt ge-
macht? Das Buch will doch kein Aergleichendes Wörterbuch der
indogermanischen Sprachen sein, sondern nur ein solches der alt-

indischen Sprache. Lst es da nötig", die germanischen Verwandten
gleich aas vier germanischen Dialekten anzuführen? Das eine got.

daur hätte vollauf genügt. Und war es nötig, neben griech. 6üpä
auch noch eüpale^), öüpäci, Oupexpov, öupuijv, neben lat. foren auch
noch forüs und foris zu verzeichnen? War es nötig, unter dvä
'zwei' ebd. nicht nur got. tu-ai, fivös, tica, sondern auch noch an.

tveir, tvcer, tvau, ags. hcegen, twä, tu und ahd. zicene, ztvu, zwei
einzustellen? S. noch beispielsweise die Artikel röhita- Adj., vdnati
Praes. Durch Sparsamkeit in diesem Punkt hätte sich der grösste
Teil des für Litteraturangaben notwendigen Raumes beschaffen
lassen.

Und noch in andrer Hinsicht hätte gespart werden können.
Der Verf. führt eine Menge von Wörterir auf, lediglich um von ihnen
mitzuteilen, dass sie unerklärt oder nicht genügend erklärt seien.

Ich frage mich vergeblich, wozu das? Vgl. z.B. S. 105 f. Die Ver-
zeichnung solcher Wörter, deren Erklärung ü))erhaupt nocli nicht
versucht worden ist^), konnte vollständig itnterbleiben. Bei den
andern aber, für die schon irgend einmal eine Etymologie aufg'e-

stellt wurde, hätte — wie es ja auch wirklich ab und zu geschieht,
z. B. S. 48 zu kalakas, kalevaras, s. u. — auf diese Thatsache hin-

gewiesen und bemerkt werden sollen, dass es damit nichts sei. Es
wäre da doch gar manches zu ergänzen. Zu kalaha- M. 'Streit'

wird gesagt "Mit gi'iech. tt6X6,uoc . . hat das Wort natürlich nichts

zu schaffen." Gewiss nicht. Aber zahlreiche andre Gleichungen,
die übergangen werden, sind auch nicht schlechter.

Warum luhna- Adj. 'halb', das richtig mit Aw. naenia-, np.
n'im^ warum ka.iycqya- M. 'Schildkröte', das richtig mit Aw. kasyapa-,
warum varähcl- M. 'Eber', das richtig mit Aw. varäza- verglichen
wird, für "unerklärt" oder "nicht genügend erklärt" ausgegeben

1) So! Im Buch fälschlich xiiit ü.

2) Vielfach sieht man ja von vornherein klar, dass jeder Ver-
such der Erkläruns* aussichtslos ist.
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werden, verstehe icli nicht. Soll denn jedes l)eliel)ige Wort, auch
\venns ein Tiername ist, nur dann für "erklärt" gelten dürfen, -wenn
man es g'lücklich mit einer Verbalwurzel in Zusaunnenhang' g'ebracht
hat? 'Tuveneus iuv^ire qui iani ad ag'rum colendum posset"? Zu
(jardnhhd- M. 'i^sel' wird bemerkt "vielleicht eig'l. 'der geile'". Es
ist gewiss richtig "Der Esel ist ein g'eiles Tier und war als solches
den Indern bekannt" (Ved. Studien 1, 83). Aber ob er seinen Namen
davon bekommen hat, mag- der Himmel wissen. Jedenfalls halte
ich die Zusanunenstellung" von ai. garddbhd- mit ags. coli 'jung'er

Esel, Fohlen' 1) für wertvoller — wenn ich auch nicht weiss, was
das Wort "eig-entlich" l)esag-t — , als eine Deutung- des Worts für
Esel aut Grund einer Eig-enschaft, die doch auch noch bei recht
A'iel andern Kreaturen zu beobachten ist. Eine zweite hervor-
stechende Eigenschaft des Esels muss wohl die Härte sein. Denn
"kharas M. "Esel'. Av. xa7'ö, np. yai' ist eine Substantivierung von
kharas 'hart, rauli' "'; s. S. 74. Für derartiges mangelt mir das Ver-
ständnis.

Die Zahl der übersehenen richtigen Wortgleichungen ist nicht
unerheblich. Insbesondere würde der Verf. bei genauerer Kenntnis
des Iranischen sein Buch um manche Etymologie bereichern haben
können. Z. B. wird kädruh als uuerlclärt bezeichnet, 8.41; s. aber
np. kahar, IFAnz. 4. 23, GIrPh. Ib, 95. Desgleichen menih. S. 232;
s. aber g-Aw. maenis, Geldner Festgr. Boehtlingk 31. Ebenso heisst

es von ti-ah 'der eine, mancher', es sei unerklärt, S. 119; s. aber
gAw. -divat^ Kaegi Rigveda 2 198, KZ. 30, 537. Weitre solche Fälle
sind z. B.:

dqhnyä- F. : g*Aw. ayduyä- F. 'melke Kuh'; Bthl. AF. 3, 39.

[h] ddhah Adv. : gAw. ad7}\ Bthl. AF. 2, 159.

(ipnati- N. : jAw. afnah'vant-; ZDMG. 43, G69.

dram Adv. : jAw. aram, g'Aw. ar7)m.

irsf/afi Praes. : jAw. arasyantaiu; IFAnz. 8, 13.

uksdti Praes. : jAw. uz-uxmne, vaxsa vaxsyente, uxsyedi\ KZ.
KZ. 2.Ö, 483, GIrPh. 1, 217, 2.30.

[lo] tidhar N. 'Kälte' (fehlt) : gAw. aodf}räs\, KZ. 30. 52.3.

ühati Praes. : gAw. paityaogdt-^ IF. 4, 123.

rjrä- Adj. {rjräsva- RI., EN.) : JAav. drdzräspahe.
öhate Praes. : gAw. tiz9möhi; BB. 14, 21.

kartd-, käfä- M. : jAw. vouru.kasdrn, mp. fräxvkart\ ZDMG. 48, 512.

[i.->j karsä- F. : jAw. karmyä\ IF. 9, 276.

kr.id- Adj. (krsäsva- m. EN.) : jAw. k9r9Sdspö.
ksüta- Adj., cakse Perf. (fehlt) : jAw. xsäta-^ caxse] WklassPh.

1897, 056.

ksdmatePra.es. : gAw. xs(in7n7me^ Bthl. AF. 3, 57; Preuss. Jahrb.
'88, 79.

yüdhyafi Praes. (fehlt) : aiy. äyuatql; ABayrAW. 20 I, 173.

[20] cakvaväkd- M. : mp. caxrväk: GIrPh. 1 b, 53; doch s. auch SBE.
24, 108.

carkarti Praes. : jAw. (•ardk^rdmalü:, GlrPii. 1, 71.

clra- N. : np., atY, vlr-.^ ABayrAW. 20 I, 174.

chidrd- N. : jAw. sidaranom\ IF. 8. 253.

jdvate Praes. : jAw. {ino.su me) java {avcnohe).

[25] jöguve Praes. : jAw. gao.s-., KZ. 30, 519.

1) Sie verhalten sich zu einander etwa wie griech. e\aqf)oc und
lit. elnis. — Der Verf. stellt ags. coli mit fii. gaday- M. 'junger Stier

zusammen (S. 76) und erklärt die Verwandtschaft von yaday- mit
gavdahhd- M. für unwahrscheinlich.
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johavlti Praes. : g'Aw. zaozaoml; GIrPh. 1. 102.

tu/iina- Adj. : jAw. taozya\ Fick Wb.^ 1, 222. Eine, wennschon
un.sichere, so doch wenig'stens mög-Hche Etymologie.

dädhrsay- Adj. (fehlt) : a]). dädarsis.
dramati Praes. : jAw. handramana (Yt. 11. 6).

[30] cZriiö Adv. : ap. fZM««^«°, gkM. daihitä, daihitänä\ ZDMG. 50, 130,
KZ. 3C, 135, Preuss. Jahrb. 88, 246.

dmpd- M. : jAw. dvaejh^; ZDMG. 46, 291 (,IF. 11. 135).

dhärä- F. "Schneide' : jAw. dura, tizidärdm.
dhi- F. "Gedanke' : jAw. hdrdzaiöis^; GIrPh. 1, 231.

nädhamäna- Adj., nädhitä- Adj. : gAw. näidijdidhdm\ ZDMG.
25, 230, KZ. 25, 554.

[35] nindati Praes. : gAw. naddntö\ Bß. 15, 254.

-pämän-M. : jAw. päma, pqma, alY- p«'«; ABayrAW. 20 1, 184.

[In der Münchener Hds. M 4 findet sich np. iJäm als Über-
setzung von jAw. päma, Yt. 14. 48.]

püvvya- M. : jAw. tüiryö; BB. 10, 271, ZDMG. 42, 156, GIrPh. 1,

33, 157 (Nu. 46).

pujä- F. : mp. apuxmyi.sn, np. baxsüdan; ZDMG. 50, 701.

pfsant- Adj., auch in j>riad-asi:a- M. EN. : jAw. 2yarsaf.gr)u.s EN.;
IvZ. 29, 562 mit IF. 9, 261.

[40] prcdlpä- Adj. : jAw. paitipr)\ ZDMG. 46, 291.

pratijänk- Adj. : jAw. paiti.yas (GIrPh. 1, § 268. 11), ])aifisa'^

KZ. 29, 503, IF.'2, 267.

pravdt- F., bes. IS. pravätä : mp. ff-öt. np. furöd:, GIrPh. 1 b, 36.

bodhd- M. : jAw. baoSö, baoS^m.
hharata- Adj. : ap. ^iu-baratam\ IF. 4, 127, KZ. 35, 46.

[45] bhäjana- N. : jAw. '^bajina, arm. LW. bazak; Hübschmann Arm.
Gramm. 1, 115.

bhiyäs-, bes. IS. bhiyüsä : jAw. byanha.
bhisdkü Praes. : jAw. bimzäni, bUazyüt; ZDMG. 48, 521.
mathnäH, mänthati Praes. : jAw. cwiasta; JAOS. 16, CLV (IF.

11, 115; 118).

onanütar- M. : gAw. manaoOris; Bthl. AF. 2, 161, Meillet MEN 25.

[.50] misrä- Adj. : gAw. h§mdmyäsaite, midiva, 7nisvündm-, IF. 3, 51,
GIrPh. 1, 71, § 129; 165 f., § 182.

mrtäy- F. : jAw. mdrdtö (LS., V. 8. 31); GIrPh. 1. 144. § 257 No.
yaii Rel. "quof : jAw. yeiti\ GIrPh. 1, 237, § 416.

yahdr- Adj. : jAw. yazus, gAw. yezivi\ KZ. 28, 195, BB. 15, 9,

SBE. 46, 15.'

yöktra- N. : jAw. °yaoxddra- '(kriegerische) Anspannung, Unter-
nehmung-, Angriff'.

{50] rdna- M. "Kampf : jAw. rdna (V. 7. 52; Pü. : p)atkär).
ränati Praes. (usw.) : gAw. ränyö.skdraitim; Bthl. AF. 2, 162,

IF. 1, 486.

lunäti Praes. : sbal. runag 'ernten^ ABavrAW. 19 II, 409 (GIrPh.
1 b, 242).

vanitä- F. (fehlt) : jAw. vanta, vantähva; IF. 7. 58.

vdndate Praes. : jAw. vandaeta:, IF. 3, 185.

[öo] vijdte Praes., riktä- PPfP. : jAw. vaejö (Part., Yt. 19. 92, F. 8),

hunivixtö-), mp. vextan, sbal. gejag uam.; Hörn GrNpEt. 30.

vidhdti Praes. — gAw. vidäifl, Viddi'-i KZ. 28. 197, BB. 13, 74.

vrstä- Ad)., PPfP. : iAw. aiicivar.sfcmtnn (V. 5.14); Darmesteter
"ZA. 2, 71.

1) D. i. bsrazi- 8U\ s. GIrPh. 1, § 268. 9.

2) Falsch S. 287 unter vinäkti.
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rratii- N. : g'Aw. urvatom: .Jackson A hvmn 27.

sdrlra- N. : jAw. sairi (Du.); OIrPh. 1, '99, § 18.3 No. 'S.

[cö] särd- Adj. : jAw. säi% Häy°\ WklassPli. 1898, lOGO.

sikmti, Praes. : jAav. asixsü; GIrPh. 1, 77, § 137.

firdh Adv. : sü/\mi (Yt. iO. 142 'niane'), a.süiri, süir'mi\ Hüh.scli-
niann ZC. 196. Geldner Stud. 1, 51, Darmesteter Etlr. 2. 161;.

KZ. 25, 531; 27, 261, GIrPh. 1, 99, 222.

sajati Prae.s. : jAw. vohuna-z()dm\ GIrPh. 1, 97, § 178b.
{ä)sanna- Adj., PPfP. : jAw. äsnaeca, asnüf:, IF. 5, 367.

[7o] sascdh Adv. : jAw. h(muhar9f>tätdm:i IF. 5, 368, KZ. 35, 32,

sädhistha- Adj. (fehlt) : jAw. häiSiMdm; GGN. 1878, 267.

suptd- Adj., PPfP. : afV. üdrt; KZ. 33, 256.

.st/dti Praes.. dsisäya Perf. (fehlt) : g-Aw, dhisüi/ä Perf., np. gu-
sädan; KZ. 28,' 263, WZKM. 7, 378.

srdmsate Praes. : jAw. avaurasayät, raidhäsca; KZ. 30, 515; 33^
464 1).

[7.-)] sraktdij- F. : jAw. sraxtim, Oraxtim; KZ. 33, 463, GIrPh. 1, 166,.

§ 282.

hdnfva- Adj., PFP. : jAw. Jqßica- GIrPh. 1, 111, § 209, 13.

hrnite Praes. : gAw. zaranaemü, jAw. zaranirnndni] Bthl. Stud.
'2, 85, 88.

Die Liste, die nur b's zum Jahre 1898 veröffentlichte Zusam-
menstellungen enthält und auf Vollständigkeit keinerlei Anspruch
erhebt, ist nicht ganz klein. Mein altiranisches Wörterbuch wird
noch eine grosse Anzahl weitrer Gleichungen bringen. Ich kann
nicht umhin, dem bösen Verdacht Ausdruck zu geben, dass der
Verf. in allem, was das Iranische angeht, trotz meiner eindringlichen
und ausführlichst begründeten Warnung in ZDMG. 48, 504 ff. — s.

auch IF. 5, 222 ff. — sich stark auf die vierte Auflage von Ficks
Vergl. Wörterbuch, Band 1 gestützt hat. S. 288 f. führt er die sel-
ben fünf ai. Komposita mit riKra° samt ihren iranischen Äquivalen-
ten 2) auf wie Fick a. a. 0. 321. Aber die Gleichung visvajanä- :

P. vispazana- (unrichtig KZ. 35, 25) fehlt hier wie dort^). Ander-

1) Geigers Etymologie, Ostir. Kultur 393 verstehe ich nicht,

da mir ein ai. Verbum las- 'hinken' unbekannt ist.

2) Darunter auch die Gleichung visvapatih 'Herr des Alls' :

gAw. i'ispö.paifis Namen eines Wassers. Das Aw. Wort bedeutet
etwas ganz anderes, das ai darin ist nach GIrPh. 1, 155 Nu. 9 zu
erklären; vgl. Pü. : vispöjnt (in Aw.-Buchstaben). Würde der Verf.
die Neuausgabe des Awesta eingehend berücksichtigt haben, so
hätte er noch ein weitres Kompositum mit visca° aufführen können:
visvapis- Adj. : jA. visj^ö.pisa Yt. 5. 78 (und auch Y. 57. 20, s. K 5).

Mindestens bei irgendwie auffälligen und dabei nur einmal bezeug-
ten Wörtern hätte er die Neuausgabe einsehen müssen. Dann wäre
es ihm nicht passiert, auf S. 352a ein jAw. maräcara- und auf S. 252b
jAw. 7117'ätdvi caräma zu verzeichnen. Westergaards maräcardm
Yt. i7. 12 ist eben in "der Neuausgabe zu «jrö^c»?« ca?'a???a geworden!
Ähnliches gilt von hardiidnü und hrlndnti, die S. 207 neben einander
angeführt werden, s. V. 17. 2. Auch usfa-, angebl. 'gebraten' ist in

der Neuausgal)e verschwunden.
3) Von Avelchen Grundsätzen ist der Verf. bei der Aufführung

von Zusammensetzungen und Ableitungen ausgegangen, die dem
Indischen mit einer andern indogermanischen Sprache, insbesondere
wieder dem Iranischen gemeinsam sind? Ich kann das nicht heraus-
finden. Warum fehlen z. B. die Gleichungen: uttünähasta- Adj. :

ustänazasfö; avardrs- Adj. : jAw. hvard.darosö\ derai/djud- N., de-
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seits kehrt Ficks Erfindung- jAw. zyö 'gestern' (ZDMG. 48, 516) auf
S. 362 wieder. Auch die merkwürdigen Korrekturen awestischer
Wörter: änusac- (S. 21), hisayti (S. 325), husayß (S. 338) — alle mit

s statt des überlieferten s.h — stammen jedenfalls aus Ficks Buch,
s. ZDMG. 48, 505. Und eben daraus, S. 312 ist wohl auch das S. 269 a
verzeichnete Aw. cäbayeitl entnommen; überliefert ist vädäyöit.

Überhaupt: wo immer der Verf auf iranisches Gebiet gerät, da
bewegt er sich höchst unsicher. Unter dlrgha- (S. 127) wird uns
ein apers. darga- und ein apers. dranga- vorgetührt. Es geht aber
doch nicht an, das zweimal an gleichlautenden Stellen bezeugte
daragt'ni" einmal so, das andre mal so wiederzugeben^). — Das mp.
(Päz.) °jy5is)i (S. 167) in apöim bedeutet nicht 'Durst', sondern Taul-
werden', es übersetzt das S. 172 unter i^üyati aufgeführte jAw. cqju-

yant--^ seine richtiffe Lesung ist ajnitjisn. — Wegen PDw. pötvam
(S. 167) s. GIrPh. 1 b, 302. — Zu S. 82: godhüma- M. 'Weizen' sei

bemerkt, dass das altiran. Wort für Weizen gantuma- (so jAw.)
lautet. U. a. m.

Leider darf ich nicht sagen, dass damit meine Einwendungen
gegen das Buch erschöpft seien. Ich gebe auch im Folgenden nur
eine kleine Auswahl der Notate, die ich sonst noch mir bei der
Lektüre gemacht habe.

ähati 'fügt, reiht, rüstet' (S. 19) ist schon im grossen PW.
selber, 7, 1706 wieder aufgegeben worden; vgl. ZDMG. 25, 234;

48, 510.

ahi- F. 'Kuh' (S. 19). Die Achtheit des Worts und seine Gleich-

heit mit Xyv.azi- ist doch unbestreitbar; vgl. Leumann Wb. 30 und
noch MSL. 10, 278. Im Awesta bedeutet das Wort 'tragend, träch-

tig"' und wird auch von Stuten gebraucht: paurvö.azyä aspayä N.

55, wozu ai. pürvasti- Adj. zu vergleichen ist.

inaksati Praes. (S. 24). Die Erklärung des Verf s — aus idgv

*dnex.s- oder *a7inx-.s ist mir unverständlich. Das Desiderativum
hat doch grundsätzlich Redviplikation. Ich bleibe bei dem stehen,

was ich AF. 2, 91. GIrPh. 1, 55 gelehrt habe.
kacchu- F. 'Krätze' (S. 39). Soll mind. Wort und aus kharju-

hervorgegangen sein. Aber ai. r; wird doch sonst zu mi. jj (tö-

nend), vgl. z. B. pr. ajjava- : ai. ärjava-, vajjei : varjayati, Pä.
khajjati : kharjati. Umgekehrt Icann nijd- Adj. 'eigen' (S. 148) nicht

als Prakritwort für ai. nitya- genommen werden, denn ai. ty wird
sonst zu mi. cc (tonlos), z. B sacca- : isatyä-, amacca- : amätya-. Viel-

mehr gehört 7iijä- mit jAw. nizdntdin^ mp. nizand zusammen, zu
dem es sich iingefähr verhält ^'ib a,i. lorajäh -aw iX-w. frazaintis, mp.
frazand\ vgl. Hang ZPGl. 74.

Überhaupt springt der Verf. mit dem Mittelindischen recht
willkürlich um. So soll

karanda- M., N. 'vielleicht' mind. aus kranta- entstanden sein

(S. 44).

vaydj- Adj. : jAw. daevayasnö, daerayäzö (NP.); gopa- M. : afV-

yöpq; abliicara- M. : griech. ct.ucpiTToXoc, lat. anculus (BB. 15, 316),

ferner: medhirä- Adj. : jAw. mazdrö (IF. 7, 57), dütyä- N. : gAw.
dütim (KZ. 28, 258, 263), äsuri- Fem. Adj. : jAw. ühuirim, värtraghna-
Adj. : jAw. rördßrayti^m, nübhämklisfha- M. EN. : jAw. nabänazdis-
tanam usw. Die sind doch sicher reichlich ebenso viel wert als die
aufgenommenen Gleichungen tmdrghna- Adj. : griech. iLu-ixpocpövoc

oder mätrkä- F. : kymr. modryb.
1) Das in Kluges Wörterb. unter lang verzeichnete ajD. dränga-

ist völlig Ungetüm.
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gaiujira- M.. 'wahrsclieliilicir auf niiiid. f/fojdh = granthäh
beruhen (S. 76) und

gandci- AI., eigentlich mind., auf grantha- zurückgehen (S. 76).

Aber ai. nt. vfh werden im Mind. (hinter ?•) zu nf.^ nfh, aber nicht

zu }j(J, das auf ai. (und idg.) ncl Aveist. Danacli dürfte man nhd.
kränz mit ganda- vergU'ichen. wenn dem nicht die Bedeutung jener
"Wörter entgegenstünde. Für den A'erf. freilicli, der kränz mit grantha-
zusammenbringt, was wegen z — th nicht angeht, würde dieses Be-
denken in Wegfall kommen. [S. jetzt Liden Stnd. 19 in Skrifter

utg. af K. Hum. Vetenskaps-S. i Upsala VI. Korr.-N.l — Die Be-
merkung zu

apHarciH F. (S. 10): "Das Wort ist gewiss op-saras- zu teilen

(darauf Aveist auch mind accharä)'" ist ohne Kritik aus Pisehel-

Geldner VSt. 1,79 herübergenommen. S. aber jetzt ZDMG. 50, 722;

51, 590 f.

khadgd- M. 'Schwert' (S. 73). Eine einleuchtende Deutung
des Worts hat mir Jacobi mündlich mitgeteilt. Er stellt es mit griech.

cpdcYctvov zusammen; d statt d (für z vor g) ist dem Einfluss A'on

khatidayifiim 'zerstückeln' zuzuschreiben.
tüna- M. Tfeilköcher' (S. 115) soll "wohl mit ?? aus idg. In

zu der unter fidd besprochenen Wurzel" gehören. "Aksl. tidii 'Pfeil-

köcher' ist unklar". Es liegt doch viel näher, die gleichbedeuten-
den Wörter tüna- und tuhl zusammenzubringen; was sie 'eigentlich'

bedeuten, ist vorerst gieichgiltig. IF. 3, 187 f.

dadhik Adv. (S. 120). Ich halte die gegebene P]rklärung ("er-

starrter Nom. Sing. Mask., *dadhrks aus '-'dadhrs-.f') für unrichtig"

und stelle das Wort vielmehr mit drdhd- (S. 129) und dem nach
Wackernagel AiGr. 1, 180 zu etymologisierenden dnUirä- (S. 129)

zusammen. "Wegen des dh in dadhrk. das mit Rücksicht auf die

Verwanten : 6pdccouai usav. für analogisch anzusehen ist, A^erweise

ich auf p7'änadhrk. Die ursprachlichen Auslautssilben: Med. . .

Med. -r zh und iMed. asp. . . Med. + zh Avaren i;rindisch im Satz A'or

Klanglauten durch die Wirkung des Hauchentziehungsgesetzes in

Med. . . Med. + sA (zh) zusammen gefallen; folglich dessen Avurden
sie auch im Satzauslaut ausgeglichen, avo für Med. + zh schon ur-

sprachlich Tenuis + *" eingetreten war.
dhisnga- Adj. (S. 137). Ich halte das Adjektiv nach Avie A-or

für eine Ableitung aus *dhhna- — lat. fänvm (BB. 17. 107) und bin
in dieser Auffassung- des Worts durch die Bemerkungen Bloomfields
SBE. 42, 300 und Öldenbergs SBE. 46, 286 noch bestärkt Avorden.

Wegen der sonstigen Verwandten s. WklassPh. 1900, 678. Was der
Verf. unter bhäsati (S. 200) gibt, gilt mir für falsch.

hhära- M. 'Kampf (S. 196). Die Unzulässigkeit der Verbin-
dung des Worts mit ksl. hörja sehe ich nicht ein; IF. 10, 199.

lUä- F. 'Spiel' (S. 262). Besser als die hier A'orgeschlageneu
Deutungen scheint mir a'ou Bradkes Etymologie aus Hizdä-, avo-

durcli das Wort mit dem gleichbedeutenden lat. lüdus {d aus zd)

in Verbindung tritt, KZ. 28, 198.

sundara- Adj. 'schön' (S. 337) soll jüngere dialektische Form
von sündra- sein. Ich sehe nicht, Avie das möglich wäre. Vgl. ietzt

IF. 11, 136.

stavdn (.S. 343) Avird nach .lohansson Bidrag til RigAcdas Tolk-
ning 25 (Skrifter utg. afK.Hum. Vetenskaps-S. i Upsala V. 7) durch
Haplologie aus ^stavavün gedeutet. Aber die r«»^- Ableitung aus
stäva- M., Avorauf A-erwiesen Avird, müsste den Wortton doch auf
der ersten Silbe haben (also ''stdvän).

Ich kann, alles in allem genonnnen, dem Buch kein besonderes
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Lob spenden. Nach den bis dahin abgelegten Proben des Wissens
und Könnens hätte uns der Verf. Besseres bieten miii-sen.

Giessen, 28. Mai 1900. Barth olomae.

Hillebrandt A. Vedische Älvthologie. II: Usas. Agni. Eudra. Bres-
lau Koebner 1899. IV und 255 S. gr. 80.' 12 M.

Dem ersten Bande von Hillebrandts gelehrtem Werke "Vedi-
sche Mythologie"', den ich hier in Bd. 8, S. 21 ff. besprechen durfte

und in dem "Soma und verwandte Götter" behandelt wurden, ist

nun der schon lange erwartete zweite gefolgt, dem sich, der dritte

in kurzem anschliesen soU^). Als der erste Band im Jahre 1891
erschien, da waren zusan.menfassendere und ausführlichere Bear-
beitungen der vedischen Göttergestalten noch sehr vereinzelt: Muir,
Original Sanskrit Texts IV 1873, V 1872, ferner Kaegi. Der Rigveda,
2. Aufl. 1881, und vor allem Bergaigne, La religion vedique I— III

1878—83 (Tome IV: Index von Bloomfield 1897) sind hier zu nennen 2).

Inzwischen ist das Interesse für die Religion des Veda immer grösser
geworden, die Zahl seiner Bearbeiter hat glücklicherweise Schritt

gehalten mit der Zunahme der Indologen überhaupt, und so stehen
wir jetzt mitten in einer ausserordentlich rührigen Zeit. Nicht weni-
ger als vier umfangreichere^) und brauchbare Gesamtdarstellungen
sind seit dem ersten Bande von H.s Werk veröffentlicht worden
(Hardv, Die vedisch-brahmanische Periode der Religion des alten

Indiens 1893, S. 23—125; Oldenberg. Religion des Veda 1894, S. 39—
.301; Hopkins, The Religions of India 1896, S. 37—160; Macdonell,
Vedic Mythology, Grundr. d. Indo- arischen Philol. u. Altertumsk.
III lA, 1897), und in einem fünften Buche (H. S. Vodskov, Sjsele-

dyrkelse og Naturdj^-kelse. I: Rig-Veda og Edda. Indledning og
forste bog. Kjobenhavn 1890 und 1897) findet sich ein grosser Teil

des vedischen Pantheons in nicht minder gründlicher Weise be-

sprochen. Die Fülle dieser Werke, die fast alle eigenartig sind,

zeigt nur, wie schwer zu ergründen der Veda ist und wie sich ihm
immer Avieder neue Seiten abgewinnen lassen. Und so würden et-

waige weitere Bearbeitungen desselben Stoffes von Pischel und
Geldner, Max Müller, L. von Schroeder, Winternitz u. a. wiederum
einen vollständig anderen Charakter tragen, der nicht allein von
der Individualität eines jeden Gelehrten wie jeden Menschen, sondei'u
vor allem von dem Standpunkte abhängig ist, von dem aus man die

Poesien des Rgveda überl)lickt. Kaegis und Hopkins Darstellungen
sind populär gehalten und zeigen keine bestimmte Färbung. ]\Iuir

und Macdonell stellen die meisten, wenn auch lange incht alle Daten
der Texte über die einzelnen Gottheiten usw. zusammen, deren
Deutung dabei eine mehr untergeordnete Rolle spielt; bei Macdonell
findet man ausserdem reiche Litteraturangaben, wie überhaupt sein

Buch zur genaueren Orientierung sehr zu empfehlen ist. Bergaignes
Werk ist gleichfalls durch Materialsammluno-en und auch durch

1) Ein Abschnitt daraus, "Mava", ist schon erschienen, vgl,

WZKM. 13 (1899) S. 316—320.
2) Die Schilderungen bei L. v. Schroeder, Indiens Literatur

und Kultur 1887, S. 49—82 und bei A. Barth, The Religions of India,

3. Ed. 1891, p. 1—38 sind im allgemeinen zu skizzenhaft, als dass
sie hier in Betracht känien.

3) Eine knappe, aber nicht üble Skizze der vedischen Mytho-
logie entwirft E. Lehmann bei Chantepie de la Saussaye, Lehrbuch
der Religionsgeschichte, 2. Aufl. II 1897, S. 15—30.
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Kombinationen liervorrag'end, aber z. T. von unglücklichen Ideen
beeinHiis.st, die darin g'ipl'eln, dass es sieh in den vedischen Hymnen
im allgemeinen nicht um wirkliche Schilderungen der Phänomene,
.sondern nur um das durch sie darg-estellte himmlische, von den
Göttei'n veranstaltete Opfer handelt und dass das irdische Opfer
in jenem sein Prototyp hat.^) Vodskov überschaut den Veda von
der Perspektive des Gegensatzes Naturalismus — Animismus.-) In

dem aufgeführten Werke Hardys wie in demjenig-en Hillebrandts

überwiegen die naturmythologischen Deutungen, in Hillebrandts

Werk kommt dabei die Rituallitteratur in glänzender, wenn auch
öfters — wie mir scheint — irreleitender Weise zur Sprache. Ein
späteres Buch Hardys, seine "Indische Religionsgescliichte" vom
Jahre 1898 (Sammlung- Göschen), ist eine g'ute, Avenn auch populär-
wissenschaftlich g-ehaltene Ergänzung des früheren, weil in ihm die

kleinen Geister — fast unter zu starker Beeinflussung durch
ethnologische Gesiclitspunkte (vg'l. Oldenberg- Arch. f. Religionsw.

2, 182 f.) — näher beleuchtet werden. Bei einer ev. Bearbeitung'

der vedischen Mythologie seitens Winternitz würde, wie sich aus
seinen bisherigen Arbeiten und Bemerkungen schliessen lässt, die

Ethnologie eine hervorragende Rolle spielen und dabei noch das
indische Epos zu besonderer Geltung kommen. Max Müller und
L. V. Schroeder würden denselben Stoff namentlich unter Verglei-

chung der verwandten idg. Mythologien behandeln'^), und bei den
seit dem Erscheinen der "Vedischen Studien" nicht mehr zu trennen-

den beiden Gelehrten Pischel und Geldner würde das spätere Inder-

tum und die indische Tradition für die Zeichnung der vedischen
Mythologie ausschlaggebend sein. Oldenbergs Buch endlich, das
mit einer eleganten und für jeden Laien ebenso geniessbaren wie
g-enussreichen Form auch tiefen wissenschaftlichen Wert verbindet,

zeichnet sich dadurch aus, dass es sowohl die allgemeinen Resultate
der Ethnologie (und zwar zum ersten Male) als auch alle andern
bei der Erklärtmg des V^eda und seiner Mythologie in Betracht
kommenden Hilfsquellen (die Mythologien der andern idg'. Völker,

den indischen Kultus, das spätere Indertum) verwertet. Die ge-
nannten Bearbeitungen der vedischen Mythologie können natürlich,

soweit sie deutend verfahren, nicht sämtlich methodisch auf dem
richtig'en Wege sein, ja mir scheint keine ein volles Anrecht auf
diese Bezeichnung zu haben, wenn mir auch Oldenbergs Buch — bis

auf die (übrigens auf die Schilderung der vedischen Göttergestalten
von unbedeutendem Einflüsse gebliebene) Verwertung der verglei-

chenden (idg.) Älythologie als eines Mittels zur Erschliessung der

1) Von Regnaud ist die Theorie, dass es sich im Veda nur
ums Opfer handelt, zur Absurdität ausgebildet worden, namentlich
in seinem Werke "Le Rig-Veda et les origines de la mythologie
indo-europeenne" I 1892 (vgl. darüber z. B. die Rezension von Olden-
berg in diesem Anz. 4, 17 f.). Siehe auch seine neuesten Aufsätze
"iiltudes vedique et post-vediqvxes" Ann. de l'Univ. de Lyon, fasc. 38
(1898) und "Le Rig-Veda et la Religion Indo-Europeenne" Rev. de
l'Ecole d'Anthr. de Paris 10 (1900), 181 ff.

2) Vgl. zur Orientierung- über sein Buch die vorzüglichen Be-
richte von R. O. Franke und Hardy in diesem Anz. 3, 111 ff. u. 10, 7 ff.

3) Max Müllers "Beiträge zu einer wissenschaftlichen Mytho-
logie" 1898 u. 1899 können füglich nicht als eine Mythologie des
Veda g-elten, wenn man darunter eine ausführliche, g-eschlossene
Darstellung- versteht. Aber sie bieten manche interessante Bemer-
kungen über die einzelnen Götter.
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idg". Göttergestalten — deshalb den Vorzug zu verdienen scheint,

weil es im übrigen alles Brauchbare zur Erklärung des Veda eben-
so massvoll wie einsichtsvoll heranzieht. Aber selbst die in einer
bestimmten Theorie befangenen Darstellung'en der vedischen Mytho-
logie behalten einen hohen Wert, weil sich in ihnen am klarsten
und deutlichsten eine bestimmte Seite der Betrachtungsweise Bahn
bricht, die sonst zu leicht übersehen werden könnte. Mög*en sie

dabei auch über das Ziel hinausschiessen, die kommende Zeit wird
sichten, klären und auf Grund eines reichen, vielseitig betrachteten
Materiales leichter zu annähernd sicheren Schlüssen g'elang'en, als

es ihr sonst möglich sein würde. Ich sage "annähernd", weil ich es
auf mythologischem Gebiete nicht für möglich halte in den meisten
Fällen zu einer g'anz sichern Entscheidung" zu kommen. —

Auf die ^letho denfrage bezüglich der Vedaexeg-ese, spe-
ziell der Vedamythologie, die wir zuletzt berührt haben, kommt auch
H. in den einleitenden Bemerkungen zu Beginn des zweiten Bandes
seiner "Vedischen Mythologie" (S. 1—21) zu sprechen, und so sei

es mir gestattet daran anzuknüpfen, die verschiedenen, von ihm
und anderen aufgestellten Prinzipien zu prüfen und meinen eigenen

Standpunkt etwas ausführlicher darzuleg'en. H. macht sich einen
Satz Max Müllers zu eigen: "Our first duty is to try to Interpret
the Veda from itself" (S. 1), und dem muss auch ich vollkommen
beistimmen. Die Spitze jenes Satzes richtet sich in H.s Sinne gegen
drei Seiten: gegen die vergleichende Mythologie der indogerm.
Völker, gegen die Ethnologie und gegen das spätere Indertum. Die
vergleichende Mythologie (vgl. darüber bei H. S. 13 u. 20 f.)

kommt auch meiner Ansicht nach für die Exegese des Veda nur in

geringem Masse in Betracht. Die für dieselbe Ansicht bei Vodskov
(Einleitung) angegebenen Gründe sind allerdings nicht die meinen.
Nach jenem Gelehrten soll das idg. Urvolk (vor der Spaltung in ein-

zelne Völker) deshalb keine höhere Kultur0(entwickelten Ackerbau
und — erst damit verbunden — eine bis zur Flexion vorg'e-
schi-ittene Sprache, sowie eine ausgebildete Mythologie) besessen
haben, weil eine solche an die Scholle gebunden sei und, unver-
mittelt in andre Naturverhältnisse verpflanzt, zu Grunde gehen
müsse. Diesen Gedanken kann ich nicht für richtig halten. Auf die
kaum je mit Sicherheit zu beantwortende Frage, ob und wie weit
der sogenannten idg. Urzeit Ackerbau zuzuschreiben sei, will ich
hier nicht näher eingehen. Soll aber wirklich ein Hinderungsgrund,
für jene Periode Ackerbau vorauszusetzen, in der Ausbreitung- des
idg. Urvolkes liegen? Kann diese nicht trotz Ackerbau eine ganz
allmähliche (selbst im Sinne Vodskovs) gewesen sein? Ich meine, ja!
Dadurch ist aber andrerseits nicht etwa eine ausgebildete Flexion
und Naturmythologie bedingt: die Polynesier haben Ackerbau, aber
nur eine Art agglutinierende Sprache; die Melanesier haben Acker-
bau, aber keine Naturmythologie, i) Bei der Unsicherheit dieser gan-

1) Ich denke mir die idg. Ursprache als ein Mittelding zwischen
agglutinierend und flektierend, da ja schon die grossen Abweichun-
gen in den Flexionen der Einzelsprachen auf ein flüssiges Formen-
material hinweisen. Wie nun gewisse Lauterscheinung-en fast in
allen idg. Sprachen auftreten und doch nicht uridg. sind (so z. B.
der Überg'ang von t-{-t in st), sondern sich entweder unabhängig
von einander gleichartig entwickelt haben oder infolge der geg'en-
seitigen Beeinflussung A'on Volk zu Volk gleichai-tig* wurden, so
können auch die gleichartigen Flexionsformen unabhängig von ein-
ander z. B. durch Zusammenwachsen von "Nominalstamm" und
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zen Frage können -wir also von hier aus keinen Schluss aiif das Vor-
handensein oder Nichtvorhandensein einer Naturniythologie beim idg.

Urvolke ziehen. Dagegen j;ollte man, wenn diese Annaiune richtig-

"Wäre, eine grössere und allgemeinere Namensübereinstimmung zwi-
schen den gleichen mythologischen Gestalten der idg. Einzelvölker
erwarten, die sich trotz Max Müller nicht erweisen lässt (wenigstens
nicht für eine exakte Sprachwissenschaft). Eine solche Übereinstim-
mung liegt z. B. in Polynesien vor, wo die gleiche Mythologie doch
ebensowenig wie die gleiche, auf gemeinsamen Ursin-ung hinweisende
Sprache nur auf Verkehrsbeziehungen der Inseln unter einander
beruhen kann (gegen Vodskovji); und wenn auch die Trennung
dieser Völker gewiss nicht annähernd so weit zurückliegt wie die
der idg. Völkerschaften, so ist doch kaum anzunehmen, dass alte

mythologische Namen bei den letzteren fast durchgehends durch neue
ersetzt worden sein sollten: das ist auch in den historisch verfolg-
baren Perioden der idg. Völker nicht in irgendwie hier in Betracht
kommendem Massstabe der Fall. Was in der religiösen Vorstellungs-
Avelt der idg. Völker am besten übereinstimmt, sind auch nicht die
Naturmythen, sondern die auimistischen Elemente. Ich kann daher
auch nur letztere und von den ersteren höchstens Ansätze für die

Zeit des idg. Urvolkes voraussetzen: denn diejenig-en Naturmythen
der idg. Einzelvölker, die scheinbar gleichartig sind, können eben-
so, wie die gleichartigen Laute und die gleichartige Flexion, auf
ganz unabhängiger Ausbildung, gegenseitiger Beeinflussung oder
folgerichtiger Weiterentwickelung von Keimen beruhen.-) Jene Ur-
mythologie und ürreligion des idg. Volkes nun genau rekonstruieren
zu Avollen (vgl. L. v. Schröder ^litth. Anthr. Ges. Wien 25. 4; Winter-
nitz Globus Bd. 77, G5a u. Bd. 78, 376^; Oldenberg ZDMG. 49, 174)3)

halte ich für ebenso verfehlt wie die Rekonstruktion der idg. Ur-
sprache (vgl. Foy IF. 10, Anz. S. 2).') Das, was wir günstigsten Falls

durch Vergleichung erschliessen, kann keinen Anspruch darauf erhe-

ben, je wirklich so bei einem Volke und zu einer Zeit existiert zu
haben. Begnügen wir uns mit der viel lohnenderen Aufgabe die
einzelnen idg\ Völker in ihrer ältesten Kulturentwick-
lung verstehen und die historischen Verhältnisse auf
einer breiteren Basis würdig'en zu lernen! Insofern kommt

Postposition, "Verbalstamm" und Personalpronomen usw., die noch
in der Ursprache getrennt waren, entstanden sein. Doch nicht in

allen Fällen braucht die "Flexion" erst in einzelsprachlicher Zeit

sich entwickelt zu haben, denn die agglutinierende Periode ver-

schwindet nicht mit einem Schlage, sondern nur allmählich. Schritt

für Schritt. Als ein Beispiel für eine solche Sprache, die sich auf
dem Übergange vom Agglutinieren zum Flektieren befindet, möchte
ich das Elamische aufführen, das ich axis eigenem Studium näher
kenne und über das ich daher am besten urteilen kann (man ver-

gleiche meine grammatischen Bemerkungen ZDMG. 52, 122 ff"., 565 ff.).

1) Welche Sprache hätten denn dann die einzelnen kleinen
Völker vor den Verkehrsbeziehungen gehabt?

2) Vgl. hierzu und über Namensüt)ereinstimmung der idg.

Götter auch 0. Gruppe Arch. f. Beligionsw. 2, 268 ff.

3) Sieckes Vortrag "Die Ürreligion der Indogermanen" 1897
ist nichts weiter als das Kind einer Tendenz: neben der Sonne na-
mentlich den Mond als bedeutendste Gottheit der Urzeit nachzuweisen.

4) [Ganz unrichtig ist es, wenn Winternitz Globus 78, 376 direkt

als Aufgabe der idg. Sprachwissenschaft die Rekonstruktion der
idg. Ursprache hinstellt. Korr.-N.]
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dann das Material der verg'leichenden (idg.) Mytliologie ebenso wie
das der Ethnolog-ie bei der Erklärung' der vedischen Götterg-estalten

nur als Parallele in Betracht, die vergleichende Mythologie ist nichts
anderes als ein Zweig der Ethnologie (vgl. auch Winternitz Globus
77, 65b), ixnd über deren Benutzung werde ich mir im Folgenden
Einiges zu sagen erlauben.

Sehr richtig urteilt H. S. 2 über den Wert der Ethnologie
für die Vedaexeg-ese, Avenn er sagt: "ihr entnehmen wir einen Mass-
stab, an dem wir die Ergebnisse unsrer Forschung- in Bezug- auf
ihre allgemeine Wahrscheinlichkeit in beschränktem Umfange prüfen
können". Ebenso treffend bemerkt L. v. Schroeder WZKM. 9, 109:
"(sie) rückt Vieles, was uns von diesem oder jenem Kulturvolk aus
alter Zeit überliefert ist, in ein ganz neues Licht, nimmt ihm den
Charakter des Sing-ulären". In diesem Sinne angewandt ist die Eth-
nolog-ie von unschätzbarem Werte für die Vedaforschung, und ein
deutliches Beispiel derartiger Förderung liegt uns in Oldenbergs
"Religion des Veda" vor. Namentlich wird dadurch auch die Be-
trachtungsweise des altindischen Rititals befruchtet, wie andrerseits
auch dieses, seiner hohen Ausbildung und genauen Fixierung wegen,
für die Ethnolog-ie von Nutzen sein kann, was ich schon in meiner
Rezension von H.s "Ritual-Litteratur" (Arch. f. Religionsw. 1, 111 f.)

ausgesprochen habe. Dagegen wäre es sehr zu bedauern, wenn
die Vedaforscliung- aus gleichen mythologischen oder das Ritual
betreffenden Daten bei andern Völkern auf gleiche Ursache, gleiche
Entstehungsweise schliessen und sie in diesem Siniie zur Erklärung
ihrer eignen Rätsel heranziehen wollte. Denn es ist ganz verkehrt,
wenn Winternitz Globus 77, 6öl' von einer NotAvendigkeit redet
gleiche P^rscheinungen aus gleichen Ursachen zu erklären. Er über-
sieht dabei vollkonnnen die Erfahrungen der Sprachwissenschaft wie
auch der Völkerkunde selb.st; gerade diese sollte durch sich selbst

vor einer derartigen falschen AuAvendung der Parallelen warnen.
Wenn man z. B. sieht, wie bei den verschiedensten Völkern der
Erde und sogar bei nahverwandten dasselbe lineare Ornament aus
ganz verschiedenen naturalistischen Darstellung-en entsteht, so ge-
hört — meine ich — eine grosse Kühnheit dazu mythologische Er-
scheinungen verg-leichen und bei g-ewissen Übereinstimmungen auf
gleiche Ursachen schliessen zu wollen. Selbst Avenn wir den Mythus
des einen Volkes seinem Entstehen, seiner Geschichte nach ganz zu
begreifen vermög-en und Avenn Avir ferner den in seinen Resultaten
gleichen Mythus eines andern (auch A-erwandten) Volkes in gleicher
Weise entstehen lassen können, selbst dann haben wir keine Be-
rechtigung- zu sag-en, der letztere sei durch den ersteren in seiner
Geschichte aufgeklärt. Erst wenn sich noch mehrere Anhaltspunkte
für die Geschichte des noch dunklen Mythus finden, die sich durch
die Parallele zu einer geschlossenen Kette zusammenreihen lassen,

erst dann haben Avir ein Recht auf die Parallele etwas zu geben,
ohne natürlich selbst da frei A'on Trugschlüssen zu sein. Ich glaube
also nicht mit Winternitz (Globus 77, 65^). dass die Ethnologie (und
damit allerdings auch die A^ergleichende Mythologie) ein ^Mittel ist

zur Erforschung der ältesten mythischen Vorstellung-en der indo-
germanischen Völker; ich erkenne vielmehr Max [Müller (Beitr. zu
einer Avissensch. ^lythologie, 2. Bd., S. 166) ein Recht zu zu sagen: "so-
lange AA'ir die Vei-gangenheit oder die Gründe oder den ZAveck eines
Gebrauches oder eines Glaubens nicht kennen, sind alle Verglei-
chungen [zu seiner Erklärung] .... A^ergeblich und können sogar
Unheil anrichten".

Auch bezüglich des späteren Inder tum s stimme ich H.s

Anzeiger XII 1. 3
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Ansicht bei, dass es hei der Vcdacxegese nicht Führorin, sondern
nur Gehilfin sein kann (S. 7 ft'). Unzweifelhaft .sind Pischel und
Geldner in der ldentitizierun<>' des späteren Indertunis mit den Ver-
hältnissen des Veda zu weit g-eg-ang-en ; ebenso ist ihre Wertschätzung'
und Benutzung- der indisciien Konunentare und Wörterbücher sowie,

damit zusammenhängend, ihre Worteri<lärung' und Interpretation
g-anz unhaltbar. Die von ihnen angenonnnenen Bedeutungs'iber-
g'äng'e sind zumeist vollständig unbegreiflich (vgl. darüber z. B. llille-

brandt, Vedainterpretation S. 6 ff.), und ihre neuen, auf die indischen
p]rklärer zurückg-ehenden Deutungen lassen sich, soviel ich sehe,
fast sämtlich als unzutreffend erweisen. Dag-egen verkenne ich nicht,

dass erst durch die genannten beiden Gelehrten ein ausgeprägteres
indisches Kulturbild in den Veda hineingetragen worden ist, als

man vorher darin gesehen hat. und dies ist. wie mich dünkt, nicht
zum Nachteile für das feinere Verständnis des Veda geschehen.
Der Hauptwert der späteren Litteratur für die Vedaexegese beruht
darin, dass sie uns ein klares und deutliches Bild von der spezifisch

indisciien Kultur entwirft, wonach das verschwommene, das Avir

sonst von der vedischen Kultur erhielten, in kräftigeren Zügen iiiid

frischeren Farben ausgeführt werden kann. — Bei dieser ganzen
Frage darf aber der Kgveda (um ihn handelt es sicli doch haupt-
sächlich) nicht als Ganzes betrachtet Averden. Der Rgveda zerlällt

ja bekanntlieh in verschiedene Teile, von denen die einen nament-
lich inbezug auf die Sprache, aber z. T. auch deutlich in kleineren
Punkten der Religionsanschauungen, der späteren Zeit näher stellen

als die andern. Von den meisten Vedatorschern ist dieser Unter-
schied zeitlich aufgefasst worden (vgl. besonders Hopkins, Prägäthi-
käni I, JAOS. 17, 23 ff.) und hat sogar zu pedantisch -minutiösen
Altersbestimmungen kleiner und kleinster Teile des Rgveda geführt
(Arnold, "Literarv epochs in the Rigveda" KZ. 34, 297 ff. ; "Historical
VedicGrammar" JAOS. 18, 203 ff.; V'Rigveda VII. 33" KZ. 37, 207 ft'.]).i)

Aber welclie Berechtigung haben wir zu dieser Annahme? Es ist

doch in den meisten Fällen mindestens ebenso wahrscheinlich, dass
lokale Unterschiede vorliegen, und hier scheint mir H. in seinen geist-

reichen Auseinandersetzungen über das 6. und 7. Buch (Vedische
Mythologie I, 83 ff.) den einzig- richtigen Weg' für eine gesunde Veda-
exegese gezeigt zu haben (vgl. ineine Rezension: IF. 8, Aiiz. S. 22).

Diejenigen Teile des Rgveda, die sprachlich dem klassischen Sans-
krt näher stehen, sind jedenfalls in weiter östlichen Gebieten, der
Wiege des späteren Indertmiis. entstanden, während die andern
Teile weiter westlich bis nach Iran hinein zu Hause sind, wo noch
zur selben Zeit ein entwicklungsgeschichtlich zumeist älteres Stadium
herschte. Aus dieser, wie ich glaube, wohlbegründeten Annahme
folgt des weiteren, dass die Kultur (inkl. Mythologie) der einzelnen
Teile des Rgveda eine verschiedene sein wird: die in der Sprache

1) Die Zerstückelung der Veda in kleinere und kleinste Teile,

wie sie namentlich von Arnold auf Grund sprachlicher und metri-

scher Momente in fast mathematischer Weise vorgenoininen worden
ist, sollte von vornherein als verkehrt abgewiesen werden. Denn
dies Verfahren berücksichtigt g'ar nicht die individuelle Sprechweise
einzelner Sänger und die Gewohnheiten der Sängerfaniilien ; ferner
ist nicht liedacht worden, dass die Hymnen des Veda nicht von
unsern nur an Regeln gewohnten Gelehrten, sondern von freier

empfindenden Dichtern geschaffen sind, die sich an das Normai-
metrum nicht sklavisch binden, sondern sich Abweichungen erlauben
(vgl. auch Hillebrandt, Vedainterpretation lb95, S. 14).
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der klassischen Litteratur näher stehenden werden ihr auch Iviil-

turell (also auch niytholoii'isch) mehr verwandt sein als die übrig-en.

Es gilt also jene Teile des Rgveda in der Weise, wie es H. gethan hat,

zunächst in grösseren Zügen zu umgrenz en,^) und dann besteht die
Aufgabe für jeden einzelnen eine Art Kultargeschichte zu schreiben.
Ich glaube bestimmt, dass man erst dadurch zu einem besseren
Verständnisse mancher Göttergestalten g-elangen wird, wenn man
nicht mehr alles, was die verschiedenen Bücher über sie berichten,
was aber nicht organisch zusammengehört, zu einem glatten Bilde
des Gottes verarbeiten ^^ill.

Wenn wir, wie wir im Vorang'ehenden auseinandergesetzt
hal>en, weder der Ethnologie (inkl. der vergleichenden Mythologie)
noch auch dem späteren Indertum eine führende Rolle bei der Er-
klärung des Veda zuerkennen können, so bleibt — abgesehen von
der Berücksichtigung" der nicht besonders ergiebig'en iranischen
Religion (Avesta) — nur übrig, die vedische Mythologie mit H. (S. 1)

aufzubauen auf sorgfältiger Exegese der Texte und auf dem
Kultus (die Rituallitteratur ist jedoch m. E. nur mit äusserster Vor-
sicht zu gebrauchen!), ohne irgend welche Theorien aufkom-
men zu lassen (H. S. 3). Ich glaube aber zu bemerken, dass H.
selbst von Theorien nicht frei ist — wer wäre dies auch? — , denn
er möchte für den Veda so wenig wie möglich zugeben, dass eine
Göttergestalt auch auf etwas Anderem als der Personifikation von
Naturmächten beruht. So bleibt er bei seiner Erklärunu' von Yania
als Mond und Vivasvant als Sonne (vgl. 2) S. 13 f., 20, 47, 94 Anni. 3,

lOG Anm. 3, 141 Anm. 2, 211), und dabei scheint er meine Deutung
in diesem Anz. 8, 28 if. für etymologisch beeinflusst zu halten. Das
ist sie nicht, denn ich sehe mit H. einen schweren Fehler darin, sich
bei mythologischen Deutungen von der Etymologie eines Götter-
namens (abgesehen natürlich von solchen wie Sürya und Agni)
leiten zu lassen, einen Fehler, von dem jedoch scdbst Gelehrte wie
Oldenberg nicht frei sind (vgl. z. B. bezüglich Savitar: ZDMG. 51,

475 ff.). Wenn aber die ungesuchte Etymologie^) übereinstimmt mit
den Plesultaten, die n^.an sonst über den betr. Gott bzw. die ver-
meintliche Gottheit (wie z. B. Vivasvant) gewinnt, dann kann sie

gewiss nur zur Erhärtung dieser Resultate dienen. Eline vorurteils-
freie Elxegese der vedisclien Texte, namentlich der älteren Teile,

scheint es mir nun auszuschliessen. dass Vivasvant und Yama von
Haus aus etwas anderes ;üs erster (Sonia-j:') Opferer und erster Mensch
gewesen sind, wobei von dem NPr. Vivasvant ein auf beliebige Er-
scheinungen anwendbares adjektivisches vivasvcmt zu trennen ist.*)

1) Aus neuerer Zeit beachte man: Weber Vedische Beiträge 8:

Zu Mandala II der Rik-Samhitä. Sitzber. Preuss. Ak. Wiss. 14. Juni
1900, S". 601 ff.

2) Die Indizes in H.s Buch versagen hier, wie öfters im ersten
Bande.

3) Meine Etymologie von Yama a. a. 0. S. 33 gebe ich durch-
aus nicht als eine schlagende axis, aber die älteren sind es aus sach-
lichen Gründen erst recht nicht.

4) In ähnlicher Weise, wie ich rgv. vivasvant behandelt habe,
verfährt H. inbezug auf vitrlj (II 50 i'.): auch hiev ist mit Recht nicht
alles aut eine und dieselbe Persönlichkeit zu beziehen. Dass das
Appellaiivum vivasvant schon stellenweise im RV. zu einem NPr.
der Sonne geworden ist, will ich nicht leugnen. So wohl X 17,

1 d. 2, wo ich jetzt im Hinblick auf H. S. 47 (vgl. auch S. 13 f.)
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Ich sehe auch mit Oldenberg ZDMG. 49, 172 f. nicht ein, warum
nicht hei den Indern Menschen zu Göttern geworden sein sollten.

Liefert doch H. selbst durch seine ebenso geistreichen, wie treffenden
Untersuchungen über die Panis (vgl. dazu meine Kezension in diesem
Anz. 8, 22 feowie H. II 48) einen Beleg dafür, dass ein ganzer Stamm
zu einem Dämonengeschlecht geworden ist; ferner siehe H. zu An-
g'iras, Bhrgu, Atharvan (II 155 ff.). Ebenso verstehe ich nicht, wie
man sich an der Vergöttlichung hervorragender Rosse — von
einem Versetzen der Rosse an den Himmel ist nicht die Redel —
stossen kann (H. S. 2, vgl. auch "Vedainterpretation" S. 17); denn
wenn Dadhikrävan und Tärksya (zum letzteren vgl. vorläufig: Foy
KZ. 34, 266 ff.) nicht irdische Rosse g-ewesen wären, wie sind da die

Schilderungen der grossen Wettrennen zu erklären, an denen sie

nach den Texten hervorragenden Anteil genommen haben? An
dem Charakter des Rgveda als eines religiösen Liederbuchs wird
durch solche Deutung-en nichts geändert, auch ist man deshalb noch
weit davon entfernt den Euhemerismus zu übertreiben, wie es H.
in seiner prächtigen Satire "Die Götter des Rgveda" (1894) gethan
hat. Ich bin vielmehr der Ansicht, dass man in gleicher AVeise eine

Satire über die naturmythologische Schule schreiben könnte. So
scheint mir H. (S. 2, 17 ff.) auch die Abstraktgötter mehr einer
Theorie zu Liebe abzulehnen (vgl. dageg'en Oldenbera", Religion des
Veda 227 ff., ZDMG. 49, 172 f. u. 51, 473 ff.), obwolil auch ich manche
der Oldenbergschen Abstraktionen (wie Püsan, Brhas- oder Brahma-
naspati, Visnu, auch Tvastar) nicht akzeptieren kann xind mir über
andre (wie Savitar) noch unklar bin. Wenn ich mich mit andern For-
schern gegen die übertriebeneNaturmythologie wende, wenn wir einige

Götter nicht immer und immer wieder als Sonne und ^lond deuten,
so leugnen wir damit nicht, dass dieselbe Naturerscheinung als eine

Vielheit von Göttergestalten auftreten kann und im Veda wirklich

auftritt. Wir leugnen nur, dass nun alles als solche Naturgötter
aufgefasst werden muss, was irgend die Züge eines solchen be-

kommen hat (wie Yama und die Rennpferde). Übrigens möchte ich

darauf hinweisen, dass ich H.s Ansicht, der vedische Polytheismus
verdanke einen Teil seiner Vielköpfigkeit der Verschmelzung von
Göttern verschiedener Zeiten und Stämme, durchaus nicht IF. 8, Anz.
S. 25 entgegengetreten bin, wie H. S. 14 f. meint. Ich habe mich
nur dagegen gewandt dies Moment allein als P>klärung anzuführen.

folgendermassen übersetze: "'Tvastar veranstaltet für seine Tochter
[Süryä= Usas] die Hochzeit': so redend kommt hier die ganze Welt
zusammen; 'Yamas [des Mondes] Mutter [die Nacht], des grossen
Vivasvant [der Sonne] Gattin, ist bei ihrer Heimfuhrung- verschwun-
den'. — Sie [die Götter] verbargen (nämlich) die Unsterbliche [die

Nacht] vor den Sterblichen, schufen eine gleichfarbige [Süryä] und
gaben sie dem Vivasvant. Und sie [Süryä] gebar die Asvin, wie
das geschah, undverlies die Zwillinge, die rasche." Das wesentlich

Neue in dieser Übersetzung ist. dass ich auch Ic—d von der er-

staunten Welt gesprochen sein lasse, — schon das Perfektum ver-

langt diese Auflassung. Unklar kann eigentlich nur noch la bleiben;

jedoch glaube ich, dass wir hier in Tvastar nur den göttlichen

"Schöpfer" aller möglichen Dinge sehen dürfen, der als solcher im
besonderen das ausführt, als dessen Urheber in V. 2b die Götter

im allgemeinen genannt werden. Sind von mir die beiden frag-

lichen Verse richtig erklärt, so ergiebt sich, dass die Asvin nicht

Sonne und Mond sein können, wie H. S. 42, 50 vermutet.
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Ausserdem habe ich H.s Ausdruck "unbrahmanisch" nicht so ver-

stehen können, wie er ihn jetzt nach S. 15 f. verstanden wissen will.

Meine Bemerkungen a. a. 0. erledigen sich damit teilweise. Ich
halte aber daran fest, dass die Seite der vedischen Religion, die

im Rg'veda als fremd oder nicht ausg-ebildet erscheint und die im
Atharvaveda zusammeng-efasst ist, nicht nur auf iinindische Völker
oder "unbrahmanische" Inder, auf die die vedischen Stämme stiessen,

zurückzuführen ist, sondern viel eher die niedere Volksreligion, den
Aberglauben und Animismus der vedischen Stämme selbst reprä-
sentiert.

Soll ich meine im Vorangehenden z. T. ausführlicher begrün-
dete Ansicht über die beim Veda zu befolgende Interpretationsweise
kurz zusammenfassen, so möchte ich es so thun: Man muss den
Veda aus sicli selbst (.natürlich unter Beniitzung der Errungen-
schaften der Sprachwissenschaft) und mit Hilfe des Kultus, nicht
mit Hilfe der indischen Erklärer zu verstehen suchen, aber man
muss an diese Aufgabe mit einer Ijreiteren Kenntnis des späteren
Indertums, der indogermanischen Völker und der Ethnologie heran-
treten und muss sich vor Einseitigkeit bewahren. Mann muss den
Veda als poetische Schöpfung betrachten und sich in die Stimmung'
des einzelnen Sängers versetzen. Man darf nicht Alles nach einem
und demselben Massstabe messen oder auf eine Linie stellen wollen,
sondern muss bedenken, dass die Hymnen zu verschiedener Zeit,

namentlich aber auch an verschiedenem Orte, von verschiedenen
Menschen, unter verschiedenen Einflüssen g-edichtet worden sind,

dass sie also — nicht nur infolge zeitlicher Unterschiede — äusser-
lich und innerlich ganz Aerschiedenes Gepräge tragen können, so-

wohl in der Sprache wie in der Mythologie, sowohl im Metrum wie
im Ausdrucke der r4edanken. So wird es bessere und sclilechtere

Leistungen geben, aber man darf den vedischen Sängern nicht zu-
muten, dass sie ungereimtes Zeug verfassten (vgl. dazu schon Fov
KZ. 36, 126). -

Wir kommen nun zur Besprechung" derjenigen Abschnitte des
H.schen Werkes, die sich auf die Göttei'gestalten selbst beziehen.
Der vorliegende Band beginnt (S. 23— 53) mit einer Behandlung von
Problemen, die mit der Usas, "der anmutigsten Göttin, die den ve-
dischen Himmel schmückt", in Zusammenhang stehen. H. sieht in
den Lisasliedern Neujahrslieder (S. 26 ff.), und zwar schliesst er dies
vor allem aus dem Ritual. Die Hymnen selbst bieten für diese
Annahme keinen Anhalt: VIF 80 hat für mein Empfinden nichts von
einem Neujahrsiiede an sich; auch aus p/'a<7?am4 äyattnäm I 113, 8
u. 124, 2 ist wegen des Zusammenhanges nichts zu schliessen;
jänäty ähriah prathamäsya nama I 123, 9 bezieht sich auf den ersten
Erdentag, den die Usas auch zuerst gekannt hat, weil sie stets

prathamä ist; ähnäm netrt RV. VII 77, 2. TS. IV 3, 11. MS. II 13, 10
ist Usas als diejenige, mit deren Erscheinen die Tage beginnen;
rtünäm patni heisst sie MS. II 13, 10 (= TS. IV 3, 11), weil sie die
drei Jahreszeiten (vgl. dazu H. S. 33 lf.)i) einleitet, ähnlich wie die
Neujahrsnacht (Ekästakä) samvatsarasya j)citnl genannt wird (TS-

1) In der Beziehung des rgv. Dreiklangs gävah^ üpaJi, srcw
auf Frühling, Regenzeit, Sommer scheint mir jedoch H. zu weit zu
gehen. — Zu der S. 34 Anm. aufgeführten Stelle RV. VII 33, 7

möchte ich beiläuüg bemerken, dass jyotiro in Päda b doch nur auf
usasam in Päda c verweisen kann, dass also dieser Päda zum vor-
angehenden in logischer Gedankenfolo-e steht.
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VII i, 8, 1), und dalier ist auch von drei Usas die Ivcde (v<j,-i. H,
S. 33). Ich sag'c mit diesen meinen Bemerkungen zumeist nichts
Neues, aber es ist doch wichtig- die alten Deutungen nochmals zu
konstatieren, um zu zeigen, dass die Usaslieder keinen Zug- eines
Neujahrsliedes enthalten. Und deshalb ist, wenn sie auch an sich
für die Neujahrsfeier gedichtet sein könnten, diese Annahme hiichst

unwahrscheinlich. Wir Avürden es dann mit bestimmter gefärbten
Liedern zu thim haben, wie bei dem an die Neujahrsnacht gerich-
teten (AV. III 10). Dazu kommt ein weiteres Jloment. Wenn die
Usaslieder als Neujahrslieder gedichtet worden wären, so müsste
das in einem Lande geschehen sein, wo der kürzeste und längste
Tag bedeutend differieren, wo man Ursache hat die Wiederkehr des
Lichtes zu feiern; dann Hessen aber auch die Vergleiche mit dem
Heraustreiben des Viehs den -s-on H. S. ;)8 f. hineininterpretierten
Sinn deutlich erkennen, während in Wirklichkeit nichts von festen
Winterställen, aus dem das Vieh zur Frühlingszeit herausgetrieben
wird, zu spüren ist. Daher können jene Vergleiche nur so aufgefasst
werden: wie man vor Feinden das Vieh in sicheren Verstecken und
Ställen zu hüten sucht, so gelingt es den Dämonen der Finsternis
die Kühe der Morgenröte einzuschliessen; aber die ^Mächte des Lichts
und des Opfers sprengen die Verschlüsse jeden Morgen und treiben
die Kühe heraus. Das Ritual darf, seinem sonstigen Aufbau ent-

sprechend, bezüglich des eigentlichen Wesens der Usaslieder nicht
ausschlaggebend sein, und aucii in den Beziehungen der Usas zu
den Manen kann ich keine Stütze für H.s Ansicht sehen. Wenn
die Alanen das Licht, speziell die Usas finden, so geschieht es doch
nicht deshalb, weil die ihnen geweihte Zeit des Jahres am Ende
desselben, vor Beginn des neuen Jahres liegt und ihr programm-
mässiger Ablauf gewissermassen das neue Jahr, das neue Licht be-
dingt (so H. S. 29 f.). Ich verstehe nicht, wie H. zu dieser Annahme
kommen konnte, da doch im RV. die Art der Lichtgewinnung durch
die Manen oder mit ihrer Hilfe ganz anders geschildert wird iind

H. selbst (S. 31 ft'.) diese Stellen in besonderem Sinne, als ein An-
singen des neuen Jahres, als eine alte Kunde von Neujahrsliedern,,
deutet. Ich kann ihm aber auch hierin nicht folgen. Die That der
Kavis der Vorzeit ist m. E. eine kosmogonische Sage; sie bezieht
sich auf ein einziges Begebnis, nicht auf einen wiederholten Brauch:
das Opfer der Väter hat den Berg (das Dunkel, die ewige Nacht)
gespalten und die Kühe der Morgenröte (das Licht) erscheinen
lassen, wie das Opfer sonst die Natur zwingt ftena zu walten. Dass
der RV. diese That der Väter gerade bei der Jahreswende (pari-

vatsare) geschehen sein lässt (nach X 62, 2), ist doch sehr begreif-

lich: die Usas kennt den Namen des ersten Tages (I 123, 9), sie hat
ja den Begriff "Tag" überhaupt erst ermöglicht, ist also am ersten
aller Tage erschienen, den sich der Sänger als ersten Tag eines
Jahres vorstellen musste; so konnte sich ohne weiteres die Anschau-
ung" entwickeln, dass gerade an einer Jahreswende erstmalig- die
Scheidung in Tag und Nacht eingefüiirt worden sei. Etwa nun
schliessen zu wollen, dass die Usaslieder nur für Wiederholungen
des ersten mythischen Neujahrszaubers gedichtet worden seien, da-
für haben wir in den Liedern absolut keinen Anhalt. — S. 41 f.

deutet H. Süryä als Usas. Dem stimme ich bei (gegen IF. 8, Anz.
29), ohne mit H. einen bestimmten Zeitpunkt (den ersten Vollmonds-
tag des neuen Jahres oder des Frülilings) für die Hochzeit des
Mondes mit der Usas oder Süryä annehmen zxi können. — Saramä
mit U.sas v.w identifizieren, wozu H. S. 48 ff. neigt, leuchtet mir nicht
ein. Usas kann doch nicht selbst ihre Rinder, d. h. sich selbst, auf-
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finden? Wenn aber jene Identifikation das Richtige träfe, so wäre
es nur natürlich, mit H. in den beiden Särameyas, den Ivindern der

Saraiiiä, Sonne und ]Mond zu siichen (vgl. die Viräj mit ihren beiden

Kälbern). Müssen jedoch Saramä und die Särameyas wirklich einen

naturmythologischen Hintergrund haben? — Ferner glaubt H. in

der Viräj ein Synonymum der Usas zu erkennen (S. 50 ff.). Wo
von einem Kalb der Viräj gesprochen wird, bezieht er es au.f die

Sonne; wo von zweien die Rede ist, auf Sonne und ^Nlond. Ich ge-

stehe, dass diese Deutungen viel für sich haben. Der Schluss von
H.s Kapitel "Usas" (S. 52 f.) bringt einige interessante Bemerkungen
über die Legende von einem Inceste des Vaters Himmel (nach den
Brähmanas: Prajäpati) und seiner Tochter Usas, der auch den vedi-

schen Dichtern bekannt war.
Das nächste Ivapitel ist Agni gewidmet (S. 55—154). Gerade

dieser Gott, bzw. die an ihn gerichteten Hymnen haben in jüngster

Zeit neben Rudra besonders zahlreiche Behandlimgen erfahren. Ich

nenne ausser den zusammenfassenden vedischen Mvthologien: M.
Müller, Phvs. Religion 1892, S. 1:59—198, 246—268 u. sonst; v. Schroe-

der WZKM.9, 225" ff. (1895); Kerbaker, II Dio Agni nel Rigveda 1896

(Atti della reale acc. di archeol, lett. e belle arti 17, Parte I, Nr. 4);

Vodskov, Sja^ledvrkelse og Naturdvrkelse I 1897, S. 74-236 (vgl. da-

zu Hardy IF. 10, Anz. S. 9f.); Oldenberg Hymns to Agni (Mandalas
1—5) = SBE. 46, 1897. H. geht den auf Agni bezüglichen Problemen
ganz selbständig zu Leibe xind kommt dabei zu ganz neuen Lösun-
gen. Nach einigen Vorbemerkungen, die dem Leser die Probleme
entwickeln sollen und zugleich die mehr oder weniger ephemeren
Formen Agnis kurz abhandeln, folgen zunächst der Vollständigkeit

halber eine Darstellung der äusseren Hervorbringung des P'euers,

sowie Bemerkungen über die Zeit der Anlegung- und die Pflege

desselben. H.s Annahme, dass sich diejenigen RV. -Stellen, wo von
Agnis Wohnen im Dunkel gesprochen wird, auf die den Manen ge-

weihte Periode des Jahres(schlusses) beziehen und es sich bei Agnis
Befreiung aus dem Dunkel usw. um die Erzeugung des Neufeuers
am Neujahrstage handelt (H. S. 81 IT.), kann ich ebensowenig bei-

pflichten wie seiner Erklärung der Usaslieder als Neujahrslieder;

wir haben in den Texten absolut keinen Anhalt dafür. — Des wei-

teren kommt H. auf die drei Feuer im Ritual, Gärhapatya, Ähava-
niya und Daksina, zu sprechen (S. 88 ff.). Er sieht in diesen drei

Feuern, von denen jedes einer der drei Welten (Himmel, Erde, Luft-

raum) zugeschrieben wird und die der Sache nach auch schon im
RV. vorliegen, die drei Formen Agnis im RV. und versteht folglich

unter dem "Agni in den Wassern" den Agni des Luftraumes. Der
Agni des Himmels ist die Sonne und der Agni der Erde das Haus-
feuer; was ist nun der Agni des Luftraumes? Nach H. kann es

nicht der Blitz sein, weil dieser nie mit dem Daksinafeuer in Be-

ziehung gesetzt wird, sondern zunächst nur Väyu, der Beherrscher
des Luftraumes, der auch als Agni in den Brähmanas bezeichnet
wird. Das Feuer des Luftraumes ist aber nun zu gleicher Zeit das
Manenfeuer, weil Wind- und Seelenkult von altersher in naher ße-
ziehimg stehen. Da nun die Manen nach andrer Ansiciit im Mond
lokalisiert werden, so kann "Agni in den Wassern" auch der Mond
sein. Diesem Gedankeng-ange H.s kann ich gleichfalls nicht bei-

stimmen (vgl. V. Schroeder in seiner Rezension von H.s Buch WZKM.
13, 288 ff.): es lässt sich durch nichts erweisen, dass die drei Formen
Agnis im RV. sich mit den drei Opferfeuern decken; wäre "Agni
in den Wassern" wirklich gleich Väyu oder Mond, den beiden Re-
präsentanten des Daksinafeuers. so müsste in den Hymnen doch
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eine nähere Beziehung zwischen beiden Teilen ausgesprochen sein,
wie z. B. zwischen Agni und der Sonne, das ist aber nicht der Fall.
— H. spricht dann ül)er die drei Opt'erfeuer im ]{\. (S. 96 ü'.). Auf-
t'allend ist. dass aus diesem Hyninenl)uclie bisher nur das Gärha-
patya-Feuer nnt Nanu^n bekannt ist, ol)wohI drei Feucsrhcrde ver-
schiedentlich erwähnt werden, darunter deutlich ein Manent'euer
(vgl. H. S. 107 ft'., zu RV. X IG, 9 ff.). H. findet nun den Daksi-
nagni, das Süd- oder Manenfeuer, in Naräsainsa (und Brhaspati)
wieder, worunter zugleich ein durch das Feuer repräsentierter
Todesgott zu verstehen sei. Ich muss jedoch Oldenberg ZDMG. 54,

49 ff. recht geben, dass für den RV^. — im allgemeinen, wie ich hin-
zufüge — naräsamsd als "das von den Priestern vorgetragene Preis-
lied", als "der Genius, welcher dieses Preislied verkörpert" und —
was Oldenberg noch hätte hervorheben müssen — als "der von den
Priestern gepriesene Gegenstand (Person oder Sache)" zu erklären
ist. Von Naräsamsa, dem Genius des Preisliedes, ist närä.samsi
RV. X 85, G (vgl. das damit parallel stehende Wort raibhi, von rebha
'Säuger') und wahrscheinlich auch der Name der Näräsanisl-Verse
abg-eleitet. Dagegen scheint mir Oldenberg die Materialien des
Rituals, die das Adjektiv näräsamaa und den Gott Naräsamsa zum
Südfeuer und den Manen in enge Beziehung setzen, nicht genügend
erklärt zu haben. Wenn die camasd-Bev.her. unter den südiiclien

Havirdhäna-Wagen gestellt, närä.iaipsüh genannt werden, so ge-
schieht es doch nur deshalb, weil sie mit jener Handlung einem
Gotte Naräsanisa g-eweiht sind, und nicht wegen des Bezugs zu deu
nöräscDnsah pitarah. die nach 01deni)erg so heissen, weil sie "einst
durch die Gnade des Gottes N. der Kunst und Macht des naräm
samsa teilhaftig gewesen sind"; in gleichem Sinne ist RV. X 57, 3
von närä.iaiasena sumena. dem Naräsaiiisa geweihten Soma (das
sind die oben erwähnten gefüllten cama.sr/-Becher), die Rede. In
diesen Fällen kann doch nun unter Naräsaipsa nicht mehr ein "Genius
des von den Priestern vorgetragenen Preisliedes" gefühlt sein, es
scheint hier vielmehr H.s "Totengott" vorzuliegen. Wie jener dazu
geworden ist, bleibt für mich eine noch ungelöste Frage. Ich gebe
jedoch zu erwägen, dass er sich zunächst zum Beinamen Aguis
(vgl. die Gleichsetzung mit Erhasjiati I 18. X 182 und zu letzterem
Foy IF. 8, Anz. 28) entwickelt haben vmd dann als das Südfeuer jBpe-

zialisiert worden sein kann. Das die Sonne repräsentierende Aha-
vanlya-Feuer glaubt H. auf Grund des Rituals unter dem Namen
(Agni) Vaisvänara im RV. wiederzufinden, soweit damit nicht
die Sonne, das himmlische Opferfeuer, bezeichnet wird. Da Narä-
sanisa sich im RV. nicht als Name des Manenfeuers (bis auf einen
besondern Fall) nachweisen lässt, so verliert auch die^e (4leich-

setzung sehr an Wahrscheinlichkeit. Es scheint, die Namen des
Rituals gehören im allg-emeinen einer späteren Zeit an. — Von zwei
weiteren Ritualfeuern. Sabhya und Avasathya (vgl. darüber H.
S. 118 ff.i, kennt der AV. das erstere. Es ist ein Praerogativ adliger
Geschlechter imd speziell vom König in der Sabhä zu unferhalten.
H. sieh; darin, wohl mit Recht, die Fortsetzung oder den Überrest
eines alten Gau- oder Stanmiesfeuers (für dessen Existenz im RV.
er manche beachtenswerte Momente beibringt), wie er auch in dem
Vaisvänarafeuer (hier übrigens, wie mir scheint, etymologisch be-

eintiusst) ein ignis publicus erkennen will. Für den RV. fehlt dafür,

nach dem oben Bemerkten, jeder sichere Boden, und das Ritual
lässt uns hier ganz im Stich. — Die nächsten l)eiden Abschnitte in

H.s Buch (S. 126 ff.), "Agni und der Blitz" und "Die Götter und
Agni" überschrieben, erörtern in einaehenderer, aber mich nicht
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überzeugender Weise die schon zuvor (S. 95) verwertete Ansicht
des Verfassers, dass "Ag-ni in den Wassern" nicht der Blitz sei. Wo
es sich um Beziehungen zwischen Agni und den Wassern handelt,

niuss man zunächst, wie v. Schroeder sehr richtig gethau hat (vgl.

WZKM. 9, 225 ff. u. 1.3, 288 ff.), zwischen der Geburt Agnis in den
Wassern und seinem Verstecke (oder, füge ich hinzu, seinem Auf-
enthalte) in den Wassern, von wo aus er in die Pflanzen eingeht,
unterscheiden, wenngleich auch beide Ideenkreise sich vermischt
haben werden (Oldenberg Rel. d. Veda 107 f.,

114).
i) Unter Agnis

Geburt in den Wassern verstehe ich mit L. v. Schroeder den Blitz;

besonders scheint sich das aus RV. I 164, 1 trotz H. S. 128 f. zu er-

geben, denn d.sna ist hier als "Stein" (i. e. Donnerkeil, Blitz) = äsman
aufzufasssen. Mit Oldenberg ßel. d. Veda lOG ff. unter diesen Was-
sern eventuell das wirkliche Wasser zu verstehen und sämtliche
Stellen von der Gel)urt Agnis in den Wassern auf eine Linie mit
denen von seinem Aufenthalte und Verstecke in den Wassern zu
rücken, scheinen mir diejenigen Stellen zu verbieten, wo von der
dreifachen Geburt Agnis im Himmel, auf Erden und in den Wassern
die Rede ist: hier, meine ich, kann bei den Wassern nur an den
Luftraum gedacht werden. Wenn sich H. an der schon alten "ßlitz"-

Auffassung deshalb stösst, weil sich für den Blitz sonst keine gött-

liche Verehrung nachweisen lasse, so muss ich gestehen, dass ich

in jenen Stellen von der Geburt Agnis in den Wassern die Ver-
ehrung* eines Blitz -Ag-ni (oder wie sonst noch diese Form des
Feuers gedeutet werden mag) überhaupt nicht entdecken kann:
die ErAvähnung der verschiedenen Gestalten des im Opfer gegen-
wärtigen Gottes Agni ist doch noch keine weitverbreitete Verehrung!
Die meisten übrigen Stellen, avo von Agnis Aufenthalt in den Was-
sern, von seinem Sichverstecken darin usw. die Rede ist, erkläre
ich weder mit H. als Mythus von der Sonne, die sich in den Wolken
der tropischen Regenzeit verbirgt, noch auch mit Winternitz IF.

8, Anz. 37 als Elitzmythus (gleich den Stellen von Agnis Geburt in

den Wassern), sondern mit .v. Schroeder WZKM. 9, 228 f. u. 13, 290
-als eine Mythe, entwickelt durch das Phänomen, dass ein Feuer-
brand, ins V.'asser gesteckt, zischend verlöscht: es scheint mir die
Erklär\ing nicht auszureiclien, dnss die Wasser in ihrer Eigenschaft
als Nahrung der Pflanzen diesen auch das aus ihnen herauszu-
lockende Feuer übermittelt haben müssen (so Oldenberg Rel. d. Veda
113f.^ H. hebt mehrmals (namentlich S. 143) hervor, dass es sich

bei dem in den Wassern versteckten Agni nur um das Opferfeuer
der Götter handeln kann, als welches Sürya zu gelten hj*tte: ich

finde dageg-en, dass es sich überall nur um das Opferfeuer der
Menschen handelt, das verschwunden ist, sodass den Göttern kein
Opfer mehr dargebracht wird (RV. X 51, 5). So auch VI 8, 4: Agni
Vaisvänara lässt sich durchaus nicht, wie H. S. 145 meint, überall
mit Sicherheit als "Sonne" oder das sie repräsentierende Ahavaniya-
Feuer deuten, da letzteres ganz unsicher ist (siehe oben); folglich

wird es sich auch in dem zitierten Verse nur um den Feuergott im
allgemeinen handeln (wie X 51—53), der den Menschen (Vivasvant)
vom Himmel gebracht wird, wie er auch als \on den Göttern ein-

gesetzt bezeichnet wird. — Des weiteren deutet H. S. 149 ff'. Mäta-
risvan im RV. als den Namen eines Windes (durch Stellen des
Rituals, des Yajur- und Atharvaveda) und ist versucht den unter

1) Vodskovs geistreichen Ausführungen über diese Fragen
jkann ich nicht zustimmen.
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(lioseni Namen spozialisiertiMi Wind als eine Form des Feuers im
RV. anzusehen. Die uanze Beweisführung- macht aber einen recht
künstlichen und xinwahrscheinlichen Eindruck. Da für Mätarisvans
Feuernatur deutliche Anzeichen im RV. vorlianden sind, so ist es
doch richtiger davon auszug-ehen und den Windcharakter als eine
spätere Umbihlung- aufzulassen. Ich kann Oldenbergs Anschauung
von Mätarisvan iRel. d. Veda) nur beistimmen.

In einem Anhang-e zu "Agni" (S. 155—178), der "Über einigte

Geschlechter des Feuerkultes" betitelt ist, zeig't sich wieder die
.Meisterschaft H.s in der Beiiandlung- historischer Elemente im Veda,
v.-ie wir sie schon axts dem ersten Bande bezüglich der Panis usw.
kennen. In den Aüg-iras sieht H. mit vielen andern und g-ewiss

mit Recht einen alten Stamm oder ein altes Geschlecht (ich möchte
schärfer sagen: Priestergeschlecht), das besondere Traditionen im
'^Feuer-)Kult und Mythus hatte. Wenn sie zusammen mit Brhaspati
bi'snnders zu Zauberkünsten in Beziehung stehen, so hat das wohl
darin seinen Grund, dass sie nach der Sage ja als erste mit Sprüchen
das Dunkel (damit zug-leich die bösen Mächte) besiegt und das Licht
erschlossen, also einen Zauber ausgeübt haben (zu H. S. 162). Bhrgu
ist H. geneigt für den Namen eines alten Stammes und Atharvan
für eine Bezeichnung von dessen Priestern zu halten, um dadurch
ihre aus den Texten zu folgernde nahe Verwandtschaft erklären zu
können; ich möchte dagegen mit Bloomtield auch in den Bhrgu
ein mit den Atharvan auf gleicher Stufe stehendes iind nur im Kult
mit ihnen verwandtes Priestergeschlecht sehen.

Es folgt der Abschnitt ül)er Rudra (S. 179—208), über den
in den letzten Jahren viele Meinungen aiifgestellt und manche Ab-
handlungen g-eschrieben worden sind. Ich mache, abg'esehen von
den bekannten Gesamtmvtholoa'ien auf folgende wichtigere Litte-

ratur aufmerksam: Hopkins PAOS. 16, S. CXLVIII ff. ; 'Winternitz
IF. 8, Anz. 38; L. v. Sehroeder WZKM. 9, 233 ff.; Fausböll, Fire stu-

dier tili en fremstilling af den indiske mythologi efter Mahäbhärata
(Univ.-Proür. Kopenhagen 1897): Siecke Arch.f.Religionsw. 1, 113 ff.,

209 ff.; [Winternitz WZKM. 14, 244 ff.]. i) H. sieht in Rudra einen
"Gott der Schrecken des tropischen Klimas vom Beginn der heissen
Zeit an bis zum Übergang zum Herbst" und im letzten Grunde
eine Form Agnis, vielleicht ein Sternbild (vgl. S. 207 f.), beides auf
Grund des Rituals. Mit L. v. Schroeder (WZIOI. 13, 291) kann ich

jedoch den P'olgerungen H.'s nicht beipflichten: wenn das Ritual
und die darauf bezügliche Litteratur Rudra zum Herbst in Beziehung
setzen, so kann das sehr gut auf einem sekundären Vorgange be-

ruhen, der seinen Ausgang von dem verderblichen Wirken des ( rottes

itnter Menschen und Vieh genommen hat und ihm nun die Jahres-
zeit zuweist, die als Abbild seiner Wirksamkeit gelten konnte; Avenn
er aber in denselben Texten für eine Form Agnis erklärt wird, so
wird das nur in seinem Namen begründet sein, denn, wie wir aus
dem Veda sehen, ist rudra z. T. noch Appellativum (Bedeutung 'rot'

fraglich), und da nun Agni schon im RV. öfters das Epitheton rudra
erhält, so lag es für die spekuherenden Ritiialisten nahe, in dem
Gotte Rudra eine Form Agnis zu sehen. Auch keine der andern
Deutungen Rudras, die H. S. 198 f. streift, scheint mir einwandfrei,
am wenigsten diejenige Sieckes; andrerseits sehe ich keinen Weg^
wie wir bezüglich seines Ursprunges zu einer Bestimmung von grös-
serer Wahrscheinlichkeit gelangen könnten.

1) [Über Siva ^ "fushion of Agni with Rudra" siehe eine
Bemerkung Bloomfields, Atharvaveda S. 90. Korr.-N.l
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Der Schhiss des zweiten Bandes von H.s Vedisclier IMytholo^iie

führt uns zum ersten zurück, da er "Noch einmal Soma" behan-
delt (S. 209— 245). H. verteidigt hier seine Anschauung, dass im
ganzen RV. Soma, der 0])fertrank, gieichzeitig ein Kepräsentant-
des Mondes ist und als ein Teil desselben betrachtet wird; und
zwar verteidigt er sich im besonderen gegen Oldenberg, Hopkins
und den Rezensenten. Oldenberg hat schon ablehnend geantwortet
(ZDMG. 54, 57 ff.), und Aveun ich ihm auch jetzt wieder beistimme,
so möchte ich zugleich einem etwaigen Gedanken H.s vorbeugen,
dass ich seine Beweisführung nicht selbständig geprüft hätte (vgl.

H. S.212): das Kapitel Soma ist nun einmal einer der Fälle, in denen
ich Oldenbergs Anschauungen rückhaltlos beitreten kann. Die all-

gemeineren und spezielleren Punkte, die schon der letztere erörtei-t

hat, brauche ich keiner neuen Besprechimg zu unterziehen, ich

kann mich in der Hauptsache auf die Polemik H.s gegen mich be-
schränken. Doch hat Oldenberg von den Einwänden, die H. gegen
ihn erhebt, einen Punkt unberücksichtigt gelassen, den ich zunächst
nachholen möchte. H. bleibt S. 224 f. bei der Übersetzung von
rucäh IX 49, 5 als 'Sterne', setzt es ji/ötlwsi in Stellen wie IX 86,

29. 91, 6 und rocanä in Stellen Avie IX 42, 1 gleich, welche beiden
Worte er ebenfalls mit "Sterne" übersetzt, und schliesst aus der
Nichtnennung des Mondes, wohl aber der Sonne neben jyötimsi
und rocanä, dass Soma, der sie leuchten lässt, eben der Mond
selbst ist. Wer gibt aber H. ein Recht, frage ich mit Oldenberg
(Rel. d. Veda), jyotlmsi, rocanä und rucäh mit 'Sterne' statt mit
'Gestirne' wiederzugeben, wie es Pischel Ved. Stud. 2, 128 bezüg-
lich rocanä thut? Darunter wären dann auch Sonne und Mond
einbegriffen, die Sonne Avürde an einigen Stellen nur noch beson-
ders genannt sein: den Soma, der sie leuchten lässt, als ]Mond auf-

zufassen bleibt aber kein Anhalt übrig. — Ich komme nun zu den
Einwendungen H.s gegen mich, wobei ich sein Buch (S. 230 ff.) zur
Hand zu nehmen bitte. Er vergleicht S. 232 RV. VI 39, 3 mit X
85; 19, wo es sich sicher um Candramas, den 3Iond. handelt, und
schliesst daraus auch an ersterer Stelle auf den ?^Ioiul. Aber stimmt
auch der Vergleich "? Der Mond schafft nicht X 85, 19 die Morgen-
röten, wie es dort (VI 39, 3) von Soma heisst, sondern wandelt nur
zeitlich vor ihnen seine Bahn. Ganz anders ist das Verhältnis der
Usas zur Sonne und ebenso das des Frühopfers zum Anbruch des
Tages: hier kann der Dichter wirklich sagen, dass sie die Sonne
bezw. die Morgenröten schaffen. Und so heisst es von dem Opfer-
tranke Soma, ebenso wie von Agni, mit Recht, dass er die Usas
aufleuchten lässt (IX 83, 3; 86, 19) oder sie anführt (IX 71. 7; 75^3)
oder die beiden Welten sichtbar werden lässt am Morgen (IX 75,. 4)

eben durch das Herbeiführen der Sonne usw. — Ferner stösst sich

H. S. 234 an meiner Auffassung von IX 86, 42 c— d : aber Soma ist

doch so gut ein Opfergott wie Agni; warum soll also von jenem
nicht dvä jänä . . . antär lyate gesagt sein, wie es dem Sinne nach
ganz ebenso von Agni IV 2, 2. 3 heisst? H.s Bezug von dvä jänä
auf die Devas und Pitaras wird durch die auf dvä jänä yätäyann
antär lyate folgenden Worte närä ca sämsam daivyam ca dhärtari
nicht gestützt; denn diese Worte lassen sich nicht so, wie H. S. 106
Anm. 2 will, auffassen, weil erstens dazu jede Parallele im Veda
fehlt ur:d zweitens sämsa. nicht "Herr' bedeutet (vgl. Oldenberg
ZDMG. 54, 51 f.). — Ein weiterer Einwand H.s betrifft IX 86, 14,

einen Vers, der sich, wie ich meine, in seinem genauen Sinne so
lange nicht sicher bestimmen lässt, als Päda c unklar, bzw. mehr-
deutig bleibt. Es könnte sich um die Wanderung des Somaopfers-
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zum Hiniinel, uin die Herabkunf't Soinas voin Hiinmol oder sogar
Ulli das Fliessen Somas zur Seihe handehi. Je nachdem haben
divisprs und anfariksaprä einen verschiedenen Sinn. In den bei-

<k'n ersten Fällen könnte dirispr.'< durch 1X100,9 erläutert werden,
worauf H. S. 234 f. aufmerksam macht: Somas Gewand würde da-

nach zum Himmel reichen, weil Himmel und Erde zusammen ihm
als Gewand dienen, seine Grösse nicht fassen können usw. Wo ist

aber hier vom Monde die Rede? Kann der Dichter nicht vom
Opfergotte Soma dasselbe sagen, was er doch von Indra erzählt,

von Indra, der selbst erst durch Soma stark wird'Pi) antariksaprä
bezieht sich entweder auf den Luftraum oder — bei andrer Ge-
samtauffassung des Verses — auf den Kaum, den der gepresste
Somasaft bis zur Seihe durchläuft. Dies ist der Sinn von antariksa
IX 63, 8. 27 (bei H. S. 235 Anni. falsch zitiert) und IX G5, 16, wo es

sich deutlich um das Opfer der Menschen handelt (beachte manäv
ddhi und die Fortsetzung von IX 63, Vers 9). El)enso ist wohl IX
3, 7 von rdjämsi und IX 17, 5 von tri rocanä die Rede, wenn es

sich nicht etwa um die "Wanderung Somas als Opfertrauk zum
Himmel handelt.-) Es gliedern sich diese Vorstellungen an die von
der Seihe als Himmel an. So ist auch IX 37, 3 unter den Licht-

räumen des Himmels, die Soma durchläuft, die Seihe zu verstehen.

Selbst wenn davon die Rede ist, dass Soma als hiramiischeT Vogel
herabschaut auf die Erde (IX 71, 9), so ist dies sicherlich nicht auf
den Mond zu beziehen, wie H. S. 235 will. Schon die folgenden
"Worte desselben Verses zeigen, dass Soma nicht als Licht herab-

schaut; denn: pari krätunü pasyafe jäh (ebenso wie z. B. X 91, 3
von Agnis krätu und X 187, 4 von seinem Durchschauen aller

Wesen die Rede ist). Ausserdem ist vorher im ganzen Liede deut-

lich nur vom Opfertrank, seiner Bereitung, Vermischung mit Wasser,
Darbringung die Rede. Ich halte auch hier das Herabschauen auf
die Erde nur für ein Motiv, das sich an die Schilderung seines

Wandeins am Himmel, i. e. auf der Seihe, in der Sonne Glanz ge-

kleidet, angeschlossen hat. Das wird direkt bestätigt durch IX 38,

5: esä syä mädyo rdsö 'va caste diväh Hsuh yä indur caram ävisat,

wo wiederum die ganze Umgebung (ies Verses nur von den Opler-

vorgäng'en handelt, divydh suparnäli und diväh iisuh heisst Soma
aber wie Agni (letzterer diväh sisuh z. B. IV 15, 6). Soma und Agni
berühren sich in ihren Epitheta und in den Bildern, die auf sie

angewandt werden, ausserordentlich, weil sie beide Opfergötter
sind. Daher sollte man stets bei der Erklärung des einen den an-

1) IX 100, 9 soll nach H. im Zusammenhange besonders be-

weisend sein. Aber Vers 8 reisst er die Worte tämämsi jighnase
wieder, wie öfters, aus dem Satzzusammenhange heraus, wodurch
sie erst seiner Theorie günstig erscheinen: es gehört zu ihnen hin-

zu visväni däsäsah grhc, also "Soma vernichtet alle dunklen Mächte
im Hause des Frommen"! Wo ist da ein Bezug auf den Mond und
die Nacht?

2) IX 17, 5 ist im ersten Falle zu überseten: "Durch die drei

Lichträume, o Soma, gleichsam zum Himmel steigend strahlest du;
du setzt gleichsam die Sonne in Bewegung." Das Fliessen des Opfer-
trankes zur Seihe würde danach mit dem Emporsteigen der Sonne
an» Himmel verglichen; daher iidl Das "gleichsam" in meiner Über-
setzung IF. 8, Anz. 26 soll sich übrigens auf den ganzen Satz
beziehen und nicht nur, wie H. annimmt, auf "strahlst du", daher
ist auch seine Stellung- im Indischen »anz korrekt.
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dern zu Kate ziehen. So wird z. B. auch von Soma gesagt: mä-
tärä vicdran IX 68, 4, wie es von Ag-ni heisst: vicarat rodasi X
80, 1. — Des weiteren soll nach H. (S. 235 f.) eka77i dksi IX 9, 4
doch der jNIond sein, weil in V. 3 und 5 (H. fälschlieh: 4) "nirgends
von der Sonne, wohl aber vom jungen Mond [sie!] gesprochen ist".

Wo ist aber in diesen Versen nur vom Mond die Rede? H. ist so
in seiner Theorie befangen, dass er dort, wo er unter andern Be-
zeichnungen den Mond vermutet, dies Wort dafür stillschweigend,

wie eine gegebene Thatsache. einsetzt. i) Aber es soll ja erst er-

wiesen werden, dass vom Monde die Rede ist. Thatsache ist allein,

dass vom jungen Indu gesprochen Avird. Bezöge sich nun ekam
dksi wirklieh auf den jungen Indu und niclit auf die Sonne, so
wäre dadurch wohl für diesen Vers die Gleichsetzung Indus mit
dem Monde gesichert; aber wie lässt sich jenes mit irgend welcher
Wahrscheinlichkeit darthun? — Ferner sollte nach H. I 3i0 |>?7?'?"ä?»

anu pradUam. RV. IX 111, 3 "nach Osten" bedeuten (es ist vom
Gehn Somas die Rede und würde sich dann um den Mond handeln);
ich habe dagegen die Ubersetziing "nach uralter Vorschrift" vor-
geschlagen. H. macht nun darauf aufmerksam, dass der Sämaveda
für die XVorte des RV. liest: prücim anii pradisavi- hier, glaube ich,

vertreten diese Worte ihrem Sinne nach (für die Auffassung der
Udgätars) ein prä/c 'vorAvärts' und bedeuten nicht (den von H.
für die Worte des RV. angenommenen Sinn bestätigend) "nach
Osten". So haben sich alle ernstlicheren"-) Einwendungen H.s
gegen die Bekämpfer seiner Soma-Mond-Theorie als nicht stichhaltig"

erwiesen, und ich fasse mein Urteil über die letztere mit Oldenberg
(ZD^IG. 54, 61) dahin zusammen: Wäre für die vedischen Dichter
Soma der Mond, dann würden sie es deutlich, unter Anwendung
von candramas, gesagt haben. Wo steht im IX. Mandala etwas
von Soma, der in der Nacht scheint, dessen Gefährten die Sterne
sind, der ab- und zunimmt usw.? Warum sind solche Bilder, wie
sie H. I 398 Anni. von den Sternen und dem Monde zusammenge-
stellt hat, nicht von den Stei-nen und Soma gebraucht worden?
Und wären die Somalieder als Mondlieder zum grossen Teil in der
Nacht vorgetragen worden, wie H. jetzt S. 233 annimmt, dann hätten
wir deutliche Schilderungen der Nacht und Somas als des sie er-

leuchtenden Mondes, aber nicht solche vagen Bilder, die H. auf den
Mond bezieht, die aber ebensogut und im Rahmen der übrigen
vedischen Ausdrucksweise viel besser auf den Opfer -Soma passen.
— — Zum Schlüsse (S. 241 ff.) verteidigt H. seine (nur ein wenig
modifizierte) Auffassung von naicämkhdvi 11153,14, wie er sie Ved.
Myth. I 14 ff. vorgetragen hatte, gegen Böhtlingk (Sitzb. Sachs. Ges.

1) Das passiert H. öfters. So sagt er S. 220: "Es wäre doch
seltsam, dass in einer dem Veda vorausliegenden Zeit der Soma
[sie!] als Sitz des Ambrosia, als Lichtwesen [sie!] betrachtet worden,
derselbe Gedanke in späterer Zeit aufgelebt und zum Gemeingut
[der Inder] geworden sein soll und Soma gerade für die Sänger
des RV kein Mondgott . . . gewesen sei". Ja, das wäre selt-

sam! Aber von Soma als Sitz des Ambrosia in vorvediseher Zeit

ist ja bei keinem (auch nicht bei Oldenberg, gegen den H. an jener
Stelle polemisiert) die Rede gewesen, sondern nur vom Monde!

2) Ich sehe von solchen ab wie die, dass II 40 Soma der
Mond sein müsse, weil er mit Püsan, dem Sonnengotte, zusammen
angerufen werde (H. S. 18 f.). Zu welcher Auffassung kämen wir
da l)ei manchen der vedischen Götter!
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Wiss. 12. Dez. 1891), ohne meine Besprechung- IF. 8, Anz. 22 (die

o-K'ichzeitig" eine Verteidig-iing' geg-en Einwendnng-en I^iidwig-s ist)

heranzuziehen. Icl> kann H.s Ansieht auch jetzt nocli nicht 1)eitre-

ten, wenngleich ich seinen Bemerkungen g'eg'eu Bölitling'k zumeist
zustimme. Falls er etwa an meiner Erklärung von .vcTA;/«« als 'Spross'
= 'Sohn' Anstoss iiimmt, weil diese Bedeutung- im RV. nicht be-

leg-t sei, so frage ich ihn, wie oft denn säkhä überhaupt vorkommt:
ausser in dasasäkha nur dreimal! Darauf lässt sich keine Regel
über den vedischen Sprachgebrauch aufbauen. Eher könnte er an
der von mir 7ücä- zuerteilten Bedeutung- 'niedrig' =: 'gewöhnlich,
gemein' Anstoss nehmen, für die sich aber aus der späteren Litte-

ratur so zahlreiche Beispiele beibringen lassen, dass Avir keinen
Grund haben sie im RY. nicht vorauszusetzen.

Ich bin nüt meinem Bericht über den zweiten Band von H.s
"Yedischer Mythologie" zu Ende. Neu, originell und anregend ist

auch hier fast alles wie im ersten Bande, aber auch diesmal kann
ich den Resultaten des verehrten Verfassers in den Hauptzügen
nicht beistimmen. Im Einzelnen hätte ich gleichfalls noch Manches
zu bemerken, so z. B. ist von ihm (S. 46) RV. IV 13, 4 c— d nicht

richtig übersetzt (vgl. Foy KZ. 36, 129). Aber auf alle solche Ein-

zelheiten näher einzugehen wird ebenso, wie eine Würdigung- der
vielen Feinheiten des Buches, durch den mir zugemessenen Raum
vei-boten.

Dresden, Sept. 1900. Willy Foy.

Karst J. Historische Grammatik des Kilikisch-Armenischen. Sti-ass-

burg Trübner 1901. 444 S. 15 M.
Nachdem ich bereits im Lit. Centralblatt Wert und Bedeutung

von Karsts ausgezeichneter Arbeit hervorgehoben und mich im
Wesentlichen mit ihm einverstanden erklärt habe, sei es mir ge-

stattet, die gelegentlich geäusserten Ansichten Karsts über altarme-

nische Dialekte und ^A'ortformen, die ich nicht immer teile, an dieser

Stelle eingehender zu besprechen.
1. Über das Verhältnis der modernen Dialekte zum Mittel-

und Altarmenischen habe ich p. VIII—IX des Vorwortes zu meiner
Arm. Gramm, kurz gehandelt. Ich nahm an, dass derselbe Dialekt,

der im 5. Jahrh. schriftlich fixiert und als Schriftsprache im Ganzen
unverändert bis in die neueste Zeit gebraucht Avurde, im Volks-

munde (als Vulgärsprache) weiter lebte und sich allmählich verän-

derte, um sich später in Ost- und Westarmenisch zu spalten und
schliesslich zu den verschiedenen modernen Dialekten zu entwickeln.

"Wohl mögen im 5. Jahrh. armenische Dialekte existiert haben, aber
sie brauchen nicht sehr verschieden gewesen zu sein und können
in der Schriftsprache oder der sie fortsetzenden Vulgärsprache auf-

gegangen sein wie die altgriecliischen Dialekte in der Koivr)" (a.a.O.).

Karst dagegen nimmt S. 132 flg. neben dem "klassischen" Dialekt,

aus dem die "klassische" Schriftsprache wie die vorausgesetzte
"klassische" Vulgärsprache hervorgingen, einen andern — sagen
wir "unklassischen" — Dialekt an, der bereits im 5. Jhd. ausgebildet
war und manchen alten Autoren dieser und der spätem Zeit (Faustus,

Lazar Pharpeci usw., den "unreinen" Klassikern) verschiedene For-

men wie die Kollektive auf -ear, -ani usw. geliefert hat. Eine Tochter
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•dieses Dialektes sei aiicli das Kilikische, das also nicht vorn Klas-
sisch-Armenischen anstannne. Die Möo-lichkeit der einstigen Exi-
stenz eines solchen Dialektes ist natürlich niclit zu leng'nen, es muss
vielmehr nach allem, was wir vom Leben der Sprache wissen, als

selbstverständlich an<>enommeii werden, dass das Armenische in

der litteraturlosen Zeit vor dem 5. Jhd. dialektisch gespalten war.
Dafür liegt ein Zeugnis aus dem 8. Jhd. vor, das ich Arm. Gramm.
S. 518— 519 besprochen habe. Danach gab es neben dem Dialekt
der Zentralprovinz und des Hofes^) sieben Grenzdialekte, nämlich
das Korcay (Provinz Korcaik. Land der Kurden), das Tayeci (Pro-
vinz Taik, Täoxoi), das Xut'ayin (Kanton Xoit' in Turuberan mit
unarmenischer Bevölkerun.a" und — noch im 10. Jhd. — unarmenischer
Sprache), die Sprache des "Vierten Armeniens" (Provinz mit aramäi-
scher Bevölkerung in älterer Zeit), das Speraci (Kanton Sper in Hoch-
armenien, IdcTTeipec), das Siuni (Provinz Siunik) und das Arcaxayin
(Provinz Arcax). Freilich weisen diese Angaben nach meinen Aus-
führungen eher auf fremde Sprachen, die in den genannten Kan-
tonen und Provinzen einst gesprochen wurden, als auf armenische
Dialekte hin und können jedenfalls nicht ohne Weiteres als Beweis
für die Existenz dieser Dialekte gelten. Andere Angaben über alt-

armenische Dialekte finden sich bei Cirbied Grammaire de la lan-

gue armenienne Paris 182ö, Preface p. XI i\<i\, wonach man "dans
des temps dejä tres-eloignes de nous" sechs Hauptdialekte [harhark)
unterschied, den "Ararathischen", den ""Gordischen", den von Alu-
ank, den von Gugark, den von Kleinarmenien und den von Pers-
arraenien. Der eleganteste derselben war nach Cirbied der Dialekt
von Airarat, das Schriftarnienische. die übrigen sind von ihm ab-
geleitet und nur beim Volk gebräuchlich. Das "Ararathische" und
"Gordisehe" wurden einst auch zentrale Dialekte (mijerkreai/ bar-
bark) genannt, die vier andern dagegen Grenzdialekte {ezerakan
barbark). Das "Gordische" unterschied sich nur wenig vom "Ara-
rathischen" (z. B. gord. Ike^n =^ arar. Ikaneni: gord. juk = arar.
jukn Tisch'), und seine Eigentümlichkeiten "furent plus ou moins
reQUs dans le dialecte ararathien; on les trouve aujourd'iiui dans
les ouvrages des anciens et dans les dictionnaires de la langue
litterale", während andere Idiotismen, wie der Gebrauch der Indi-
kativpartikel kti, kd "jetzt nur in der Volkssprache gebräuchlich
snd." Dieses "gordischen" Dialekces bedienten sich die Völker, die
längs den "gordischen" Bergen und an den südlichen Gestaden des
Van -Sees wohnten sowie viele Kolonisten im nördlichen i\Ieso})ota-

mien. Auch war er Hofsprache der Arsacidenkönige von Armenien
in Nisibis, Edessa usw., Verkehrssprache der Araber, Chaldäer und
Syrer von Mesopotamien, Hofsprache der Arcrunischen Könige von
Vaspurakan usw. In neuster Zeit haben sich in den Provinzen, wo
man "gordisch'' sprach, verschiedene Dialekte wie der von Van, von
Sasun, von Mokk, von Xoit', vom Vierten Armenien usw. gebildet, die
manche Unterschiede vom Schriftarmenischen und selbst vom alten
"Gordischen" zeigen (a. a. 0. S. XVII). Fragt man alter, worauf
sieh diese, Angaben stützen, so kann man in Ermangelung jeder
andern Quelle nur die oben erwähnte Stelle des Job. Erznkaci und
die, modernen Dialekte nennen, die Cirbied sehr gut kannte. Das
sind aber keine hinreichenden Grundlagen für die Behauptungen

1) Wrirtlich: "die grenzlichen [ezerakan) Dialekte (öar/c 'Wör-
ter, Ausdrücke') — die zentralen {mijerkreay) und das Ostanische"
iokfankan) Joh. Erznkaci bei Injijean Altert! 3, S. 7.



4}S Karst Historische Grammatik des Kilikisch-Armenischen.

Cirbieds über Laittverhältnisse und Verbreitung- des "g-ordischen"
Dialektes in alter Zeit, und darum haben wir diese so lang'e als
erdichtet abzulehnen, bis sie besser begründet sind. Karst ist daher
durchaus im Unrecht, wenn er S. 134— 136 seiner Gramm, sich den
Angaben Cirbieds, die er "nicht zu kontrolieren vermag-", anschliesst
und das Kilikische für eine Tochtersprache eines kleinarmenischen
mit "g-ordischen" Elementen g-emischten Dialektes erklärt. Was ist

denn eig-entlich "Gordiscli"?
Die Bemerkung- Cirbieds a.a.O. S. XI: "gordien = korduaci"

und die Angabe S. XVT, dass das Gordische im Süden A'om Van-See
g-esprochen wurde, lässt keinen Zweifel darüber, dass unter Gordisch
die Sprache des Landes Korduk (Corduena bei Ammian, g-riech.

Kop6ouiivi'-i, jetzt Bohtän) südlich vom Van-See zu verstehen ist.

Wir dürfen also g-ar nicht von einem g-ordischen sondern sollten

von einem kordu-ischen oder — nach netterer westarmenischer Atts-

sprache — gortu-ischen Dialekt reden und darunter einen im alten
Kurdistan gesprochenen armenischen Dialekt, der dann von der
Sprache der im Lande Korduk einheimischen Bevölkerung- (der Kap-
feoOxoi Xenophons) zu unterscheiden Aväre^). verstehn. Da nun aber
das Land Kordulc nach der dem Moses Choren, zugeschriebenen
Geographie S. 608 ein Kanton der Provinz Korcaik war, so müssen
wir das "Gordische" Cirbieds als Sprache von Kordttk mit dessen-

"Gordje-ischen" (Grammaire de Denis de Thrace S. 29) = Korcay
bei Joh. Erznkaci (s. oben) = Sprache der Provinz Korcaik iden-
tifizieren, obwohl letzteres ausdrücklich — und mit Recht — als

Grenzsprache, das Gordische aber als zentraler Dialekt bezeichnet
wird. Aber vielleicht ist die Auffassttng- von Gordisch als Ktirdisch-
armenisch nur ein Irrtum Cirbieds. und es g-ab doch ein von letz-

terem verschiedenes Gordisch. Darauf führt die Notiz in der arme-
nischen Übersetzung- des Dionysius Ihiax^) S. 30 "den Gordaik
(g-en. Gordayic) selbst ist ein Typus eigentümlich wie z. B. Manaic"
statt des gewöhnlichen Manec^). Danach zu schliessen hätte es

einen Dialekt gegeben, das Gorday, in dem schriftarmenisches e

durch ai vertreten gewesen wäre. Dieser Dialekt wird nach dem
grossen Wb. (unter Gorday) noch zweimal, bei den Grammatikern
Erznkaci und Moses K'ert'ol oder Stephannos Sitmeci erwähnt ttnd

von ersterem mit dem Dorischen, das als entstelltes Attisch aufge-
fasst wird, verglichen, im Übrigen vom Wb. im Anschluss an Erzn-
kaci dem Korcay gleichgesetzt, wie aus dem Artikel korcalezu, kor-
cay erhellt: "dessen Sprache etwas entstellt und verdorben ist, wie
es die der Bewohner des Landes Körcek (= Korcaik) in Armenien
war, die auch genannt werden Gordaik, Korduk, Korduacik, die

Nachbarn der Meder; wonach auch die jetzigen stammfremden (mu-
hammedanischen) Einwohner Kttrden genannt werden und ihr Land
Kurdistan." Beleg: "gorda nennt er das korcalezu" (wie das ent-

stellte Attisch Dorisch genannt wird) Erznkaci Gram. Hat dem
Grammatiker, der ziterst gorday neben korcay gebrauchte, der alte

aus griechischen Schriftstellern bekannte Unterschied (s. Nöldeke

1) Ich betone hier nochmals, dass das Volk der Korduk bei

Elise von den Armeniern unterschieden und zu den fremden Völ-
ken (wie Georgier, Albaner usw.) gerechnet wird, Arm. Gramm. S. 519,

2) Grammaire de Denis de Thrace ed. Cirbied, Paris 1830. —
Dieses W^erk wird im Folgenden als Dionys. zitiert.

3) Ein aus dem Persischen entlehnter Name = mittelpers.

*Manec. s. Arm. Gramm. S. 51.
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Festschrift f. Kiepert S. 73) zwischen fopöurivri, TopöuaToi und Kop-

bourivri, Kopbuaioi vorgeschwebt? Von einem Gorday als Name einer
Landschaft oder Stadt oder Völkerschaft u. dgi. weiss sonst, soviel

ich sehe, die ganze armenische Litteratur nichts. Aber gesetzt, es

gab einen alten Dialekt, das Gorday, in dem ai für klass. e stand,

so liatte er doch weder mit der klassischen Vxilgärsprache noch
mit dem "unklassischen" Dialekt etwas zu thun, da klass. e in bei-

den nicht durch ai, sondern e vertreten war. Im Übrigen lässt

sich über diesen Dialekt nichts weiter behaupten.
Lassen wir aber die Zeugnisse der Litteratur beiseite und

halten uns an die Sprache selbst, so zeigt dieselbe bei einem Teil

der alten Schriftsteller^) in der That Doppelformen, die auf dialek-

tischen Unterschieden beruhen können oder müssen, wie auch aus
dem Kilikischen alte Formen zu erschliessen sind, die sich mit den
entsprechenden klassischen Formen nicht decken. Vgl. die Kollek-
tiva auf -ear {vanear 'Klöster') und -er {Hayer 'Armenier') bei Faustus,
Pseudocallisthenes und Lazar Pharpeci = kil. -er (als Pluralsuffix, z. B.

in vaner, Hayer) neben klass. -k {vank 'Klöster', H(iil\' 'Armenier') bei

Faustiis usw.; die Kollektiva auf -ani {avagani 'die Vornehmen' bei
Faustus, Lazar) = kil. -ni (als Plurale, z. B. ocl-ni 'Läuse') neben
klass. -Ä; {civayT-c bei Eznik, EJise usw.); ihru 'wie' (bei Agath., Pit.

usw., aber auch bei Elise)-) neben klass. ihrev (auch bei Agath.,
Elise); airuji 'Mann und Pferd = Kavallerie' (Maccab., Elise Vene-
dig 1859, S. 7) neben airevji (Maccab., Agath., Lazar, Elise S. 7);

iifufasn neben utevtasn 'achtzehn'; kil. und neuarm. u 'und'= klass.

€r; kil. iiKhi 'bis' neben klass. mincev (Karst S. (38); zei- (Pit.), zera-

vor (^los. Geogr.) neben zaii- 'Felszacke' (1 Kg. 14, 5), zairavor 'ge-

zahnt' (Mos. Choren.), zaiirat 'zahnlos' (Kateg. S. 144); ,ser (wo vor-
kommend?) neben sair 'Schneide des Schwertes' (Oskeb. Ehr., Mac-
cab.), tai-amhn 'welke' (AT., Lazar, Leb. d. Väter usw.) neben tar-

^amim (Bibel, Mos. Choren., Philo, Ephrem, Lanipron.); hefei 'Flut,

Überschwemmung' (AT) neben oiof-em 'wasche, überschwemme'
(AT); lerk 'glatt, unbehaart' (Gegensatz tav. Gen. 27, 11, Gramma-
tiker) neben olork 'glatt, poliert, eben' (Gegensatz xosor, AT, Philo,

Elise, Mos. Choren, usw.); monk 'wir', donk"i\w\ nonk 'sie'^) neben
altarm. mek, duk, noka; kil. lapstak neben klass. napastak 'Hase';

kil. human 'Vertrag, Termin' neben klass. pavman\ kil. dak 'Mass'
neben klass. cap usw. Seltsam dass Karst, der diese Fälle S. 62, G8,

SB, 132— 135 usw. hervorhebt, das beste Beispiel übersehen hat, das

1) Im Folgenden ist AT = Altes Testament, NT = Neues
Testament in arm. Übersetzung; Philo = Philo About the contem-
plative life ed. Conybeare, Oxford 1895; Kateg. = Kategorien des
Aristoteles in Anecdota Oxoniensia ed. Conybeare, Oxford 1892;

De f. = Definitiones philos. {sahmank imastutean) des Philosophen
David in Koriun. Mambre, Davit', Venedig 1833 p. 120—216; Is.ag.

= Isagoge des Porphyrius ebenda p. 227—250.
2) Der gilt freilich nicht als "reiner" Klassiker.

3) Bei Dionys. S. 52. Die Formen sind verdächtig, weil sie

Dualformen sein sollen und alle diese Duale wie Petru 34, aisu,

aidu 50, imen, kora, noron 52, noicr 'ihrer beider' 54 erfunden sind.

Befremdlich ist auch, dass der Plural von es, du, na als onk (statt

mek), duk, nokank (statt noka) S. 52 angegeben wird. Auch noir
'sein', dat. num, instr. nov sind verdächtig, von dem wüsten Para-
digma des regelmässigen Verbums S. 70—86, wohl ein späterer Zu-
satz, ganz abgesehen.

Anzeiger XII i. 4
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ich hier iKiehtraye: hast, drast, tastak (Pit., Piiilo, Phito visw.) neben
klass. haxt 'Glück', draxt 'Garten', taxtak 'Tafel' (Arm. Gramm.
S. 115— 1 Kl, 145, 250). Aber niclit alle diese Doppelforinen^) haben
die gleiche Beweiskraft. Denn Doppciformen wie taram- und far-

mm-, helef- und o/ol-, lerk inid olork könnten trotz ihrer Verschie-
denheit demselben Dialekt angehören, wie z. B. im Armenisclien
kav- 'vier' und cor-k 'vier' (idg*. kHvr- und k'^etvor-), in lat. deus und
dlviis (aus *deiiios), oleum und olica (g-riech. eXaiov und eA.aia) usw.;
es kann zair neben zaur-at stehen Avie nom. /m«> 'Vater' neben gen.
haur usw. (Karst p. 62), es kann lapstak volksetymologüsch aus
*»«/).s-^a/>: = klass. napqstak entstanden sein; Formen aber wie monk,
donk, nonk, die dem Übersetzer des Diony. Thrax statt der fehlen-

den Dualformen herhalten müssen, sind, wie bemerkt, A-erdächtig',

um so mehr als sie noch jüng'er als selbst die kilikischen Pronomi-
nalformen m.'enk, duk, naka sind. Aber ich räume ein, dass ein

Teil dieser Doppeltormen nur durch Annahme eines alten Dialektes
neben dem klassischen eine befriedigende Erklärung findet. Von
diesem Dialekte lässt sich zunächst behaupten, dass, wenn ihm auch
alle Eigentümlichkeiten, auf welche die oben g'enannten, von der
klassischen Sprache abweichenden Formen etwa schliessen lassen
könnten, und noch einige andere mehr zukamen, er doch nach Aus-
weis des zu ihm gehörig'en Kilikischen, das Karst fast vollständig'

aus der klassischen Sprache erklären konnte, mit letzterer im Vo-
kalismus, Konsonantismus. Deklination, Konjugation und Syntax
derartig übereinstimmte, dass nicht von zwei Dialekten sondern
nur von zwei Mundarten desselben Dialektes die Rede sein kann-i.
Ferner muss aber behauptet werden, dass alles, was als dialektisch

gelten kann, soweit es sich überhaupt etymolog'isch beurteilen lässt,

jüng'er ist als die entsprechenden klassischen Formen. So muss die

"Gorday"-Form Manaic (s. oben) jünger sein als altarm. Manec, well
die arsacidische Form, die entlehnt wurde, Manec (nicht *Manaic)
war; so ist kil. bovian, mag man es auf ein altdial. *poman oder
*paman u.dgl. zurückführen, innner jünger als -AiSivm. paim an, da
die mp. Form paimän (aus phl. patmän) war und nichts darauf
hindeutet, dass boman über *ponian u. dgl. auf ein älteres *patman
zurückzuführen wäre; so ist kil. bacxun aus *patasxun schwerlich
älter als klass. patasxani gegenüber phl. päsaxv aus älterem *päf-

saxv neben *pätsax^'an; so ist altarm. baut, drast, fastak jedenfalls
jünger als klass. baxt, draxt. taxtak = phl. baxt (zd. baxta-), draxt,
täxtak\ so ist auch kil. y;a?zc 'weg'en' aus */;a?i.v (Karst S. 106) jünger
als klass. vasn = ap. vamä, zd. vasna. Kurzum, es ist bis jetzt kein
Dialektwort gefunden, das eine altertümlichere Grundform als die

klassische voraussetzen würde, so dass meine Behauptung' im Vor-
wort S. IX zu meiner Arm. Gramm.: "ist doch bisher auch meines
Wissens kein einziges Wort nachgewiesen worden, das seinen Lauten

1) Solche sind noch: arhest neben arve.st 'Kunst, (xexv)!), Wun-
der', beide nebeneinander bei Dion^^s. S. 4; teil, gen. telvoy 'Ort',

als 1. Glied von Komp. tel- neben ett, gen. efel, auch erstes {etel-)

und letztes (^-teJ) Glied von Komp., beide klassisch; foin 'Gift' neben
fiun, beide bei Elise S. 7, Zeile 13 und 4 v. u.; ambarnam 'erhebe'
neben hambarnam (Philo S- 157, 173^; mauriik neben niuritk 'Bart',

beide hei Philo a. a. 0. S. 169. Andrer Art sind Fälle wie zamanak
'Zeit' neben amanak 'Zeit', vgl. Arm. Gramm. S. 156.

2) Dabei könnte natürlich die lexikalische Verschiedenheit
bedeutender g'ewesen sein.
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nach — und auf diese kommt es vor Allem an ! — auf eine andere
als die vorliegende altarmenische Form zurückgeführt werden müsste",
noch immer zu Kecht besteht i). Somit komme ich zu dem Resultat,
dass das Altarmenische wohl in verschiedene aber nur Avenig von
einander abweichende Mundarten zerfiel, von denen die altertüm-
lichste die klassisch-armenische war.

Freilich scheint auf den ersten Blick die Sprache einig-er alten
Werke, insbesondere der Übersetzungen philosophischer und gram-
matischer Schriften mit einer starken Dosis eines stark vom Klassi-
schen abweichenden Dialektes versehen zu sein. Aber dieser Schein
zerrinnt bei näherer Betrachtung. Vor allem sind es doch die zahl-
reichen, dem Griechischen nachgebildeten und nur in dieser Litte-
raturgattung gebrauchten Kunstausdrücke, die der Sprache den
fremdartigen Charakter verleihen, wie die Nomina und Verba, die
mit den Präfixen art- (eS), hat- (cuv-), hac- (dtTro-), ger-- (ÜTrep-), der-
(dvTi-), ent- (ÜTTo-), hak- (ävxi-), hovi- (6|lio- s. Arm. Gramm. 175), mak-
(eTTi-), yar- (Trapa-), wer- (elc-, ev-), ml- (kap) = cüv(6ecuoc), sar- (cuv-),

par-, par- (irepi-), stör- (ötto-), ver- (dva-), tram- (6ia-), pal- (cuv), pox-
(uera-) zusammengesetzt sind-), ferner die Adverbien liizan, hibar,
07'zan, orketi, orgon^ orgunak (Diony. S. 22, 26. 28), orpak 'wie' (oiov)

für klass. orpes'vf\Q'--)\ das Zahlwort ez 'ein' (Diony. S. 20) für klass.

mi\ das Präfix 12=971 für klass. ^, das ich bisher für eine Entlehnung
aus dem Griechischen (ev) gehalten hatte ^). Sieht man aber von
den Eigentümlichkeiten des Wortschatzes dieser Kunstsprache ab
und fasst nur die eigentliche Grammatik, Laut- und Formenlehre,
näher ins Auge, so zeigt dieselbe keine wesentlichen Abweichungen
von dem normalen Altarmenischen. So finde ich z. B. bei Dionys.
nur die folgenden: 1) ibru 'wie' S. 2, 36. 38 neben klass. ibrev S. 8,

26 usw., 2) mu 'ein' S. 18 (inu inu), 30, 40, 52 neben klass. rtii, gen.
mioy S. 16, 30; 3) iine (das nur hier einmal [S. 54] unter den Präpo-
sitionen aufgeführt, aber nirgends im Altarm. gebraucht wird), wenn
es zu kil. incu (klass. mincev 'bis') gehören sollte'^); 4) den Genitiv
auf -oir nur einmal in ^nd tetvoir^) "par le lieu"? S. 56 (statt des
g-riech. eK töttou) für klass. ^^e/??^?/ 'des Ortes', während ä-o;'v7 'genannt

1) Freilich, wenn man arm. iif 'acht' aus *ovt' =: *opt- (Bngge)
und kiai 'Schlaf aus -'kovn = *svopno- (Meillet) erklärt und "den
Satz aufstellt: idg. ojj = arm. ov = u, könnte man auch altarm. ii

'und' = idg. ''oin = lat. oh- setzen als Nebenform von altarm. 2v
'und' .= idg. *ept, griech. erri. Ist der Satz aber richtig? Vgl. kou
'Kuh' == idg". g'^ov-.

2) Die oben genannten kommen sämtlich in der Bibel noch
niclit vor. andere — wie z. B. ?iax- (irpo-) nur in wenigen Wörtern.

3) Bedenklich ist das isolierte orcak und orran (nur Dionys.
S. 38) als Interrog. neben orcap, orkan als Indefinitum.

4) Dageg'en spi'icht, dass der Dialekt von Agulis ein Präfix
n- hat, das schon Patkenean Arm. Dial. S. 20 mit germ. in, griech.
^v zusammengestellt hatte, vgl. Karst S. 409. — n- steht als Präfix
vor vokalisch anlautenden Worten im Dat. Lok. mit der Bedeutung
'in' oder im Ablativ mit der Bedeutung 'aus' ganz wie die Präpo-
sition i\ vor konsonantisch anlautenden Wörtern steht an, z. B. dn-
tesakoje (von tesak), 9n mardoj Kategorien 110, dnmardoj 114, an-
Tnarmdnoj 143.

5) Karst stellt es S. 54 und 135 zu klass. ine = aguliscii unc
'etwas'.

6) Neben nertelvoj (ev töttuj) und i felvoj (eic töttovI.
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werden' S. 38 nur als jüngere aliarni. Form (für klass. kocel im NT)
zu g-elteu hat. Der JJativ A.sfracum S. 92 gehört einem späteren
Zusatz zur Übersetzung" des Dionysius Thrax an. Denn diese Form
auf -um findet sich im NT nur beim Pronomen und pronominalen
Adjektiv!) (ZDMG. 3<), 124), bald auch bei andern Adjektiven wie
surb [i ni-bi(7n Exod. 29, 31), ftiit (l hnuinn Elise), aber erst viel später
bei Substantiven. Bei Pliilo finde ich nur 1) ibru S. 160, 163, 173,

176 nel)en ibi-ev 162. 163, 166, 175, 177 (und neben eo, ei-s, tefev,

jev]\ 2) bast in barebastik S. 161, barebastufiun 159, l&O für klass. 6aa;^

tbei Dionj-s. S. 18 bayf als spätere Form tür altes haxt):, 3) asiceal

(y asicelum 163) neben klass. asaceal 165, 176, 178; 4) den Lok. Dat.
auf -oj in i lu.soj (tv cpuixi) 158, nmanel kendanvoj (eoiKevai cujlu) 177^

die nur durch spätere Übertragungen der Endung -oj von Lokativen
wie i telvoj und Gen. Dat. wie knoj, mioj entstanden sein können ;.

5) den Dativ auf -um vom Partizip dsiceal nur S. 163: y asicelum
i miainanocsn (ev toTc XexÖ^'Ci ,uovacTi-]p(oic), übertragen von den pro-

nominalen Adjektiven, vgl. i mhim 176, yeutiierordum 163, 164;

6) den Inf. pass. und med. auf il in verambarjil (uexeiJupiCeceai) 157,

keraki'il (xpecpecGai) 165, cucanil 'sich erweisen' 166, ta7nbril, anklinil

168, jgil^ korzil, hasil, ma.sil 172, basxil 178 neben altklass. linel 156,

159, 172, 173, inartancel 156, cnanel 161, 174, bazmel 173, handipet
174, 177, patahel 111, iimanel 177, xausel 177, busanel 172, unel 173,

hayel 173. In den Fällen 2—6 liegen sicher jüngere Formen als die
klassischen vor. Auffällig ist bei Pliilo nur das Pronomen .se für

sa, weil es der klassischen Sprache vollkommen fremd ist und zur
^Yiedergabe des griechischen Femininums dienen soll, vgl. se = i^-

laev 157, 174 xmd z .se = umr\v 173. Das Wl). belegt auch den Gen.
Sg. .sa}'a (für klass. sora) und pl. .saca (für klass. soca) aus der Über-
setzung anderer .Schriften Pliilos und den Pitoyic girk als weib-
lich. Geschlechtsunterschiede kennt aber das Armenische überhaupt
nicht. Die Grammatik der Def. scheint als besondere Eigentüm-
licidceit nur die Lokative auf -um, die Karst S. 239 aufführt (dazu
i lavunin, i mijakuniii, i yoreyunumn S. 167) zu haben; die Form
ist hier auf Adjektiva überhaupt und Substantiva {i Sokrahim, i

Fhdonuml) übertragen. Ähnlich findet sich der Kasus auf -um ia
der Isag. als Lokativ (z. B. n-eiitakayum S. 239) und Dativ {mar-
dum S. 238, 1—4 v. u.; 250, 11; tesa'kum S. 248 neben gen. tesaki

259), aber weit häufiger (s. Karst S. 238) ist hier der Genitiv auf
oir, besonders von o-Stämmen (z. B. mardoir neben mardoy, ken-
danoii- neben kendancoy, kendanoy, ailoir neben ailoy S. 230, 231,

235, aber auch tesakoir 248 neben tesaki 259), den wir schon in

einem Falle bei Dionys. {(//td telvolr?) fanden, sonst aber weder im
Kommentar zur Isagoge a. a. 0. S. 251—356 noch in den Kateg.
S. 359—408 noch in den Def S. 120—216 usw. antreffen. Ich kann
in dieser — mir künstlich erscheinenden — Bildung^) nicht mit
Karst eine "Reminiszenz" aus älterer Zeit sehen, eher eine jüngere-
Neubildung nach Analogie des Fragepronomens gen. oir^), dat. iim..

1) Vgl. bei Dionys. 48: yerkvordumn 'in der zweiten', yehnnn
'in der dritten'; bei Faubtus 11: yai-ajnum "n\ der ersten' (Nacht);
195: yajum 'auf dem rechten' (Flügel).

2) Vgl, die Gen. PI. socaicr und mardocr Isag. S 228,229,234.

3) Ein tioir 'sein' nennt Dionys. S. 52 neben im 'mein', koy-

'dein'. Ausserdem kommt es nach Karst S. 135 in einem alten (un-

gedruckten) Glossar vor. Bei David kann ich es nicht finden, in

der Isagcge kommt es nicht vor, bei Aidyn. 2, 43 stehen nur nvor,
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nach dem man zu miuni : mioir (S. 229), zu mardum : innrdoir
schuf. Denn nur dem Pronomen kam im Armenischen ein Genitiv
auf -r ursprünglich zu. In den Kateg". ist der Dativ -Lokativ auf
-um seltener (vgi. n-entalxmjum 108, sakavum 116, pokum 123, dn-

dunakum 146 (Adjektiva), unelum 144, hivandanalum 148 (Infinitive),

dafür aVjer der Dativ- Lokativ auf -oj häufiger, z. B. n-enfakayoj
vmek, anrnardo] 114, sn mardoj 110, n-umek mardoj 113, um,em9n
mardoj 115 (neben häufigem abl. mardoy). kendanvojn 115, i mar-
TTidno] neben aiimarmfmoj 143J), sakavvoj 123, amenainvoj, 9nduna-
kanvoj 146, harvoj, rarvoj 149 usw. Sonst ist aus der Kunstsprache
der Kateg'. nur noch zu verzeichnen das Partizip asiceal [yasiceloc-s

110, Z. 4, 22, yasiceloc, asicealk 138, Z. 19—20 usw.). das wir schon
oben bei Philo fanden, neben klass. anaceal S. 138 Z. 1 usw. und
die Form ihru S. 109, 116 usw. neben ihrev; aus der Übersetzung*
der Schrift uepi epur|ve(ac : amen, amen 'jeder, all' S. 159, 160, 161,

170 neben klass. amenain S. 159, 162 (aber auch klass. amen- in der
Komposition z. B. ainenahnar), mu 'einer' S. 161, 162, 170, 171 (mit

g-en. ninir) neben klass mi 171. 180; ihm 168 neben klass. i&?'<?j: 175
und asiceal 173 (vgl. storogiceloc 172, taroro.siceloe 173).

Die angeführten, sehr "unreinen" Klassikern entnommenen
Formen sind zum Teil ni;r jüngere oder künstliche Neubildungen 2)

der nachklas.sischen Sprache, zum Teil aber (wie ihrii, mu, hast)

wirkliche Dialektformen. Aber die Aufzählung derselben genügt,
um zu zeig'en, dass wir es hier nur mit g'eringen mundartlichen
Unterschieden zu thun haben, die sich zum Klassisch-Armenischen
etwa so verhalten mögen wie das ältere Vulgärlatein zum klassi-

schen Latein. Im übrigen muss immer wieder betont werden, dass
die Zeit, in der die genannten Werke übersetzt worden sind, nicht

feststeht, und dass die Datierung gerade der ältesten Werke rein

konventionell ist. Fest steht für mich, dass unser armenisches Al-

phabet im Anfang des 5. Jhd. durch Mesrob erfunden ist, dass es

vor dieser Erfindung keine geschriebene armenische Litteratur gab^),

dass das älteste Denkmal der armenischen Litteratur die Übersetzung

dcoi\ svor, die doch nicht auf noiv, doir, soir zurückgehen. Bleibt
Cirbieds (Gramm. S. 755) soir neben sdvor. sur, sor usw.

1) Neben dnmarmani 111. i via7'ma}ii 108 und marmc>noy 119,

120. Das Subst. marrtiin 'Leib' ist ein o-Stamm, Gen. Dat. marm-
noyx doch findet sieh gelegentlich auch in der ältesten Zeit der
Dativ-Lokativ marvini, z. B. Brief an die Galater 6, 17: i marmni
imiim. Elise S. 8: i marmnin.

2) Eine solche jüngere Neubildung scheint mir auch der Konj.
Imperfekti auf -icei usw. zu sein, den Sasse Prolegomena in Aphraa-
tis — sermones homileticos, Lipsiae 1878 p. 25 aus der Übersetzung
des Aphraates belegt: dnicein, prkicer, lueal icer, liniciiir ^= liiiicer,

gitaicein, porjieun', der auch bei Faustus vorkommen soll. Vg'l. Pe-
termann Brevis linguae Armeniacae grammatica p. 65.

3) Eljenso Joh. Thumajan Geschichte der klassisch-armenischen
Schriftsprache (Verhandl. d. 7. Orient. Kongresses, Arisclie Sektion)
Wien 188S S. 70. Dagegen möchte Conybeare (Anecdota Oxoniensia
Oxford 1892, Prolegomena XXI) die Übersetzung der KuxiTfopiai und
irepi ep.LUiveiac dem Prohaeresius (276—368) zuschreiben, hält also

eine armen. Litteratur schon im 4. Jhd. für möglich. Er datiert

sogar das "goldene" Zeitalter der armenischen Übersetzer in seinem
Philo About the contemptative life p. 155 direkt von 350—500 A.D.
Ich kann mich damit nicht einverstanden erklären.
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des grösseren Teiles der Bibel war. und dass das altertümlichste

Armenisch das der ältesten Evangelienhandschrit'ten ist, an dem
gemessen die oben genannten Werke jedenfalls jüngeren Datums
sind i\

-. Zu Karsts Erklärung einzelner altarm. Formen sei hier

Folgendes bemerkt.
Zu S. 17. Nach Karsts Ausführungen hier und S. 5n sowie

nach [Meillets Bemerkungen MSL 11, 16 über baeces (fut.) : ebac
(aor.), bac (ipt.) gegenüber gna.scen (fut.): f/Jici" (aor.), (J)hi (ipt.) für

gdtiasces usw., mit denen die Umschreibungen Niqpdrric (Strabo) für
arm. Xpat, PiXäKioc für arm. *Gfak (für überliefertes Dtak nach Mar-
quart), (K\iua) Mouiloupajv für arm. Mzur Geizer, Georg. Cypr. 184,

Ki9upiZ[uuv für arm. Kfric, TZi)aicKric für arm. Cmskik^ Zu|ußdTioc für
arm. Smbat usw. (s. meine Abhandlung: Zur Chronologie der armen.
Vokalgesetze S. 156— 157) in Einklang stehen, ist das zweite arme-
nische Vokalgesetz (Arm. Gramm. S. 410) so zu formulieren:

i und u (vor Konsonanten) bleiben nur in der letzten Silbe,

ausserhalb dieser werden sie zu 3. das (nur im Anlaut geschrie-
ben) wird und nur in einer kurzen offenen Silbe, die auf eine eben
solche Silbe folgt, gänzlich sehwindet: sirt-.Sdrti, geschrieben srti^);

sut : sdtel, geschrieben stel\ kim : kdnoy, geschrieben knoy\ dustr i

ddster, geschrieben dstev\ inj : dnju, geschrieben dnju\ iimp : don-

pem, g'eschi'ieben dinpem (im Anlaut!); sihev pafiiin : iiatmel g-eschrie-

ben und gesprochen (aus *]ta-tj-mel für *pa-tu-7nel); glux (= gdlux

aus ''^glJLux) : glxoy (= galxoy aus *gdldXoy für g^^luxoy); ptul {=

patui aus *pl^tui) : j)tioy {= pdtfoy^) aus *pdtdioy für '^'p'Jufoy).

Anlautende Konsonantengruppen können also immer und werden —
abgesehen von den Gruppen : Sibilant+Vei-schlusslaut wie z. B. .s-^erj,

stin. sxal — fast immer ein y aus ?', u (= idg*. i, e, u, ö usw.) A"erIoren

haben, vgl. cnund = ma. janund Karst S. 17 = urarm. *cinuiid ^
vorarm. *g^e7i-unto- oder g^enönto- von der Wurzel g^ena-), gnal =
gdnal, mnal = mrjnal usw. Diese urarmenischen Vorg-änge haben
sich im IMittelarmenischen bei dem Ausfall von mittlerem a (o, e)

in ähnlicher Weise wiederholf*): altarm. alarem = ma. aycem für
a-79-cem; altarm. '-"datastanel = ma. tadastanel (in langer Silbe) usw.^

Karst S. 16, 18, 42. — Zu S. 19. In ma. liyadon 'Vermächtnis' aus

1) Wie unsicher die konventionellen Daten sind, sieht man
schon daraus, dass, während die Mechitharisten die Übersetzungen
der philosophischen Schriften ins 5. Jhd. setzen, Conybeare trotz

seiner Geneigtheit, ihnen zu folgen, die Übersetzung von trepi köc-

|aou und irepi äperiJüv ins 8. oder 9. Jhd., die der eica-ruuT'l des Por-
phyrius ins 7. Jhd. (a. a. 0. S. XXXII und XXXVI) setzen möchte.

2) Im Armenischen erscheinen /•, Z, in, n oft zwischen Vokalen,
aber nie als vokalische r, /, n, m sondern als tvr, ol, äu. am = er,

el, eM-, em.
3) So Avenigstens nach der Aussprache moderner Armenier.

Vgl. dagegen die Formen des Codex Ticinus (zwischen 1100 und
1300) bei Conybeare, Anecdota Oxoniensia: bazamacan S. 170 von
bazum, patahaman S. 172 zweimal, patahamunk 172 von patahumn;
chnaratin 180 von c.smarit.

4) Aus urarm. 'apurank ist über *aparank altarm. opranTc
'Errettung, Entrinnen, i)avonkommen mit dem Leben' geworden;,
aus dessen Genitiv apranac sollte mittelarm. *abranac werden. Wa-
rum erscheint dafür abarnac 'des Lebens' (Karst S. 16)?
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älterem Higafon = byz. XiyfäTov (Karst sehreibt S. 19 Aey^tov, S. 27
AcyäTov, S. 21, 31, 34 AexaTÖv) = lat. Itqatum kann doch aixch arm. i für
byz. n = « stehen, s. Thumb in Byz.'Ztsch. 9, 430. — Zu S. 23 Anra. 1.

Das Zeichen oic iür ö findet sich ursprünglich nur in den Umschrei-
bungen griechischer (nicht überhaujit fremder) Namen und
Wörter mit uu {Moivsea = griech. Mujcfic), da pers. und syr. au, ö
urspr. durch oi oder o wiedergegeben wird, s. meine Arm. Gramm.
S. 295 Anm. und S. 328, Chronologie der arm. Vokalgesetze S. 158—
159. 166 flg., 170— 171. Danach Avar o?r für griech. uj nur gelehrte
Umschreibung und wurde als kurzes o gesprochen, also z. B. Moses,
Johannes 1). — Wenn im Kilikischen einigemal ay für fremdes ä ge-
schrieben wird (Karst S. 23 und 116), so braucht das kein Versuch
zu sein, arab.-pers. ä genauer wiederzugeben, sondern nur auf einer
Verwechslung von a und ai zu beruhen, die später im Kilikischen
beide wie a gesprochen wurden (Karst S. 23—24 und 60). Einen
solchen Versuch anzunehmen läge näher, wenn sich ergäbe, dass
fremdes ä ziemlich regelmässig durch ay umschrielien würde. Nach
S. 23 und 116 Anm. steht aber ay nur einigemal für arab.-pers. ä
und nach S. 117 Anm. auch "öfter' für fremdes ä. — Zu S. 26,
Anm. 2. Die richtigen Bemerkungen Karsts über arm. -// und -if

zeigen, dass wie altarm. / (IF. Anz. 8, 44) so auch / dunkles Timbre
hatte oder erhielt. Dem Material füge hinzu die Namen Kiuref Laz.
583 = KupiX\oc und Barset, gen. BarsH Joh. Mam. H = BaciXeioc. —
Zu S. 29. Altarm. ki-irn 'der Streit' aus fcv^V + Artikel » ist nicht =
urarm. '^kiivan zu setzen, da nicht zu erweisen ist, dass die Urform
des — nachgesetzten — Artikels an (as, ad) war. Vgl. Arm. Gramm.
S. 437, 478, 4K7 und Meiilet xMSL. 10, 244-245 (.v, d, n aus k^e, te,

ne?). Wie arm. du.sfrn 'die Tochter', das nicht aus urarm *dusti-
ran^) entstanden sein kann, zeigt, tritt der fertige Artikel: n, s, d
{= 971, ds, ,}d,) an die fertige Nominalform •'"), wie sie durch die Wir-
kung der Auslautsgesetze geworden ist (z. B. du.sfr aus '*duHtir =
dhukter) an. Man kann also annehmen, dass urarm. *krivoJi 'Streit'

neben *krivoh n(^ (oder ^kriroh en usw.) stand: daraus wurde durch
die Auslautsgesetze krir und ki-iv ne (oder kriv en usw.), schliess-
lich krlv 'Streit' und kriim 'der Streit'. Dabei bleibt unklar, wie und
M^odurch der Artikel ne oder en usw. mit Schwächung seines voka-
lischen Elementes zu n = an usw. geworden ist. — Zu S. 31. In kil.

jusan 'Panzer' Lampr. Brief an Levon S. 239 befremdet u, da sonst
jausan überliefert ist (s. Arm. Wb., meine Arm. Grannn. S. 270), dem
arab.-pers. jaitian (reimt bei Fird. auf rösan KZ. 35, 189), georg.
javsani Tciioubinof S. 685 entspricht. — Zu. S. 34. Altarm. l (dimkles
l) ist in der Eegel später zu y geworden und zwar, wie es scheint,
auf dem ganzen west- und ostarmenischen Spracligebiete. Auch
Karst scheint nichts davon zu wissen, dass in irgend einem neueren
Dialekte altarm. l als l geblieben sei. Dann ist es aber auffällig,
dass die georgischen LehnAvörter stets arm. / durch l wiedergeben:
alizi 'brique' Tchoubinot S. 12 ^ arm. atius; georg. hivrüi 'beryl'
S. 53 =: arm. hiuref] hilci, pilci 'impur" S. 53 = arm. j^ifc; blarji

1) Geschrieben Jouhannes neben Johannen; Arm. Gramm. S.385.
Das moderne Hoiannes (Karst S. 35) erweist keineswegs eine altarm.
Aussprache Joii-{h]annes.

2) Daraus Aväre nach Wirkung des vokalischen Auslautgesetzes
*dusiirn, später '*dstirn geworden.

3) Vgl. das Pluralzeichen k m mardk 'Menschen', cork 'vier'

(neben corek- in Kompos.), beremk 'wir tragen', Meiilet MSL. 11, 381.



5(5 Karst Ili.storisclic Grammatik des Kilikisch-Armcnisclicn.

'pain a/.yiiu'' S. 54 = arm. bahirj; f/alatozi 'ma(;ou 4 lieg". XII, 12'

S. 73 = arm. f/a/atos; fela 'orme, ormeau' S 221 = arm. teii; ko-
lopi 'corbeilie Exod. 26, 2' = arm. kofop; ptuli 'fruits frais' S. 404
= arm. pfuf; s-pilcnji 'cuivro rou<>'e' S. 466 = arm. pfhij; kalaki
'ville' S. 51.S = arm. kafak usw. I)as lässt .sicli nur durch die An-
nahme erklären, dass alle armen. Lehnwörter, die Tclioubinofs ge-
oriZ'isches Wo. aufführt, in altarmenischer Zeit (etwa vor dem 7. Jhd.)

aufjj'enommen sind. — Zu S. 40. Man sa^j-t "die" Imäla (arab. fem.
imälat). — Zu S. 42. Wenn die Regel^): "der Vokal a in mittleren
Silben drei oder mehrsill)ig-er Wörter fällt (im Mittelarmenischen)
aus oder wird zu 9" in dieser Fassung" richtig- ist, so wird mittleres

u davon nicht betroffen, und der Ausfall derselben in allen Kausa-
tiven [7nercnem aus melucanem, amrcnem aus amracucanein) konnte
nicht durch diese Reg'el motiviert Averden. Dass mittleres u (= ur-

ai-m. oi) sonst nicht ausfällt, zeigt 9-yortutün S. 59 usw. — Zu S. 46.

Ein (dialektischer?) Überg-ang- von a in o scheint auch bei morex
'Heuschrecke' Matth. von Urha 2, 1 = altarm. marax vorzuliegen. —
Zu S. 47. Den von Karst konstatierten Wechsel von altarin. au und
a in faunk (Stamm fauni-) 'übermässige Feuchtigkeit der Luft, Re-
genmenge' und la-na-m (aor. ta-ci) 'befeuchte, benetze, tauche ein',

yaut 'abgeschnittene Weinranke' und yat-ane-m (aor. yat-i) 'den
Weinstock beschneiden', maut 'nahe' imd niatchn aus *maficim (aor.

mate ay) kann ich nicht erklären. Man kann an Epenthese von ?<

denken und artausr 'Thräne', pl. artasuk vergleichen (s. dag-eg'en

Arm. Granmi. S. 42(5) oder au und a aus idg. (7// erklären, aber
beides ist ganz unsicher. Vgl. auch zgaun 'zahm, sanft, verständig,
weise' und zga-m (aor. zga c-i) 'emi)finden, wahrnehmen, fühlen,

merken', zga.staceal 'vernünftig geworden' Marc. 5, 15 und die be-

kannten Fälle : amaut 'Scham' : amavel 'sich schämen'; afauf-k
'Gebet' : afacem 'bitten'; canauf 'bekannt' : canacem 'kenne', aor.

caneay 'erkannte' (Wurzel g^end, ghie usw.). Ein sekundäres au
(aus atr-) liegt vor in alatiri 'Mühle' neben alam 'mahle' und den
Genitiven haur, maur, efhaur usw. — Zu S. 47 Anm. 1. Die Be-
merkung über die alten Handschriften ist ungenau. Die Evange-
lieuhandschriften des 9.— 11. Jhd. (die Moskauer vom Jahre 887, die

von St. Lazaro vom Jahre 1001 usw.) haben im Allgemeinen da e

oder e, wo auch die Drucke e oder e haben, nur die I^irtikel fe,

efe 'dass' der Drucke erscheint in diesen Handschriften stets als fe,

efe wie auch das Imperfekt akt. und pass. zu den Präsensstämmen
auf -e in der letzten Silbe stets -ei für -ei der Drucke hat, z. B. ein

'waren' Matth. 2, IG, 18; xndrein 'suchten' 2, 20; elanein 'kamen'
3, 5, mkrtein 'wurden getauft' 3, 6, xostoran linein 'bekannten' 3,

6 (aber erever 'erschien' 2, 13, er 'war' oft, asPr 'sagte', «.sc 'sagt',

ai-ne 'macht' 3, 1, 10, 14 der Moskauer Hdschr.). Im Übrigen steht

Hreastan Matth. 2, 1, 5, Hreic 2, 2 neben Hreastan 2, 22; 3. 1. 5,

margareir 5, 18 neben inargarei 2, 17, 23; 3, 3 usw. in der Moskauer
Hdschr. Weiter setzen diese Handschriften stets: / für griech. \

(z. B. GalUea{y) Matth. 3, 13: 4. 12, 15, 18, 23 = ra\i\aia, Israyet

2, 6 = 'lcpari\ für Galilea, Israycl der Drucke); stets au für o(ö) der

Drucke (z. B. haur 'des Vaters' Matth. 2, 22 für hör); stets aif 'aber,

sondern, anderer' für späteres ail; gai{ 'Wolf {gailk Matth. 7, 15;

gaifoc 10, 16) für späteres qail; toit tal 'lassen' Matth. 3, 15; 8, 22;

13, 31.); 15, 14; 19, 14 für späteres foil tal-); jiarhem 'faste': Matth.

1) Wie ich sie schon Zur Chronologie der arm. A'okalgesetze

S. 130 formuliert habe.

2) Vgl. auch nsoif — ?iioi' 'Strahl'. Adjarian hat wohl mit
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4. 2 parheal, 6, IG parhicek, parhescin, *), 17 jjarhicis, 6, 18: parhol
in der Moskauer Hdschr.i) für späteres ^^»a/iem; ewf«-) 'sieben' Matth.

12, 45; 15, 35-37; 16. 10; 18, 22 für späteres eofn= kil. iofn^). — Zu
5. 51, § 45 Anm. Der Dialekt von Mus hat /ira.s^aÄ; = 7i/'6'fa/t der Mos-
kauer Evang-elienhandschrift. Aber beide stehen für urspr. hrestak.
— Z;i S. <34, § 71 b. Von hasoifK' müsste der Instr. altarni. hasufauk
lauten. Das Wort ist aber im Wh. nur einmal aus Mech. Rechtsbuch
(12. Jhd.), also als mittelarmenisch belegt. — Karst weist hier nach,
dass das Yerbalnomen auf -ol oder -oi nach den mittel- und neu-
armenischen Entsprechungen ursprünglich mit -auf anzusetzen ist,

obwohl die Drucke meistens -of geben. Nur hat er leider unter-
lassen, sich mit der ältesten Überlieferung auseinanderzusetzen, die
mehr zu Gunsten von -of spricht. Ich iiabe mir aus der Handschrift
A'on Moskau (M) und den beiden ältesten Evangelienhandsehriften
von St. Lazaro (L) folgende Formen notiert: karof 'fähig', im Stande'
Matth. 3. 9 (M und L)^ 8, 2; 9, 28; 19, 12; 20, 22 (L); parhof Tastend'
6. 18 (M): yapstakot-k 'räuberische' 7, 15 (L); kerof 'Fresser', avhecot
'Säufer' 11, 19 (L), macol 'ehebrecherisch' 16, 4 (L), daneben aber
Jinjaiifs akk. 'Schnitter' 13, 30, hnjaulk nom. 13, 39, sinaulk 'Bau-
leute' 21, 42 (L), also in den ersten 21 Kapiteln des Matth. zehn
Formen mit of und drei mit aiU. Das entscheidet noch nicht,

zeigt aber, dass eine Sammlung aller dieser Verbalnomina aus den
Ältesten Handschriften vielleicht doch die Formen mit oJ als alter-

tümlicher erweisen kann'*). Man bedenke, dass dem durch Mittel-

und Neuarmenisch feststehenden aü 'aber, anderer' die ältesten

Handschriften aif entgegenstellen. Und wie all später zu aü wurde,
könnte auch -of später zu -of geworden sein. — Zu S. 66. Karst
will nach den "Berichtigungen" S. XXK und nach S. 125 und 311
tesanoir bei Faustus S. 69 als pass. 'er Avurde gesehn' übersetzen;
ich sehe nicht, wie das möglich sein soll in dem Satze: yorzam
tesanoir zavienesean 'als er alle (auf demselben ersten Wort beste-

hend) sah'. Wari;m sieht K. dai-in nicht das Imperf. eines *tesanum

Recht angenommen, das arm. i' des 5. Jhd. nach al, e, oi (= a, e, o

+ ?/) später lautgesetzlich zu / geworden ist.

1) Vgl. parhem 'halte' bei Ephrem 3. 17 und 117 und inarli

'Tod' ebenda, s. Arm. Gramm. S- 217, 472.

2) Vgl. ardeuk Matth. 11, 21 für späteres avdcok.

3) Die Moskauer Handschrift hat auch hr.Hak 'Engel' Matth,

2, 13, 19; 4, 6, 11 für hre.stak der andern Handschriften und Drucke;
viareax 'Heusciireckc' 3, 4 für sonstiges marax\ hoicakan 'ausrei-

chend' 3, 11 für bavakan usw. — Ein genauer Nachweis aller Eig'en-

tümlichkeiten dieser Handschriften ist dringend erwünscht. — Auch
der Codex Ticinus der Kateg. (geschrieben zwischen 1100 und 1300
nachConybeareAnecdotaOxon. XXVIII) hat noch meist ete,unein. ein,

er, e für späteres ete, unein^ ein, er, e und öfter yavet und aif für

späteres yavet und ail nach Convbeare a. a. 0., vgl. aif S. 107, 2,

4; 115, 20; 135, 9 usw., efe 108 usw. Und selbst die Philo-Handschrift
vom Jahr 1296 schreibt noch eutn 'sieben' S. 173 (dreimal) für das
spätere eofn, das in den gedruckten Bibeltextcn statt des hand-
schriftlichen e?<fn steht; ebenso .cf/«6'e/ 'reden', a;«i/.s/r 'Rede' für spä-
teres xosel, xgsk.

4) Aus Philo (Handschrift vom Jahre 1296) verzeichne ich:

tesot-auk 167, 180, cnof ac 168, ti-pof-ac 172, gorcof-oe 173 neben
karauf 174, aiaiif.s 175; aus Ephrem 3. Bd. (Venedig) 1836) karof 11,

26, apasxarofk 15, Isofac 19.
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:= kil. de!^7ii(m (nach S. 200)'? Vf:l. arjakoir 'sandte' Sebeos 48
lieben arjakel S. 49. — Zu S. 71 Anm. Bei iend 'Fieber' könnte
mau \\m so elier an Entstehung- ans *teand denken, Aveil e. Avenii

es ursj)r. vor n + Kons, stand, zu / werden nuisste, dagegen e

blieb, wenn es aus ea oder e.v entstanden Avar (Arm. Gramm. S. 407
und 520). Vgl. aber aitch fenr 'Verlangen'. — Zu S. 72. Das Suffix
-i'eay in aihavafceay 'Draufgekr*) lindet sich auch in avetceay 2.

Kg-. 4, 10 'Lohn lür gute Xaclirieht' (:= ^avet-ir-eai/), vgl. avet-a-vor
'g'ute Nachricht bringend', avet-i-k 'giite Nachricht'. — idjek (=
altarm. aiceaik) 'Kleider aus Ziegenhaar' steht bei ]\Iatth. von Urha
p. 7 (akk. aijea). — Ein Ipt. aut e findet sich schon in der Mos-
kauer Handschrift (a. 887) Matth. (3, 13: jh'ke für prkea 'erlöse'. —
Da im Altarm. Adverbia auf -ev vorhanden sind, vgl. ardurev, orov
hetev, ainu hetev usw., yetev-a-xahic, storev (neben atoreav), zai-ajev

bei Faustus (neben arajeav bei Laz. Pharp.), so kann doch kil. ->ev

(in arier, heder usw.) auch aus altarm. -ev (statt -eav) entstanden
und kil. nerkev, ma. rcrev usw. nach Analogie dazu gebildet sein. —
Zu S. 73, § 83. Da in der Bibel schon men (z. B. men mi 'je einer'^)

Matth. 20, 10) neben mioin 'allein' steht' so schliesse ich zunächst,
dass dieses 7nen des 5. Jhd. nicht aus miain entstanden ist. Dann
braucht auch men 'allein' des 5. Jhd. nicht aus miain^) entstanden
zu sein. Aber selbst wenn men eine alte Dialektforni zu klass. miain
wäre, soll darum klass. ter 'Herr' eine alte Dialektform zu nicht
vorhandenem *tiair sein? — Zu S. 82. Die Mediae b. d, y. j, j bleiben
im Mittel- und Neuarm. nach ?? unverschoben. Alier 7nb wird zu
mp? Karst bemerkt nichts darüber, schreibt aber S^npad S. 3 (altarm.

Smbaf), hamperem S. 89 (altarm. hamberem) usw. Ebenso schreiben
die Mechitliaristen: {Niei't>es) Lampronense mit p. Im Polnischarni.
finde ich ZAvar pcnnbag = altarm. bambak^ aber daneben Jtampirehi
= altarm. hamberel und mnp, pl. amp^er = altarm. amb und cmip
(Hanusz WZKM. 1, 302—303). — Zu S. 100 Anm. 1. Karst führt kara-
bach. anam, anum, andin 'Name' (aus Patk. Dial. (t6) auf altarm.
*anamn. *anumn, *andmn zurück. Ich halte das so lange nicht für
richtig, als K. nicht das Verhältnis dieser Formen zu einander und
die Lautgesetze des karab. Dialektes dargelegt hat. Auch das alter-

tümlich aussehende "anum oder cmiimn. gen. anman" des Dialektes
von Dshulfa (Patk. Dial. 8(i) =^ altarm. anun, gen. anvan lässt sich

nicht ohne Kenntnis der Lautgesetze dieses Dialektes beurteilen.
Vorläufig halte ich das — unregelmässige — altarm. anun : an-
van (aus onmen : onnicnos) für altertümlicher und vermute bei
dshulf. aniimn : anman den Einüuss der — im Altarm. zahlreichen —
Nomina auf -umn : gen. -inan (nom. cayumn : gen. Cayman usw.). —
Zu S. 106. Anm. 1. Was ist Mzur = Mdnjur (türk. JMnnzur daya)?
Wohl dasselbe wie der Kanton von Hocharmenien, den Faustus S. 141
Mztir, MojCs Geogr. S. 607 aber JMdnjur (:= k\i|hcx MouüoupOiJv Geizer
Georg. Cvpr. 184) nennt. — Zu S. 122. Der Name ayjrrac ariiin

'Brüder Blut' ist aus dem Arabischen übersetzt. Die Pflanze heisst

pers. arm. .sava.saritin {.savarsariim ^^'b. I s. v. drakontikon), vgl.

1) Wo steht die "spätkl." Form aihavafre? Wb. verzeichnet
nur arhavafreay (Gen. cei usav.).

2) Ebenso Faustus S. 16, 1. Vgl. dazu men- in Komp. und
Derivaten, z. B. menanam, aor. menaceal 'vereinsamt' 1 Tim. 5, 5,

menasian usw. Wohl aus ''mean- = '^mian- entstanden.
3) niiain = 7ni-{-ain, vgl. amenain (= *umean-ain) und die

Adv. mianyamain, valordain, lieleain.
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Arm. Gramm. 213. L. Alischan Biisabaruthiiin S. 22, Airarat S. 29

—

30. — Zw S. 124. Aus altarm. boin 'Nest', instr. bimoo usw. ist kil.

biiin, instr. buinov visw. g-eworden. In allen diesen Fallen sind die

obliquen Kasus vom Nominativ beeinflusst worden. ^Ebenso bei kil.

culn 'Schnee', instr. cuinov usw. (S. 125) für altarm. jiun, gen. jean,
instr. jeamb usw. — Zu S. 125. Nach dem ui der Formen cuin 'Schnee'
= klass. jmn\ ajcuir 'Hörn' = kla^s. etjiur usw. zu urteilen, ist

von kil. ci/ü'f 'Pech' auf klass. Jmf zu schliessen. So lese und schreibe
ich jetzt iüv jii:t Arm. Gramm. S. 185. Vgl. eutn (nicht euf«) 'sieben'

= mittelarm. entn. — Zu S. 131, h. Die Zvisammenstellung von kil.

heixiev 'hinten, zuletzt', klass. i-erjin 'letzter' mit erjtuük 'glücklich,

selig-' ist natürlich falsch. — Zu S. 152. Ich sehe nicht ein, warum
nicht klass. hodvoji (gen. von hoyi) später regelrecht zu hogoy =^

kil. hoko geworden sein soll. Kegel: altarm. co = idg. yo wird
nach Konsonanten zu ma. o. Wo Formen wie hogoy in den ältesten

Texten erscheinen, ist einfach hoycoy usw. zu korrigieren. — Zu
S. 154 Anm. Wie lauteten denn die ursprünglichen Formen de&
Wortes genf 'Dorf"? Nach Aidynean Gramm. S. 27: nom. akk. giui,

geut oder gel, gen. dat. gefj, abl. i gelje, instr. giuliv; pl. nom.
giutH, gelk. akk. giuls, gen. dat. abl. giufic (gefic), instr. giuliuk;
nach der Bibelkonkordanz (Jerusalem 1895) und dem NT von Vene-
dig" 1877: nom. akk. geot, gen. dat. gelj, abl. i gelje, plur. nom.
geolk, akk. geols (selten giuls), gen. dat. abl. giuiic, ausserdem akk.
gei nur in i gel mi 'in einem Dorfe' Nehemia 6, 2 und i yeld 'in das
Dorf da' Mark. 11,2; nach dem NT von Venedig 1805: akk. sg. yel,

akk. pl. geh in den Evangelien, nom. akk. sg". geaul, pl. geaulk, geauls,
gen. dat. sg-. geaulj, gen. pl. geuiu: in der Apostelgeschichte: nach den
Evangelienhandschritten von Venedig: akk. pl. geauls Matth. 9, 35,

akk. sg. geaul 10, U; 21, 2; 26, 36; 'nach Faustus (Venedig" 1832):.

i geuln 144. 204, 265, gainrn geut 252. aber i geoln 15; nach der
PhiloHandschrift vom Jahr 1296: geaulk S. 162 (nom.pl.); nach der
der Kateg. i geauls S. 122 (akk. pl.) usw. Kil. k^ey setzt nach Karst
§ 75 ein altarm. giul = geul voraus. Jedenfalls hat Karsts Behaup-
tung", der Lok. gelj sei erst dann auch als Genitiv gebraucht wor-
den, als der Nom. giul zu gel geworden war, an den Thatsacheu
keinen Halt. — Zu S. 162. Für klass. anjamb (Instr. von anjn) ist

im Kil. anjnm eingetreten. Man sollte glauben, dass a vor mb zu
o verdunkelt und ausl. b abgefallen sei. Aber a geht sonst nicht
(auch nicht vor vib = kil. mp) in o über und ausl. mb wird — nach
amj) 'Wolke', tamx) 'Sattel', pl. tamp'^er (Karst S. 170) zu urteilen —
zu mp und nicht zu m. Eine genaue Parallele zu -amb im Auslaut
eines zweisilbigen Wortes fehlt allerdings. So wäre also vorläufig-

kil. anjovi auf älteres *anjaum als dial. Nebenform zu kl. anjamb
zurückzuführen? Ich könnte in dem ausl. ni dieses *avjaum (vom
w-Stamme avjn 'Person') doch nur die Wirkung" des abgefallenen
Instrumentalsuflixes b = idg. bhi = g"riech. cpi sehen. Jedenfalls
ist Karsts Erklärung" von klass. -am,b aus *amv = urarm. anv und
kil. -om aus *-aum = *-aum = *-ainm = *-amv = urarm. *-anv
willkürlich und der Widerlegung- nicht bedürftig. — Zu S. 185. Hier-
her auch kanani 'Frauen' z. B. Faustus S. 252, Z. 5 und 8 v. u., 253,
3 usAv. — Zu S. 191. Der Plural snvi 'Hunde' soll sich nach Karst,
der Wb. 2, 486 folgt, schon bei Euseb. Kirchengesch. 9, 8 finden.
Die angezogene Stelle steht in der Ausgabe (Venedig 1877) S. 691,
wo aber beide Texte, der ältere wie der jüngere, z suns-n bieten
(nicht z-snii-n). Wie lesen die Handschriften? Karsts Erklärung'
der Plurale auf -vi als Fortsetzer alter Duale auf u = idg. ö (vgl.

erku 'zwei' = idg. dvö) ist ansprechend, aber kaum haltbar, da
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auslaiit. ö = arm. u in allen zwei und melirsilljiji-t'n ^^'öl•t(n•n nach
dem vokali.sfhen Auslaiitsg-e.setz abfallen musste (vg'l. itt 'acht' =
idg". ok^tö. aber e^'kii 'zwei' mit ?/, Aveil iirsprün,£>'lich einsill)ig^). Wäre
aber / (aus /+cc\vor Wirkung- des Auslautsgesetzes ang-etreten, so soll-

ten wir auch *uh-i für id. ''erkri für erkii haben. — Zu S. 195. Bei Elise

S. 19, lö: naxararean. — Warum musste '^'jiean zu jian werden?
Ans Jieal 'gewesen', der regelmässigen Form des Ptcp. nn NT
ZDM(t. 36, 125 (axich Euseb. Chronik i. 59) ist später /er/^ geworden;
aus mi-\-ers : mius, das freilich mit mens wechselt. — Zu S. 210.

Der Zusatz zu paJts für pahk "vgl. np. päs, pl. p«.s- Wache" ist

zwecklos und hier irreführend. Denn gerade das .v von arm. pahs
hat mit dem 6' von pers. päty nichts zu thun. — Zu S. 234. Im Dia-

lekt von Agulis steht neben dem Pronomen so, do, no 'hie. iste,

ille' (altarm. so. da, no, g'en. so-ra. do-ra, no-ra) das Pronomen hok,

dnk, nok. Ist hok aus '*so-k entstanden (s. Karst S. 88), so darf es

weder mit griech. ö noch mit lat. /ifc (= *lioce) zusammengestellt
werden. Denn arm. so- ist = idg. k^o-, griech. ö = idg. so. — Zu
S. 235. Die Erklärung von gen. nara usw. aus no7-a usw. durch
Einfiuss des nom. akk. na scheint mir einfacher und natürlicher
als Karsts künstliche Hypothese. — Zu S. 252. Soll hima 'jetzt' (=
np. ima 'jetzt') aus dem Np. entlehnt sein? Wenn nicht, aus welcher
Grundform sollen beide stammen? — Zu S. 266. Kil. liiceni g-espro-

chen lujem für altarm. lucanem) erscheint schon "in nachklassischer
Zeit" bei Ners. Lampr., Klimachos und Leb. d. Väter. Nerses von
Lampron war ein Icilikisclier Armenier des 12. Jhd., kein Wunder
also, dass in seinem Schriftarmenischen g-elegentlich Icilikische For-
men erscheinen. Die Zeit der Übersetzung" der "Leiter" des 'iuuäv-

vric KXi|uaE ist unbekannt. Leb. d. ^'äter fällt ins 5.— 12. Jhd. — Zu
S. 301 tig. Die Indikativpartikel westarm. gu = ostarm. ku lässt sich

zuerst im 12. Jhd. nachweisen und ist allen modernen Dialekten mit
Ausnahme de.sjenigeu von Agulis eigen, während sie im Altarme-
nischen fehlt. Ihre Entstehung fällt also in die Zeit A'or dem Ein-

tritt der zweiten Lautverschiebung (9.— 10. Jhd.?). — Zu S. 311. Die
3. pers. imperf. med. und pass. der e- und ü'-Präsentia lautet aus
auf -er oder -iur (z. B. kor'''r bei Faustus S. 14. 8 oder kociur 'wurde
g-enannt'). Karst liält die Form auf -er für eine jüngere Analogie-
bildung-, weil er die Form auf -her für die ältere und urs])riingliche

hält. Aber in der armen. Litteratur ist jedenfalls die Form auf -er

älter beleg't, da sie allein — meines Wissens — in der Bibelüber-
setzung- vorkommt (vgl. die überaus häufigen xaitser 'redete, sprach',

korer 'wurde genannt'), während die Form anf -iur hier — und nach
Aidynean Gramm. S. 67 bei den "klassischen" Autoren fehlt-). Was
nun die Ursprünglichkeit betrifft, so soll xausei, xausi-lr aus *xau-
siyi, '^xausiyir, xausiur aus ''^xausiyr lautgesetzlich entstanden und
dai-um xauser Analogiebildung zu xausei, xauseir sein. Für den
Übergang von -ij/i in ei hat Karst sonst Aveiter keinen Beleg als

eben die Imperfektformen auf -i^i, für -iiir aus -iyr bezieht er sich

auf aliur 'Mehl', albiur 'Quelle', eljiur 'Hörn', ariun 'Blut', jiun
Schnee', die aus *aliyr, *afbiyr usw. entstanden sein sollen''). Wo-

1) e-rku : idg. dvö = e-ris 'drei' : idg. trins Meillet MSL 11, 394.

2) Aber z. B. bei Mos. Choren. S. 17, 8 cariur 'wurde geredet',

bei Philo S. 179 ^ndarjakiur eüpOvexo; bei Sebeos S. 125 tesaniur,

sausajnur, sksaniur, bei Dionys. S. 8 asiur 'wurde g'esagt'.

3) Dagegen s. 3. Sg. Präs. xausi aus '^xaicsiy; 2. PI. Präs.

ncatisik aus *xausiyk.
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her diese Grundformen kommen, sagt er nicht ixnd widerlegt auch
die bisherigen Zusammenstellungen von aliur, aleur, gen. aler mit
äXcupov, albiur, albeiir, gen. oJber mit griech. qppeap (aus ^qpprjFap),

jiim, gen. Jean mit xiuljv (aus g'^hiyöm), siun 'Säule' mit kiuuv, um
derentwillen wir *aliur statt -^aUyr voraussetzen, nicht. Ich stimme
daher Karst nicht bei. — Ich möchte darauf hinweisen, dass das
Medium und Passivum vom Präsenssramme auf a, -i und -u mit
dem Aktivumi) identisch ist {ala-m, xausim, foi-u-m), und ebenso
bei den Präsensstännnen auf -e das Imperfekt (korei usw.), in der
ältesten Zeit der Infinitiv {kocel, gen. koceloy-) usw.) und ursprüng-
lich auch der Konjunktiv (ko&icim, eine Neubildung für '*kocicem

als pass. = ''"koce-ic-em zum Indik. kocim nach dem [Muster vom
Aktivum koeicem : kocem)^). Es war also ursprünglich nur das
Pa.ssivum des Präsens der e-Stämme vom. Aktivum formal i;nter-

schieden. Wie aber sind kocim und xausim (inf. ko<;eI, xausel) ent-

standen? Gehören xausim usw. zu Hirts exei-Basen (Ablaut S. lOSflg.)?
— Zu S. 317. Die Gleichung co-k-ay : cu = erk-o-kin: erku ist deshalb
falsch, weil k in erkokin, erkokean Pluralzeichen ist, vgl. gen. er-

kocun, erkocunc, akk. erkosin, erkosean usw. — Zu S. 328. Die Ent-
wickelung" von altarm. ekn 'kam' über *ek : *yeg : *e-yeg : eyeg zu
kil. erek ist wenig einleuchtend, da für den Übergang von inter-

vokalischem y zu y = r alle Analogien fehlen. — Zu S. 329. Warum
soll das auslaut. ay der l pers. aor. pass. {kocecay, hanay) "aus ein-

fachem a entstanden" sein? Die 1. pers. imperf. und aor. akt. und
med. hat doch als Personalendung immer i : kocei, xausei, koceci,

xausecay, hani, hanay, ele\ Und auch in der 2. pl. aor. pass. [ko-

recaik) soll "ai für a" stehn wie in der 2. pl. präs. der «-Stämme
[afaik)? Das ist ein grosser Irrtum. Vgl. meine Armen. Stud.

S. 93. — Zu S. 332. Karst trifft in seinen — richtigen — Bemerkun-
gen über hangcim = *hangi-c'-im, aor. hangeay = *hanyi-ay^) mit
Meillet Notes sur la conjugaison armenienne (ßanaser II, 2) S. 10,

wo auch hangi-st und die Aoriste ipt. hangi-r, pl. hangeruk=*han-
gi-aruk und konj. hangices^) angezogen werden, zusammen. Ich
hatte inzwischen auch caneay aus *cani-ay, canaut aus '"^cana-ut

erklärt und cani =^ idg. g^en^, cana- für *cena = idg. g'^ena (Hirt

Ablaut § 321) gesetzt, also angenommen, dass in Fällen wie caneay,

1) Vgl. dafim 'ich richte' und 'werde gerichtet' Matth. 7, 1,

Luc. 6, 37; xauser 'redete' .Matth. 9, 18 und xausesci 'wird geredet
werden' Matth. 2b, 13, lielu 'vergiesst' vind 'wird vergossen' Matth.

26, 28, tolucu 'verlässt' Mark. 13, 34 und 'wird preisgegeben wei--

den' Matth.' 24, 20 usw.
2) Wäre kocil die ursprüngliche Form gewesen, so hätte der

Genitiv *kocloy lauten müssen, vgl. tolloy von fohd.

3) Danach auch totucum zu foium. Dagegen ist Pass. ima-
naici (Euseb. Chron. S. 26) neu gebildet zu Akt. imanaicem nach
dem Muster von kocicim : koeicem.

4) Vgl. erdnunn aus -'erdunum : Aor. erdvaij Arm. Gramm,
S. 443, IF. Anz. 10, 45.

5) Nach Meillet = ''hangi-ices. Da i in nichtletzter Silbe sonst

immer — in Hunderten von Fällen — aus e ^ idg. ei, oi entstan-

den ist. liegt es nahe, auch hangices usw. auf *hangeces zurückzu-
führen. Ist das nun aus *hangi-ices oder *hange-ices, ist dices =
*deces aus *diices oder *deices zu erklären oder Einfluss von Con-
junctiven aoristi wie ertices (Präs. ertaices), luices (Präs. Isices), ke-

riL.es (Präs. idices), meiices (Aor. 1. metay) usw. anzunehmen?
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hantjeay, fakeay usw. das i der z\veisilbi.2:en Wurzel auf idg. e zu-
rückgeht. Wenn nun hnngi-st von einer Wurzel }ian(/i- kam, musste
fakusf von einer Wurzel faku- kominen, die auf älteres takö zu-

rückgeführt werden könnte. Also fakeay von fake-, fakusf von
fakö-? Vgl. idg. g^e?je : y^enö Hirt a. a. 0. — Wenn aber Karst
kil. hangav aus altarm. hangeav = *hangiav erklären will durch
Berufung auf kil. hoko = aitarm. hogvoy aus *hogyoy = *hogi-oy

(§ 182a), so ist das natürlich nicht zu billigen. Andere Erklärungen
hat K. § 84 und S. 126 (zu § 84) gegeben. Lautgesetzlich sollten

wir nach S. 70 flg. hange, hangier, hanq^ev usw. erwarten; da statt

dessen hangag, hangar, hangav erscheint, ist wohl anzunehmen, dass
dies Neubildungen nach den übrigen Aoristformen wie k,)d-ay, icay,
des-ay usw. sind. — Zu S. 335 Anm. Ich nehme an, dass erst zu gitaci

(aor. von giteni 'weiss') ein Präsens gitanam "coeo' (vgl. Ivaci -. Iva-

nam) hinzugebildet worden ist. Jedenfalls setzt gitaci so wenig ein

*gifanam voraus wie asacA ein *asanam — Zu S. 342. Die Präs. auf
-i bilden ihren Infinitiv im NT (abgesehen von der späteren Apoka-
lypse ZDMG. 36, 126) stets auf -el, ebenso — meines Wissens — im AT
und überhaupt bei den ältesten Schriftstellern. Später wird das Passiv
herim : berel nach dem ^Muster von berem : herei ,alani : a^al, fofum :

fohd zu berim : beril umgestaltet, aber die obliquen Kasus bewah-
ren auch später immer noch den alten Stamm auf -elo : {beril : gen.
bereloy, instr. berelov). Sogar im Kilikischen der Assises Ant. findet

sicli noch abrel zu abrim, linel zu linim usw. (Karst S. 343), und
nur die eigentlichen Passiva auf -ri bilden hier den Inf. ausschliess-

lich auf -vü {vjarvil zu vjarvim). Dieser von der Chronologie ge-

stützten Auffassung setzt K. eine andere gegenüber: die z-Stämme
bildeten den Inf. ursprünglich auf il, das in den obliquen Kasus
zu el wurde [wider alle armen. Sprachgesetze, die -l statt -el erfor-

dern würden], die klassische d. i. älteste Litteratur ignoriert diesen
urspr. Inf. vollständig und setzt, nachdem im Ipf. die [jünger be-

zeugte] Form auf -iur durch die "jüngere Analogiebildung" auf er

[in Wahrheit die älter bezeugte] verdrängt war, den Inf. auf -el an
seine Stelle [obwohl -il doch am Präsens auf -im usw. eine Stütze
gehabt hätte], aber der Inf. auf -il erscheint noch "vereinzelt" bei

bestimmten alten Autoren mit "mehr vulgärsprachlicher Diktion",

um später beim kil. Passiv auf -vi wieder zu neuer Geltung zu
kommen. Damit hat K. nach meiner Meinung" alle Thatsachen auf
den Kopf gestellt, immer vorausgesetzt, dass meine Chronologie
richtig ist. — Zu S. 373 Anm. Der Satz: 'Venu <; ('nicht') sich ver-

einzelt bereits in frühklassischer Zeit^) findet, so steht es immer in

vulgärer Diktion und ist nicht als echtklassisch zu betrachten" ist

eine kühne Behauptung. Das neue Testament ist doch gewiss "früh-

klassisch", und hier ist ;'' (neben oc) reichlich vorhanden: ich kann
es aus Matthäus allein zwanzigfach belegen. Oder hat auch die

Bibelübersetzung vulgäre Diktion? Dann gäbe es aber überhaupt
keinen Unterschied zwischen klassischer und vulgärer Sprache, ein

Schluss, gegen den Niemand mehr als Karst Einspruch erheben
dürfte. — Zu S. 388. Ist im Klassisch-Armenischen das Präsens ela-

nim "nicht mehr i'echt" oder noch nicht gebräuchlich'-' Die Evangelien
kennen nur Formen des Aoi-iststammes (wie elev 'ward, geschah',

eliri 'wird geschehen, sein'), ebenso das Kilikische. — Zu S. 401.

Die dem Kilikischen eigentümliclu^. Relativkonstrukfion: Eelativpar-

1) Vgl. c-cage 'leuchtet nicht', (;-imanan 'wissen nicht', r-zgan

'merken nicht' Elise S. 8.
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tiUel + Demonstrativ- findet sich schon in altarmen. Werken, auch
solchen, die nicht aus dem Syrischen übersetzt sind, vg-1. z.B. Faustus
S. 215: der Mann, "an welchem" {z-orme) alle hingen {z-nmane 'an

ihm'); S. 218: auch die, 'welche' {z-ors) er nicht kannte {z-nosa 'sie');

223: or — ail im; kerakur cer casakel noca ^= welche — nicht war
ihnen eine andere Speise zu kosten ^ welche keine andere Speise
g'ekostet hatten usw. Ich kann in diesen Fällen keinen "Semitismus"
finden, da Faustus nicht aus dem Syrischen übersetzt ist.

Strassburo- i. E. H. Hübschmann.

Lagercrantz 0. Zur g-riechischen Lautg'eschichte. Upsala 1898.

löli S. (= Upsala Universitets Arsskrit'c 1898, Filosofi usw. II).

Die vorlieg'ende Schrift behandelt die Entwicklung von idg-.

Guttural und Dental + i, sowie von t -^ s und ss im Griechischen,
also die Geschichte von tt, 56, cc und Z, wobei sowohl die ältere

Forschung rekapituliert wie ungelöste Fragen von neuem unter-
sucht werden. Der Verfasser rekonstruiert folgenden urg'riechischen

Zustand: 1. k{h)i wird pp. 2. t{h)i wird ss. 3. ts zu ss. 4. .s-.s- bleibt

SS. 5. (ji Avird dd. 6. di wird zz'^). Es ergeben sich demnach 5 ver-

schiedene urgriechische Laute, deren weitere Geschichte festzustellen

ist. Da der Verfasser für seine phonetische Umschrift der urgriech.
Laute nur ganz allg-emeine Werte beansprucht und damit in erster

Linie nur die Verschiedenheit der I.,aute zum Ausdruck bringen will

(S. 151), so wird man seine Aufstellungen, was 1.—4. betrifft, denen
Brugmanns im Grundriss - 274 f. am nächsten verwandt finden.

Wichtig ist aber der Versuch, für cji und di eine verschiedene Be-
handlung- nachzuweisen, und obwohl das Material aus den Dialekten
recht dürftig ist, so glaubt L. doch aus dem Attischen und Aoli-

schen Beweise gefunden zu haben. Im Attischen sei nämlich ein

dem TT = K?' xi wie dem Z^=ji vorhergehender Vokal gedehnt wor-
den, während sonstige tt und Z eine solche Wirkung nicht ausübten
(vgl. i^ieiZujv neben Treloc). Es ist jedoch recht misslich für dieses

Lautgesetz, dass die dehnende Kraft von tt aus k{h)j nur in der
Kategorie der Komparative Gäccuuv, ficcijuv usw. festzustellen ist, wäh-
rend für die entgegenstehenden Fälle wenig- befriedigende Erklä-

rungen geg-eben werden: denn dass z. B. att. öttu Entlehnung sei,

dafür werden schlagende Gründe nicht angeführt; für 2 = TJ kommt
ausser laeiZuJv nur att. uäla neben sonstigem }j.uZa (*|uaTia) in Be-
traclit; aber liegt es nicht viel näher, einen Deklinationsablaut (ä :

ä) anzunehmen, wie er ähnlich in Y\ujcca — yXdcca (bei Herodas)
vorliegt? (Vgl. J. Schmidt KZ. 33, 453 ff.). Was sollen wir ferner
mit cq)dTTUD, cxiZai u. ä. anfangen, welche Verf. mit Schweigen über-
geht? Da das Lautgesetz auf so schwachen Füssen steht, so ist

Brug-manns Erklärung der Komparative lueiZujv usw. (Ber. d. Sachs.
Ges. d. Wiss. 1897, 185 ff.) immer noch vorzuziehen. Dagegen scheint
mir die von L. aufgedeckte Divergenz von äol. epboj aus 'Fepööuu

*FepYiuj und KÖpZia aus *Kap6ia (46 ff.) sehr wohl geeignet, um eine

Verschiedenheit von yz und b/ wahrscheinlich zumachen; in djuepbo)

'dunkel machen' zu aisl. mi/rkr '"dunkel' hat Verf. einen ansprechen-

1) Durch Versehen werden beim Rückblick (S. 150) die Zeichen
> und <; inkonsequent verwendet. Wer diese Zeichen g-ebraucht,

muss bei der Korrektur doppelt vorsichtig sein!
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den neuen Beleg- für -pY?'- aufgespürt. Dass äjiiepbiu auch im Grie-
c-liisehen weitere Verwandte hat, ist L. entg-ang-en: ich ghiube ä}jLÖpfr\

'(Uhefe, Bodensatz' damit verbinden zu dürfen (eigtl. 'das Trübe,
Dunkle im Ul"); es ist bemerkenswert, dass das Wort (i|n6pY>i später
wieder zur Farbenbezeiclinung- 'dunker gedient hat, s. G. Meyer
Alban. Wb. s. v. miirk und Ref. IF. 2, 119.

Wie sich die urgriech. Laute in den einzehien Dialekten ge-
stalteten, Avird in umsichtiger Erörterung im 2. Abschnitte gezeigt;
unser Dialektmaterial ist freilich immer noch zu dürftig, um über
alle Punkte Klarheit zu verschaft'en. Mit der Aussprache der au-
gewandten Schriftzeichen beschäftigt sich besonders der vierte Ab-
schnitt (S. 90 11'.), wozu der sechste über ''die angebliche Identität
von Z und c6" (125 ff.) eine wichtige Ergänzung bildet. Was den
letzten Punkt, die Aussprache des 2, betrifft, so sucht Verf. alle

Gründe, welche bisher iür Z = cb angeführt wurden, als trügerisch
zu erweisen; so wird z.B. bestritten, dass die Formen Aiocotoc und
AiocöoTOC identisch seien, dass uZuj 'dörren' zu slov. ozditi 'Malz
dörren', öcoc zu got. asfs gehöre. Es ist zuzugeben, dass diese
Etymologien davon abhängen, ob 2 := zd aus andern Gründen zu
halten sei; doch gewaltsam will es mir scheinen, wenn Aiö2[otoc und
AiöcboToc auseinandergerissen werden. Verf. muss natürlich auch
Fälle wie 'Ae/ivoüe anders erklären als es seither geschehen ist; aber
eine bessere Erklärung* weiss er nicht an die Stelle zu setzen.

Dadurch dass L. auf Grund von Grammatikerangaben auch noch
für eiiie (übrigens nicht unwahrscheinliche) Aussprache z plädiert,

ist die Frage des Z noch verwickelter geworden, als sie bereits
schien. Alles weist darauf hin, dass das Zeichen nach Ort und Zeit

sehr verschiedenen Wert hatte; aber ob es einmal gelingen wird,
eine reinliche Scheidung- der lokalen und chronologischen Nuancen
des Z durchzuführen, wage ich nicht zu bejahen.

In die Urgeschichte des griechischen Alphabets führt uns
der Verf., wenn er die spirantische Aussprache von tt itnd bb aus
der Doppelnatur der phönizischen (semitischen) Dentale (als Explo-
siva und Spirans) erklärt und demgemäss den Zeichen t, b, 9 des
g-riechischen Uralphabets ebenfalls doppelten Wert zuschreibt. Man
liest die scharfsinnigen Ausführungen des Verf.s mit sehr g-rossem
Interesse, kann sich aber doch nicht des Gefühls erwehren, dass die

Hypothesen auf zu spärlichen und vieldeutigen Thatsachen aufge-
baut sind. Für altererbte spirantische Aussprache des tt z. B. im
Kretischen wird die Schreibung- 9(9) neben t(t) in e(xÄ.a99a, euxXiLGioi

als Beweis angeführt: das Nebeneinander und die Gleichwertigkeit
von 99 und tt sei ein Überbleibsel der ältesten griechischen Schreib-
weise, während sonst die Schreibung- tt durchgedrungen sei. Na-
türlicher vind wahrscheinlicher ist aber zunächst die Schlussfolgerung
von Blass, dass die jüng-ere Schreibung- 0(9) einem Übergang- von
TT in 96 entspreche; wenn Verf. die Frage entgegenstellt "Womit
ist ein Übergang- tt zu tth glaubhaft zu machen?" (S. 98), so möchte
ich daravif hinweisen, dass einige neugriechische Dialekte diese
Entwicklung- allerdings glaublich machen: im Zakonischen sind
geminierte Tenues aspiriert worden, xmd so entstand aus altem tt
modernes th. vgl. kdtha kött«, so\}\tha caYiTTa, ethäkai ecTOcav, wozu
Deffner Zakon. (j^ramm. S. 60 lakon eTTacav = ^cTticuv, ettciv ^ ec

Töv u. ä. mit Kecht heranzieht. Diese Vorg-änge (samt der Assimi-
lation von CT in tt u. ä., Deffner 9(3 ff.) erinnern ganz auffallend
an die kretischen Erscheinungen (vgl. kret. Trpö69a = TTp6c9ü, iuctt'

ec = |uecT' ec!). Was hier der einzige direkte Nachkomme eines do-
rischen Dialekts zeigt, ist jedoch nicht ganz vereinzelt: im heutigen
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Dialekt der Insel Kalymnos ist ans altei" Gemiuata Affricata ent-

standen, die natiirlich ältere Aspirata voraussetzt; vg-1. caixGa, cpexGa

u. ä. statt sonstigem ca(-f)iT(T)a, (peT(T)a, Hatzidakis 'AGiivä 6, 45. Da-
mit ist ein Vorgang-, wie ihn Blass annimmt, als thatsächlich erwie-
sen für einen geographischen und sprachlichen Bereich, zu dem
auch Kreta gehört.

Mit den "Ausnahmen von der regelmässigen Entwicklung"
beschäftigt sich L. im 3. Abschnitt (S. 63 ff.): zur Aufhellung der
Vorgänge, welche die Übertragung des Präsenssufifixes -ccuu (-ttuj)

oder des Femininsuffixes -cca (-ttü) auf Dentalstämme begünstigten,
tragen die Untersuchungen des Verf.s wesentlich bei, wenn mir auch
z. B. die Erörterung über i^iiüccai nicht überzeug'end scheint. Sein
Thema veranlasst natürlich den Verf., auch auf andere Ursprungs-
gebiete der Laute cc, tt sein Augenmerk zu lenken, was besonders
im 5. Abschnitt (112 ff.) geschieht; die Probleme werden jedoch nur
angedeutet, so z.B. wenn es sich um den Wandel xi zu ci (121) oder
TU zu cu (123) handelt. Mit den neuen Etymologien, welche den
Wandel tT zu ci belegen sollen (civoc, ciWoc), wird die Frage über
jenen Lautwandel wieder zur Diskussion gestellt. Das etymolo-
gische Geschick des Verfassers zeigt sich hier wie in den andern
durch das ganze Buch zerstreuten Etymologien, welche zur Stütze
der Beweisführung oder Erweiterung' des Beweismaterials mitge-
teilt werden. Sind auch nicht alle gleich wahrscheinlich, so sind
sie doch alle der Berücksichtigung wert: und ebenso ist überhaupt
das ganze Buch eine anregende, in vielen Punkten fördernde Dar-
stellung eines interessanten Kapitels der griechischen Lautgeschichte.

Freiburg i. B. A. Thumb.

Stratton A. W. History of Greek Noun-Formation L Stems with
-U-. S.-A. aus den Studies in Classical Philologv 2, 115—223. Chi-
cago 1899.

Die vorliegende Schrift behandelt auf Grund ausgedehnter
Materialsammlungen die mit den Suffixen -|.iov- -uar- und -,uo- gebil-

deten Nomina des Griechischen. Der Verfasser erstrebt offenbar
Vollständigkeit in der Aixfzählung der Belege, doch unterlässt er
uns zu sagen, bis zu welchem Zeitpunkt nach unten dies gelten
soll: byzantinische Quellen werden zwar ang-eführt, doch nicht häufig
genug-, dass wir für diesen Zeitraum die Sammlung-<>n für annähernd
vollständig halten könnten. Auch für frühere Zeiten gilt dies nicht
in absoluter Weise : als Stichprobe bot sich mir zufällig das bei Po-
lybius begegnende bidvuc.ua, das ich in den Listen des Verfassers
vermisse; endlich werden auch die Papyri noch manchen Zusatz
ergeben; z. B. aus den Indizes allein der von Kenyon herausgege-
benen Papyri des British Museum können öidCeuTua, emXdXrma, TrXd-

Tuiua und Koixaciuöc hinzug-efügt werden. Der Verfasser bespricht
die einzelnen Bildungen nach Bedeutung, Akzent und Form und
trägt jeweils dem Verhältnis zwischen Grundwort und Ableitung
gewissenhaft Rechnung; die mannigfachen, durch die Form des
Stammwortes bedingten Unterabteilungen werden klar und deutlich

geschieden. Jeder Abschnitt wird beschlossen durch eine (nach der
Endung) alphabetisch geordnete Liste der Belege, wobei deren Vor-
kommen in den verschiedenen Litteraturgattung-en des Epos und
der Lyrik, der Tragödie und Komödie, der Historiker, Redner und

AnzKJger XII 1. 5
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Pliilohophon übursichtlich markiert wird. So sind die tleis>igen

Saininlunii'cu des Verfassers wolil geeignet, uns ein ziemlich zuver-
lässiges Bild über die Ausdehnung der behandelten Suffixe zu
geben. Und doch würde ich von einer n)onogra])iiischen G e-

sc hiebt e der griechischen Nominalbildung etwas mehr erwarten:
was der Verf. bietet, kann man nur als einen Teil der Aufgabe
betrachten. Die Geschichte eines produktiven Suffixes muss zei-

gten, wie es immer mehr wuchs; einen Einblick in diesen Vorgang
gibt aber vor allem eine streng cin-onologische Darstellung. Es
genügt ein Blick auf die Listen des Verfassers um z. B. zu zeigen,

wie die Produktivität von -,ua im Laufe der Jahrhunderte zuge-
nommen hat. Durch eine chronologische Ordnung der Belege wür-
den sicli uns die Muster und Keime der einzelnen Formationen ohne
Schwierigkeit darbieten, und Avir würden einen Einblick erhalten

in das organische Wachstum der Sprache. Das Suffix -c^^ax- (151 f.)

würde wohl aus dem Buche verschwinden; denn da die grosse Mehr-
zahl der Belege jung ist, so liegt eine Wechselwirkung von Perfekt
und Aorist Passivi einerseits und Nominalbildung andererseits vor
(ireTieicTai : eireicönv : TreTreic.uevoc : -rreTcina). Es ist mir unklar, warum
der Verf. von diesem Erkläruugsprinzip nur bei den Nomina auf
-c|uöc (dXecuöc usw. S. 206) Gebrauch gemacht hat. Ebenso wird
sich das Sutfix -Y,ua in äp-rtaYM«, vücTayiaa und andern jüngeren Be-

legen (150) einfach erledigen, wenn wir uns der jüngeren Verbal-

formen Avie i'ipiTaEa, evücxaSa usw. erinnern (vgl. Hatzidakis Einl.

134 ff.); die Feststellung des ursprünglichen Stannnkonsonanten führt

hier nicht zum Ziel, da in späterer Zeit nicht dieser, sondern die

Präsens- und Aoristbildung für das Sprachgefühl massgebend ge-

worden ist.

Man muss den Wunsch aussprechen, dass der Verf. bei der
beabsichtigten Fortsetzung seiner verdienstlichen Stiidien sein Ma-
terial in der angegebenen Richtung- verwerte und so die Darstellung
vertiefe. Es lässt sich dabei nicht umgehen, dass man auch der
jüngeren und jüngsten griechischen Sprachgeschichte einige Auf-
merksamkeit widmet, wenn anders Erscheinungen der alten Koivi'i

erklärt werden sollen; das wäre auch für Einzelheiten von Nutzen:
zu Hesychs aiiuaibiaqiöc z. B. ist das fehlende *a\awb\äZü} aus neu-

griecli. iLionöidCuu zu erg'änzen.

Freibiirg i. B. A. Thumi).

Levi A. Dei suffissi uscenti in sigma. Turin Loescher 18ri&. 56 S.

2 L.
Der Verf. verfolgt das Vorkonnnen der Suffixe -oc-, -ec-, -c-

ini Griechischen nach folgenden Gesichtspunkten: L das Nomen
(S. 4—15). a) Flexion (Kasussuffixe -oc, -ec, -c, -ci). b) Stammbildung.
1. -oc, -ec, -C-. 2. -Foc-, -Fee-, -Fe- (= -uc-). 3. -loc-, -lec-, -ic-. IL Ver-

buni (S. 15—56). a) Flexion (sigmat. Aorist und Futurum), h) Al)-

leitung. 1. -ec- (z. B. in rpeuu, veiKeuu). 2. -ac- (Trepdm). 3. -oc- (dpöuu).

4. -c- (bpÖLu, eüuu). 5. -VC- (^ee^JU)). 6._-ic- (aiuu). 7. -rjc- (e-f-iv-nc-eiiv). 8.

-uüc- (luuvvimi). 9. Inchoativa. Diese Übersicht zeigt schon, dass grosse

Strecken der griechischen Grammatik durchmessen werden, da der

Verf. vom Bestreben geleitet war, alle -c-, die irgendwie etwas suffix-

artiges zu haben scliienen, in den Kreis seiner Erörterungen zu
ziehen. Im allgemeinen soll das Vorkommen des -c-Suftixes einfach

festgestellt werden, doch wurden dabei glottogonische Spekulatio-
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neu nicht immer vermieden, und hierbei bewegt sich der Verf. ohne
rechten Erfolg" auf dem etwas schlüpfrigen Boden. Dass z. ß. ctTTÖ

aus *diTr-oc entstanden sei, dass dessen -oc ebenso wie das -c in äiy

das Genetivsuffix sei, wird zwar beliaui)tet, aber nicht bewiesen.

Für den Verf. sind die Flexionsendungen -oc, -ec des Gen. Sing.

bezw. Nom. PL, -c des Gen. Sing, und Akk. PL, -c-i des Lok. PL und
das tempusl)ildende -(e)c- offenbar gleichen Ursprungs: aljer es ist

schliesslich nicht viel gewonnen, wenn man aus allen möglichen
Formen einen Laut herausschält und als Suffix bezeichnet. Bei der
Wortbildung ist der suffixartige Charakter eines Sprachelementes
leicliter zu erkennen; nur haben Auflösungen wie von 2ujvvu|ui in

die Wurzel j + Suffix -ös- (S. 48) oder von Kpoüeu in die Wurzel Kp

(Kep) + Suffix -QU- + c (S. 4d) u. ä. keinen Sinn — wenigstens nicht

in einer Abhandlung, welche die Verhältnisse einer Einzelsprache
behandelt: Untersucliungeu über Wurzelzerlegung dürfen sicli nie

auf einer einzigen Sprache aufbauen.
Man kann nicht gerade behaupten, dass Verf. die einzelnen

grammatischen Probleme der griechischen Sprache besonders ge-
fördert habe. Was er z. B. über das Suffix-Foc- -Fox- (S. 12 f.) oder
(S. 15 f.) über den Aorist mit -ec- (^6ea) oder über das Komparativ-
suffix sagt (S. 13 f., wo jedoch die Darlegung Thurneysens KZ. 33,

531 ff. unberücksichtigt blieb), ist ohne ein greifbares Ergebnis.
Bemerkenswert ist die Hypothese A'on den Aorist- und Futurbilden-
den Suffixen -ac- (e6a|Li-ac(c)ü), -ec- (ÜjX-ec(c)a), -oc- (a).u-oc(cja), un-

wahrscheinlich klingt aber die Erklärung- der Aorist- und Futui'-

bildung der Verba denominativa (*ev{Käc-ca mit stammJiaftem -otc- aus
-a-f-ec-). \'ollends unglaublich ist die Erklärung der Aoriste e,udvi]v,

€cßr-iv u. a. aus *ef.id-vec-a, *4-cß-ec-a usw., der Aoriste auf -9riv aus
Mustern wie ••ecxeG-rj =^ "^e-cxeO-ec-a. Der Verf. hat gai- niclit den
Versuch gemacht, Spuren der augeuomnienen unkontrahierten For-
men mit -ea- nachzuweisen: gerade der Hinweis auf x}h^o. ribii ge-

nügt um zu zeigen, wie haltlos die Hypothese ist.

In der Behandhing der verbalen Stammbildung leitet den
Verf. ebenfalls das Bestreben, möglichst viele -c-Stämme zu kon-
struieren und vokalische Stammformen als "Pseudo- Stämme', d. h.

sekundäre Bildungen zu erklären: so sei z. B. dpo- (npöGriv, äpoxrip,

apoTpov) von äpöciu aus *äpöc-cuj, xc^a- (\akapöc) aus exö^c((c)-ca al)-

strahiert worden. Selbst Dentalstämme wie oxi-xaZw, dYd^u), craXäZiu,

5aTeo|uai, dvÜTuu und sogar die Dentale von KXdhoc, ludroc sollen von
sigmatischen Tempora der -c- Stämme oüx-ac-, dy-ac-, cxaX-ac-, bac-,

dvuc-, K\-ac- ausgegangen sein : der Verf. operiert dabei mit dem
von J. ^Schmidt autgestellten Lautgesetz, dass -ss- in der idg. Grund-
sprache zu -ts- gxM\ordeu sei. Wer dieses Lautgesetz in so umfas-
sender Weise verwertet, liätte wenigstens die Pfiicht, zunächst üh^v
Bedingungen und Geltungsbereich des Lautvorgann'es Untersuchun-
gen a^nzustellen, da ja J. Schmidt selbst (KZ. 26, ^351. 27, 331. 334)

für sein Gesetz nur einen beschränkten Wirkungskreis voraussetzt;

aber L. nimmt nicht einmal zur Litteratur über diese Frage (s.

Wackernagel Ai. Gramm. 179, Brugmann Grundr. 1^, 734, 2, 41011.)

Stellung. Und da soll man glauben, dass z. B. die W^iirzelform

KXab- in Kkähoc KÄafeeüuü KÄaöapöc aus einer "Dissimilation" von *K\-ac-cuj

zu *KXax-CLU abstrahiert sei! Verf. lässt uns sogar darüber im Un-
klaren, ob die Dissimilation von ss zu Dental + .v in die idg. Grund-
sprache oder in die griechische Sprachentwicklung gehört: an die-

sem I-'ehler, dem Mangel einer reinlichen chronologischen Scheidung,
scheint mir überhaiipt die ganze Untersuchung zu leiden.

l^m nun wenigstens nicht mit einer Ablehnung zu sclilie.-seu,
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sei bemerkt, dass für die Erhaltung- des -c- in e\u-c-a, Xü-c-uu, ctiVc-iu

usw. (worin man Neiieinführunf^ des -c- atis beituu, irpaSaj usw. zu
sehen pflegt) eine plausiblere Erklärung gegeben wird, dass nämlich
-c- in sehr vielen Fällen aus Vereinfachung eines -cc- entstanden
sei t;nd dass solche Fälle das -c- auch in reinvokalischen Stämmen
schützten.

Freiburg i. B. A. Thumb.

Thumb Alb. Die griechische Sprache im Zeitalter des Hellenismus.
Beiträge zur Geschichte und Beurteilung der KoiviV Strassburg
Trübner 1901. VIII, 275 S. 7 M.

]\lit Freuden begrüssen wir das Bitch von Thumb über die

KOivri, welches einem thatsächlichen Bedürfnis entgegenkommt. Die
neuesten Forschungen über die Sprache der Bibel, der Papyri und
Inschriften werden darin erörtert und in engen Zusammenhang ge-
bracht mit den von Hatzidakis in die richtige Bahn geleiteten neu-
griechischen Studien. So wird in einer übersichtlichen Behandlixng
der umfangreiche und weitverstreute Stoff zugänglich für Alle, die

über die Grenzen der Klassizität hinaus die ferneren Schicksale der
griech. Sprache verfolgen wollen. Es war ein glücklicher Gedanke,
dass ein so gründlicher Kenner des Neugriechischen die Sache in

die Hand nahm; denn wenn schon Hatzidakis in seiner Einleitung
gezeigt hat, wie tief die Erscheinungen des Mittel- und Neugrie-
chischen in der Sprache der ersten christlichen Jahrhunderte wur-
zeln, so hat jetzt Thiimb die Frage im entgegengesetzten Sinne
behandelt nnd darauf hingewiesen, dass die Kenntnis des noch heute
gesprochenen Griechischen so gut wie unentbehrlich ist, um den
Charakter der nachklassischen Sprache richtig zu erfassen. Dadurch
gewinnt auch das Neugriechische an Ansehen, indem es in einen
höheren Zusammenhang mit der g'riech. Sprachgeschichte gebracht
wird. Die Vorzüge des vorliegenden Buches bestehen in der knappen
und übersichtlichen Darstellung, die dem Verfasser auch sonst eigen
ist; a-ueh der Uneingeweihte kann sich die wichtig'sten Ergebnisse
der Koivr)- Forschung zu Nutze machen, ohne sich mühsam durch
dicke Bände hindurcharbeiten zu müssen. Der Stoff ist nach streng
methodischen Gesichtspunkten geordnet, die wichtigsten Probleme
treten deutlich hervor und werden klar und knapp formuliert; die

Sprache ist fliessend und gefällig. Eine ausführliche Inhaltsangabe
sowie ein vollständiges Wörterverzeichnis erhöhen die Brauchbar-
keit des Buches. Diese Vorzüge machen das Buch nutzbar für
weitere Kreise sowie für Alle, die eine anregende Belehrung über
die Sprache der ersten christliehen Jahrhunderte suchen, und in

dieser Hinsicht dürfte es besonders den klassischen Philologen, den
Theologen und schliesslich auch den Romanisten empfohlen sein.

Die Meinungen der einzelnen Forseher über den Begriff KOivri

gehen weit auseinander; Schweizer, dem sich Thumb im wesent-
lichen anschliesst, versteht darunter die gesamte schriftliche und
mündliche Entwicklung des Griechischen seit ungefähr 800 vor
Christus und schliesst somit auch das Romäische^) oder Neugrie-

1) Trotz aller erhobenen Einwände möchte ich die Bezeich-
nung 'romäisch' schon der Bequemlichkeit wegen beibehalten. Im
Romäer-reiche wurde von den Romäern romäisch gesprochen
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einsehe ein. Darauf eutgeg-net Thiunb mit Recht, dass sogut die

Romanisten Vulgärlatein und romanische Sprachen scheiden, so

müssen auch Koivr) und Neugriechisch auseinandergehalten werden
(S. 6); und so enipliehit er für die Epoche von 300 vor Chr. bis rund
500 nach Chr. die praktische und deutliche Bezeichnung koiv>V und
dies aus Innern Gründen, denn schon damals hatte sich das grie-

chische Lautsystem (Itazismus, Monophthongisierung, Akzent- und
Quantitätsausgleichung*) völlig umgestaltet. Dieser Prozess ist rund
500 a1)geschlossen, und auf einer neuen Gi"undlage beginnt jetzt

die Entwicklung neuer Dialekte. Nicht die konventionelle Schrift-
sprache ist es, die Verf. unter Koivr) versteht, sondern die gespro-
chene Verkehrs- und Umgangssprache, aus der sich die Litteratur-

Koivri abzv.eigt. Verfolgten wir seine weiteren Darlegungen, so ge-
winnen wir an mehr als einer Stelle die Überzeugung, dass die Ver-
breitung des Griechischen in Ägypten, Syrien und Kleinasien nur
auf volkstümlichem Wege g'eschehen konnte. Die Koivr) ist zwar
nicht einheitlich gestaltet, wie z. B. die lautlichen Divergenzen in

Kleinasien bezeugen, doch muss sie dennoch als ein Ganzes aufge-
fasst werden, welches sich in der grammatischen Form, der Syntax, der
Aussprache und im Wortschatz sowohl von der alten als der neueren
Sprache unterscheidet. Vieles findet sich in ihr entweder im Keime
vorhanden oder im ersten Stadium der Entwicklung, welches sich

im Romäischen (in der mittel- und neugi'iech. Volkssprache) erst

entfaltet und schliesslich zu einer ungeahnten Verbreitung gelangt.
Hierher gehört die Klasse der Maskulina auf -äc und der Feminina ai^f

-oö, die vom späteren Jonischen in die Koivr) wandern und dann insNeu-
griech. übergehen, wo sie den Anlass zur Entstehung der ungleich-
silbigen Deklination geben, wie Verf. S. 230 ff. treffend nacliweist.

Auch das Neugriech. kann Koivri-Formen beglaubigen, wie S. 19 an
einem schlagenden Beispiel gezeigt wird : die Schreibung öirujpa

(mit sp. asper) -wird durch das vom Verf. belegte pontische faoGö-

iTLupov (:=,u66ÖTru)pov) 'Herbst' g'estützt, wodurch ebenfalls das lako-
nische ÖTTUjpic bestätigt wird. Im zwei ten Kapitel wird auf Grund
des inschriftlichen Materials von Rhodos der Prozess veranschaulicht,
der zu dem Untergang der alten Dialekte und dem allmähligen
Vordringen der Koivr) führt. Dabei wird auf einen ganz ähnlichen,
uns nahe liegenden Vorgang verwiesen: das Eindring'en des Hoch-
deutschen in das niederdeutsche Sprachgebiet. Am hartnäckigsten
verhält sich der Peloponnes mit seiner achaisch-dorischen Koivt) gegen
die Sprachneuerung; während Böotien und Thessalien ihren Dialekt
schon vor Chr. aufgaben, lebt das Zakonische noch heute fort.

— Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit den Dialektformen, die

nach dem Aussterben der alten Mundarten noch in der Koivr) er-

lialten blieben. Auch im Neugriech. finden sich derartige Dialekt-

reste, die, selbst nach Hatzidakis' Widerlegunng der aeolisch-dori-

schen Theorie, als solche anerkannt wurden; doch bleiben nach einer
neuen sorgfältigen Prüfung (S. 81 ff.) kaum nennenswerte Dialekt-

und nicht anders pflegt der Mann aus dem Volke auch heute noch
seine Sprache zu nennen. Der Ausdruck romäisch bezeichnet die

Volkssprache im M. A. sowie in der heutigen Zeit; er ist kürzer
und präziser als die unbehülfliche Umschreibung: mittel- und neu-
griechische Volkssprache. Ein Missverständnis ist völlig ausge-
schlossen, denn es stehen sich gegenüber: römisch und romäisch,
und, im Griechischen: poi.uaiKÖc und pa)|uaÜK0c [rä pLU|nai'iKa: die neu-
griech. Sprache).



70 Thmnb Die gTieclüsche Sprache im Zeitalter des Hellenismus.

bestandteile übrig*. — Das vierte Kapitel l)ehandelt den Einlluss
]\icht griechischer Völker auf die Entwicklung- der hellenistischen
Sprache. Kleinasien, das Hinterland der ionischen Kolonien, erweist
sich als das am gründlichsten hellenisierte Gebiet; weniger tief war
die griechische Sprache in Ägypten und Syrien eingedrungen. Selbst-

redend war auch das Griechische den Einflüssen seiner fremden
Umgebung unterworfen, wie es sich bes. in den Lautverhältnissen
äussert. In der ägyptischen Koivi^ lässt sich die Einwirkung" des
koptischen Lautsystems mit ziemlicher Sicherheit nachweisen; ähn-
lich werden auch die kleinasiatischen Sprachen auf das Griechische
gewirkt haben, aln-r sie sind uns nicht erhalten. Der semitische
Einfiuss in der Bibelsprache ist, wie Verf. mit Eecht annimmt, be-

deutend überschätzt worden; viele vermeintliche Hebr als men er-

weisen sich als Zeugnisse der Koivri und werden als solche durch
Inschriften und Papyri bestätigt, w^ährend andere Dinge durch spon-
tane Entwicklung entstanden sein können. Sehr bedeutend ist die
Zahl der lateinischen Lehnwörtei-, die zum grossen Teil noch
heute fortleben; aber sie hatten nur eine äusserliche Wirkung, der
griech. Sprachgeist wurde durch sie nicht berührt. Mittels des
Griechischen drangen diese Lehnwörter auch in das Rabbinische
und, wie Thumb selbst nachwiess, iu das Armenische. Die dialek-
tische Differenzierung fällt, wie im fünften Kapitel dargethan wird,,

zusammen mit der Entwicklung der neugriech. Dialekte. Alexandria
darf nicht mehr als der Ausgangspunkt der sprachlichen Neuerungen
betrachtet werden, es ist nxir ein Glied in der grossen Kette der Ent-
wicklung. Die neutestamentlichen Schriften wurden als eine uner-
hörte Neuerung empfunden und deswegen angefeindet; das Neue
lag aber in ihrem volkstümlichen und wohl kaum in ihrem nicht-
g'ri ech i sehen Charakter. Die Attizisten eiferten damals geg'en
die als barbarisch bezeichnete Sprache in ganz ähnlicher Weise wie
die heutigen Puristen gegen die Volkssprache losdonnern. — Über-
Ursprung und Wesen der Koivri sind viele Ansichten verbreitet, die
im sechsten Kapitel erörtert werden. Sturz glaubt, sie sei ans
einer Mischung von Dialekten hervorgegangen, Steinthal hält sie

für verdorbenes Attisch; Hatzidakis, Krumbacher und Schmid nehmen
einen attischen Grundcharakter an; von Wilamowitz und Schulze
führen sie anf ionischen Ursprung zurück. Eine noch mehr ab-
weichende Ansicht äussert Kretschmer, dem auch Deissmann im
Wesentlichen beistimmt: sie sei eine bunte [Mischung- von
Mundarten; und in seiner kurz nach dem Thumbschen Buche er-

schienenen Schrift geht Kretschmer sogar so weit, dass er den Ein-
fiuss des Attischen nur in Fällen wie xiijp« statt x^jp^l gelten lässt.

Thumb weist überzeugend nach, dass der attische Untergrund un-
verkennbar sei, aber auch das Ionische habe einen starken Anteil
an der Bildung der Koivi'i, einen stärkeren als die Gesamtheit aller

übrigen ^lundarten. Schon im 5. Jh. vor Chr. dringen lonismen in

das Attische ein; hierher gehören die Wortbildungen auf -ua, und
bes. die sogenannten poetischen Wörter, die alsdann in die helle-

nistische Sprache eindringen, wie ihr Vorkommen in der Bibel, den
Papyri und Inschriften und das Fortleben eines Teils derselben in

der heutigen Volkssprache bezeugt. In der Koivn zeigt sich das
deutliche Bestreben nach Vereinfachung und Ausgleichung; sie

schlägt darin denselben Weg* ein wie alle unsere modernen Sprachen
und das bedeutet weder eine Verschlechterung der Sprache noch
eine Minderung- in der litterarischen Ausdrucksfähigkeit. Selbst die
so geschmähte Volkssprache ist, ebenso wohl wie jede andere euro-
päische Sprache, einer künstlerischen Gestaltung fähig; die neuesten
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Produktionen in dieser Art beweisen es zur Genüge. Die Erklärung*
für die Art und Wei>;e, in der sich die Koivf] in Äg'vpten und Klein-
asien ausbildet (S. 245), ist sehr ansprechend. Zur vollen Eiitfaltung

gelangt dieser Bildungsprozess erst in den ersten christlichen Jahr-
hunderten; damals waren schon die wichtigsten gemeinneug'riechi-
schen Erscheinungen (der Itazismus, die neugriech. Kontraktion, der
Wandel der Tennis zur Media unter Nasaleinfluss und zum Spiranten
vor t und k und dgl. mehr (S. 249) ausgebildet. Die schwerste
Schuld an der schon früh eingerissenen und sich immer steigernden
sprachlichen Verwirrung trifft gerade den Attizismus, der es sich

zur Aufgabe stellte, die Sprache im Sinne des Klassizismus zu 'ver-

be.*sern'; er führte zur Abkehr vom Geiste der Zeit. Die Attizisten

ergehen sich in unfruchtbaren Versuchen, einen toten Körper zu
beleben; aus der lebendig aufblühenden Volkssprache zu schöpfen
lag ihnen fern und der von Polybios eingeschlagene Weg wurde
bald wieder verlassen. Aus dieser richtig-en Beurteilung des Übels,
an dem die griechische, Welt schon seit fast zwei Jahrtausenden leidet
— hoffentlich ist das Übel nicht unheilbar! — ergibt sich, dass der
Koivri-Frage auch eine aktuelle Bedeutung- innewohnt. Jedenfalls
ist dem Verfasser die gründliche Kenntnis des Neugriechischen sehr
zu statten gekommen. Die Anknüpfung an eine lebendige Sprache
bietet gerade in einem solchen Falle allerlei Vorteile; sie schärft
das Urteil, bildet das Sprachgefühl und belebt die Darstellung. Die
anziehenden Darlegungen des Verfassers führen den Leser zum
richtigen Verständnis einer Sprachgestaltung, die, an sich bemerkens-
wert, noch immer nicht zu dem ihr g"ebührenden Ansehen gelangt
ist. Wenn sich in neuerer Zeit das wissenschaftliche Interesse der
hellenistischen Sprache und somit auch dem Neugriech. zuwendet,
so geschieht dies trotz der Attizisten, die zu allen Zeiten die Sprach-
neuerung entwender ignorierten oder bekämpften. In diesem Sinne
kann die Wahrheit des Satzes: wo keine Entwicklung ist, ist auch
kein Leben (S. 251), ihre Anwendung auf die Koivi'i finden, denn
aus ihr geht das neue Leben hervor, welches selbst noch heute nach
netten Formen ringt.

Wenn ich in der Hauptsache mit dem Verfasser übereinstimme,
so g'laube ich doch l)estimmte Einzelheiten hervorheben zu müssen,
die eine eingehende Besprechung verdienen, weil sie mit prinzipiellen
Fragen zusammenhängen. I. Kann das Neugriech. in der Gemina-
tion eine Berichtigung der Überlieferung ermöglichen? Dazu vgl.

die Ausführungen S. 20 ff. In dem von Thumb bezeichneteten Ge-
biete, in Cypern, Rhodos, Ikaros usw. werden altgriech. Geminata
niemals vereinfacht, aber es kommt im Cyprischen noch etwas an-
deres hinzu: es besteht dort eine Neigung für spontane Verdop-
pehmg. Ahnliches findet sich auch in der Sprache von Ikaros;
doch müssen stets besondere Gründe für jede einzelne Form geltend
gemacht werden. So erklärt Thumb im Anschluss an Hatzidakis
IF. 2, 389 ff. das Präsenssuffix -vvuj beruhe auf agriech. -vvuui, in
Ziuvviu, cxpuOvvuj und sei von da analogisch verallgemeinert worden:
q)avepd)vviu, bevvo), ttivvul), wozu auch wohl das neutestamentliche
CKxOvvuj S. 23 zu zählen ist. Es ist aber, wie wir gleich sehen wer-
den, für die als analogisch bezeichneten Formen eine andere Er-
klärung zulässig, wie uns der interessante Fall von Kpäßßaxoc 'Bett'

neben Kpeßdxxiv, der heute auf Ikaros und Rhodos üblichen Form,
detitlich genug zeigt. Ich glaube, wir haben es hier mit einem bis-

her noch nicht auf das spätere Griechisch angewandten Lautge-
retz zu thun. welches sich also formulieren lässt: Nach dem Schwund
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der alten Quantität, wodurch die lang-en und kurzen Vokale zu
isochronen wurden, erfuhr der exspiratorische Akzent eine gegen
früher bedeutende Verstärkung, die sich darin äussert, dass der

nach dem Wortakzent lallende Konsonant eine Verdopplung erfährt.

"Der hochtonige Vokal gewinnt ein latuliches Übergewicht zum
Nachteile der vorausgehenden und folgenden Vokale und Silben i),

gewäiirt jedoch dem folgenden nachtonigen Konsonanten einen Vor-

teil, denn dieser empfängt das Übermass der vom Exspirationsstrom
ausgehenden Energie, die auf die Aussprache des betonten Vokales
verwendet wurde." (Vgl. Cesare de LoUis, Dei raddoppiamenti posto-

nici. Studii di filologia romanza 1, 1S85 S. 408). Ist der Iktus auf
irivuj, öevuu stark genug, so gelangen wir von selbst zu ttiv-vuj, hev-vo).

Dieser Vorgang ist allen geminierenden Sprachen eigen, lässt sich

aber am besten im Spanischen und Italienischen verfolgen,

wo die Aussprache der Hochtonsilbe mit ganz besonderer Energie
erfolgt. Die nachtonige Verdojipelung hat geradezu umgestaltend
auf die italienische Sprache gewirkt, sie ist dort die allgeuieine Regel.

Schon Diez, Grammatik der rom. Sprachen ^ S. 489 weist auf die

Doppelkonsonanz im Inlaute hin und führt treffende Beispiele an:
brutto (l)rütus), femmina (femina), figgere (figere), legge (legem),

viddi (vidi) usw. und de LoUis A'erfolgt diese Erscheinung am it.

Wortschatz bis ins Einzelne und bemerkt, sie sei auf einem grossen
Gebiete der Halbinsel von einer viel allgemeineren Verbreitung als

aus den Wörterbüchern hervorgehe. In erster Linie konmit für

die Gestaltung des Italienischen das Toskanische in Betracht. Ich

glaube nun, dass auf griech. Boden die gleichen Bedingungen zur
Konsonantenverdoppluug vorhanden waren wie in dem romanischen
Gebiete. Die Stärke des exspiratorischen Akzentes sowie seine Ein-

wirkung auf nachtonige Konsonanten konnten von Ort zu Ort diffe-

rieren. In dem von Thumb bezeichneten griechischen Gebiete Avar

die Gemination gewiss fester eingewurzelt als anderswo, denn sie

hat sich dort bis auf den heutigen Tag erhalten. Auch in Italien

muss in Bezug auf die Verdopplung ein Unterschied gemacht wer-

den zwischen dem Toskanischen und den übrigen Mundarten; und
htellen wir dem Toskanischen etwa die frankoprovenzalischen ^lund-

arten gegenüber, welche mit ihrem nutsikalischen Akzent und ihrem
grundverschiedenen Lautsystem keine grosse Neigung zur Ver-

dop|ilung bekunden, so gewinnen wir eine Vorstellung davon, wie
dieser Vorgang sich je nach den Landschaften verschiedenartig ge-

stalten kann. In Griechenland konnte nach dem Siege des Akzentes

1) Eine solche Schwächung und Verkümmerung der vor- und
naclitonigen Vokale zeigt sich am deutlichsten in dem energisch

akzentuierten Nordgriechischen. Doch sind hier örtliche Unterschiede
zu berücksichtigen, Hatzidakis. Einleitung S. 343; die Behandlung
die.-er Vokale wird daher von der Stärke des Exspirationsstromes
abhängen. Unbetonte i- und «-Laute werden so stark reduziert,

dass sie an manchen Orten völlig schwinden und an andern nur
einen kaum hörbaren Laut ziirücklassen : dem e- und o-Laut ent-

spricht ein i- vtnd «/-Laut. Immerhin scheint nach den von Hatzi-

dakis angeführten Beispielen keine Gemination vorzukonnnen, was
wohl daran liegt, dass die nachtonigen Vokale unter dem Einfluss

des Wortakzentes zu schlecht wegkommen; das ausl. unbetonte i

fällt ab: Xßdb aus Xißä&i, oder neue Konsonantengrujipen stehen einer

Verdoj)plung im Wege : TrouXiTKa aus TToXiTiKa, poubaKva aus piu&dKiva,

also nicht *puü6(ixKiva, wie es in Cypern usw. zu erwarten wäre.
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über die Quantität die Gemination ein noch viel weiteres Gebiet
als das heutige erfasst haben, ohne dass eine solche Neuerung- in-

folge attizistischer Einwirkungen ans Licht getreten wäre. Auf die

relative Stärke des Akzentes können dann die in doppelter Ge-
stalt überlieferten Fremdwörter 'luudwric und Miiävric, cüß-arov und
cäßarov zurückgeführt werden. Die geminierenden neugriechischen
Dialekte erweisen sich demnach als höchst unsichere Ratg-eber,

denn auch die eben angeführten Wörter fallen unter das allgemeine
Gesetz; dieses genügt vollauf um Formen wie; dvä69e|Liav, ci'ifa,uepß,

ouXXoc, cpocöXXia, cpavepiuvva) zu erklären, ohne dass wir für jede ein

zelne Verdopplung einen besonderen Grund suchen müssten. Ferner
kann TTOTre von einem fragenden •iT6T(T)e heeintlusst sein, x'JL'paTTac

von ^x'J'päT(T)ei|ja oder x'^JpötTWeu.ua. So ist auch im Italienischen

die Verdopplung" zuerst in töllero entstanden und hat sich dann dem
Inf. tollerare mitgeteilt. Dagegen uoWuc denke ich mir aus der
emphatischen Eede hervorg-eg'angen; man hört auch sonst, z. B.

auf Korfu, ein gedelmtes TröX-X.dt, KäX-Xci und dgl., wenn der Redende
besonderen Nachdruck darauflegen will. So erklären sich alle S. 21
ang-eführten Beispiele bis auf vvai; aber wie kann man sich eine
echte Gemination im An- oder Auslaute A'orstellen? Auch die von
Hatzidakis. IF. 2, 392 erwähnten Beispiele, bei denen die Verdopp-
lung weder durch Assimilation noch durch altg'riech. Vorgänge er-

klärt werden konnte, lügen sich dem Gesetze der nachtonigen Ver-
dopplung: KpeßdxTiv, dTTeccuj, tö xäXXacf.ia. 6 ctüXXoc, -rröGSev, ).ieyuX-

Xuüvvuj; TTTTece ist im gleichen Falle wie vvai, doch kann auch eTT(iT)ece

eingewirkt lialjen; für touc xoXXoüc findet sich S. 391 auch die Be-
tonung- 6 x«XXoc. Diese Erscheinung* kann hier nicht bis in weitere
Einzelheiten verfolgt werden: aber die angeführten Beispiele zeigen
deutlich, dass sich die Gemination nicht auf Liquide und Nasale
beschränkt, sondern auch Tenues und Spiranten erfassen kann. Die
Erscheinungen vor der Koivri, wie sie S. nü berührt werden, konnten
hier keine Erörterung finden; ich wollte die Gemination nur im
Zusammenhang mit dem durch den Schwund der Quantität zu neuer
Bedeutung* gelangten Akzent betrachten.

II. Die in der Koivr) übliche Prothese eines i vor s impurum
wird fast allgemein auf den Einfluss eines fremden Lautsystems
zurückgeführt, S. 144; Vei*f. denkt an die Einwirkung des Phry-
g-ischen. Selbst heute noch b(Hgegnet diese Erscheinung in Klein-

asien und Cypern. Dürfen a\ ir in diesem Falle mit dem Verf. an-

nehmen, dass mög*licherweise im cyprischen icTpära u. ä. versprengte
Reste phrygischen Lautwandels vorliegen können? Das Osmanisch-
Türkische hat fast überall dem .s- impurum ein i (a oder ü) vorgeschla-
g-en. Nun entsteht die weitere Frage, ob diese türkische Lautneigung*
durch die Berührung mit der ])hrygisch- griechischen Bevölkerung-
entstanden sei? Ich glaube, dass auch hier das Romanische zu
Rate g'ezogen werden darf. Bekanntlich ist auf diesem Gebiete
die Prothese eines i und e eine so allgemein verbreitete Erschei-

nung, dass wohl an eine spontane Entwicklung gedacht werden
kann; es ist anzunehmen, dass die einzelnen romanischen Länder
unabhängig von einander dazu gelangten, denn die italienische

Prothese hat nichts mit der französischen gemein. Im Italienischen
haben wir stets einen Vokal vor s impurum, daher die doppelte Ge-
stalt des Artikels il und lo; geht ein Konsonant voraus, so ent-

wickelt sich zwischen diesem und dem s impurum ein i: in istrada.

Im Frz. und Spanischen dagegen ist das prothetische e fest mit dem
Substantiv verschmolzen: Altlvz. eshidiant, und im heutigen etudianf
bleibt es selbst nach dem Schwund des s\ sp. estriga, lat. sfHga.
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Der prothetische Voi<al kann also beweg'lieh oder unbeweglich
sein. Hiermit in ens;-stem Zusammenhang' steht eine Erscheinung'
im Xeug'riech., die ebenfalls als Prothese g'edacht werden kann, die
sich jedoch nicht auf den Anlaut .v impurum beschränkt, sondern
ül)('rliau|it vor jedem anlautenden Spiranten eintreten kann. Sie
niuss im weitesten Sinne g:efasst werden. Sie hat eine Ähnlichkeit
mit der Anaptyxis und würde als eine Abart derselben gelten
können, wenn sich ihr spontaner Ursprung- nachweisen liesse. Wir
können im Neug'riech. unterscheiden zwischen Prothese vor Verben
und vor Substantiven. Vor Verben kann sie mit Hatzidakis Einl.

70 f. durch Übertragung- des Augments auf die Präsensform, und
bei Substantiven durch die Verschmelzung- des anlautenden Spiranten
mit dem Artikel im Genitiv und Akkusativ erklärt werden. Dieser
Vorgang- muss in Einklang' g-ebracht werden mit dem Gesetze, welches
die Aufeinanderfolge von drei Konsonanten verbietet, und ferner
mit jenem, welches das Zusammentreffen von v + Spirans meidet;
und endlich kommt noch die Behandlung des auslautenden v in

Betracht, welches entweder schwindet (ruvaiKW, küvou) oder durch
einen spontan entwici<elten ]MurmelIaut g-estützt wird (YuvaiKiüv-?,

Kdvouv-e). Es sind also verschiedene Ursachen, die alle nach einem
Punkte hindrängen i;nd die gleiche Wirkung- hervorbringen. So
haben Avir von CTe\vuu 'sende' in Verbindung mit einem Pronomen
Tove CTeXviu; streng lautlich müsste tö creXveu gesagt werden, doch
könnte das missverständlich sein. Die Erklärung- durch das Aug-
ment ist nicht abzuweisen, denn eine Anknüpfung an xöv ecxeiXe lag"

nahe. Setzen wir aber cxeXviu xöve, so kann nur der Murmellaut
den Vorgang erklären. Daraus ersehen wir, dass hier mehrere sich

kreuzende Einflüsse im Spiele sind und es ist schwer zu bestimmeUj
ob das neuentstandene e einen lautlichen oder analogen Ur-
sprung habe. Ähnliches lässt sich bei Substantiven beobachten; so

haben wir r] cKid, aber xrjc riCKiäc, xV^v itckiü. und genau so verhält

sich: r] vjuepa, r\ |.i€pa aber xfjc Vjuepac und xv]v rjuepa, nur dass im
ersten der z'-Laut vom Arti kel herübergenommen wird, im zweiten
aber organisch ist und durch die neugriech. Kontraktion (« + i= ?") zu
einem Laute wird. So habe ich auch von n x«pi den Akk. xriv r\x'^P^

gehört. Streng' lautlich müsste xii CKid, xr] uepa gesagt werden, aber
das Lautliche kreuzt sich mit analogen Vorgängen; es kommt dar-

auf an, das v zu .>-chützen, was nur durch Angliederung eines
Vokals geschehen kann, der hier in Übereinstimmung mit dem r]

als ein «-Laiit auftritt. Wir können im Zweifel sein, ob xi^v i^cKid

oder xiivi cKid oder xi^v icKid (mit neutralem i) zu schreiben sei; die

Erscheinung- kann auch, wie beim Pronomen vor dem Verbum, als

paragogisch. oder, wie beim Subst., als prothetisch angesehen wer-
den, und dazu kommt noch, dass der Sprechende das Pronomen-
conjunctum mit seinem Verbum, sowie den Artikel mit dem Sub-
stantiv als ein Wort betrachtet, so dass diese Wandlung- scheinbar
im Innern des W^ortes vor sich gelit, und daher auch als Anaptyxis
oder Epenthese gefasst werden könnte. Die Verquickung- dieses

Vorganges mit der Frage bezüglich des auslautenden v bringt es

mit sich, dass nicht nur die Wörter mit *• impurum, sondern auch
die spirantisch anlautenden Wörter in Betracht gezogen
werden müssen, wodui'ch das Problem eine neue, dem Komanischen
unbekannte Seite bietet. Man vgl. dazu: xove ßXeTruj, xöve qpepm, xiive

cepvei und xV^v r]-{f\. Die Folge lautet v+ e(?)H- Spirant. Aus diesen
kurzen Andeutungen ersehen wir, dass diese Erscheinung eine

grosse Ähnlichkeit mit dem beweglichen italienischen prothetischen

i aufweist, obschon sie kaum als spontan entstanden gedacht wer-
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den kann. Nichts hindert uns daran, die Prothese des e und i als eine
zeitlich und räumlich weit verbreitete Erscheinung" in einem viel

allgemeineren Sinne als bisher zu fassen. So begeg-net im Cypriscl^.en

ißXdqpToi, iCTeiAiu und ä., wenn ein v vorausgeht, wie Dieterieh
Untersuch S. 276 zu den von ihm angeführten Beispielen ausdrück-
lich bemerkt. Das in Cypern vorgeschlagene i kann ebenfalls als-

Augment erklärt werden: ri statt € z. B. in vicpepa, vgl. Einleituug
72 f., und verrichtet die gleiche Funktion wie das gemeingriech. e;-

Avir dürfen daher das eine nicht von dem andern trennen. Zugleich
entsteht die weitere Frage, ob die für die gemeingriechische und
cyprische Prothese geltende Erklärung auch auf die meist aus der
kleinasiatischen Koivr) stammenden Formen bei Dieterich S. 34 aus-
gedehnt Averden darf? Es handelt sich hier um inschriftliche Be-
lege, mit .s' impurum im Anlaute: ti]v icxriÄriv, eveKev icTopYf-|c, x^ip^iv-

eicxeixeic. Ich sehe keinen triftigen Grund, v/eswegen sie von neu-
griech. Erscheinungen wie rrivi-cKid, xriv-i-cxici- xi'iv-i-cfiiXa (Gustav
Meyer Zur neiigriech. Gramm. S. 8 ff.) und schliesslich vom Typus-
Triv-i-Yrj, x>iv-i-xäpi abg-esondert werden sollten. Bei den Belegen
aus der Koivi't kann das vorgeschlagene i allerdings auf andere
Ursachen zurückg'ehen, als wiv sie für das Neugriech. annahmen;
die Möglichkeit einer spontanen Entwicklung ist in Fällen wie icxe-

qpavov nicht auszuschliessen. Im Neugriech. spielt allerdings der
weibliche Artikel r\ eine Rolle, wie wir in r\ ,uepa, xriv i^iuepa gesehen
haben, er ist ein wichtiger Faktor bei diesen übrigens seltenen Bil-

dungen, aber nicht die alleinige Ursache. Fälle wie eicxpaxiuüxric,

icxaßXdpioc (stabularius) denke ich mir ans der Akkusativform xöv-i-

cxpaxRuxiiv entstanden, von avo aus die Prothese auch auf den Nomi-
nativ üliergeht. Der prothetische Vokal kann sowohl ein ^-Laut
sein, wie bei den gemeingriech. Substantiven, im Cyprischen über-
haupt und in den erAvähnten Beispielen aus der Koivn, oder er kann
auch ein e-Laut sein, Avie bei den gemeingriech. Verben: xöv-e-

cxeXviu. Auch im Eomanischen finden beide Vokale Verwendung:
i im Italienischen und e im Französischen und Spanischen. Wen»
im heutigen Griechischen die Prothese des Substantivs selten vor-
kommt, so scheint es daran zu liegen, dass auslautendes v vor Spi-^

rauten einfach A'erstummt und nur in selteneren Fällen mit Hilfe
eines Stützvokales erhalten bleiben kann. Im NominatiA' lässt sich

die Prothese bei den mit einem i-Laut beginnenden Substantiven
ohnehin nicht infolge der neugriech. Kontraktion nachAveisen. Der
Vorgang verdient jedenfalls Aveiter verfolgt zu werden; aber so A'iel,.

glaube ich, ist schon aus diesen kurzen Andeutixngen klar gewor-
den, dass alle diese Erscheinungen in ihrem Zusammenhange mit
einander behandelt Averden müssen. Das häufige Vorkommen auf
phrygischon Inschriften ist noch kein zAvingender Grund, um die

Prothese auf fremde Einflüsse zurückzuführen. Der Kernpunkt
der Frage ist, ob Avir alle angedeuteten Erscheinungen im weitesten
Sinne fassen dürfen. Verf. betont Anm. 1, S. 146 gegen Dieterich,
die von D. angeführten Fälle, Avie z. B. das cypr. ißXdqpxuu (odei'

nßXdopxuj"?) dürfen nicht mit dem alten Vorgang zusammengeworfen
werden. Dieses Urteil scheint mir aber nur dann richtig, wenn
Avir uns auf die tA'pische A^erbindung xöv ecxeXvei beschränken, der
iu andern Idiomen ein xöv i'icpepvei und xöv rißXdcpxet entspricht.

Ich stimme aber D. insofern bei, als er die Frage ganz allgemein
stellt und suche eine solche Auffassung zu begründen. Entsteht
die Prothese spontan, dann kann sie im Griech. sowohl als im It.,

Frz. und selbst im Türkischen usav. A'orkommen, ohne dass die eine
Sprache auf die andere einwirkt; ist sie aber aus den hier ange-
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deuteten aiialogisolien und lautlichen Ursachen hervorgegangen,
dann ist sie erst reclit als eine eehtgriech. Erscheinung zu lassen,

die zu ilirer Entstehung keines Anstosses von Aussen bedurfte.

III. Die dialektischen Formen ö ßaciXec, ö ßopec, ö qjovec statt

ö ßaciX^ac usw., altgriech. ö ßaciXeüc, dürfen m. E. nicht mit den
jung- dorischen T\])en ßaciXri, YPOMM"Tfi (Kontraktion von ea zu n)

zusammengebracht werden, wie Verf. 95 ff. ausführt. Aus ßaci\f|-)-

tlexivisehen c kann allerdings ebenso leicht *ßaci\ric werden, wie
ßaciAeac aus ßaciXea + c; aber es ist noch ein weiter Schritt von
*ßaciXfic bis ßaciXec. Ein r], gleichviel ob offen oder geschlossen, setzt

sich im Neugriech., wenn wir vom Politischen absehen, nicht als

e-Laut fort, wenig-stens kann ich mich nicht von den Gründen S. 98 f.,

die dies wahrscheinlich machen sollen, überzeugen; ich glaube auch
nicht, dass vtipöv |

vepöv geg'enüber Siipoc CKX>pöc eine Sonderstellung
einnimmt. Ein aus *ßaciXfTC entstandenes ßaciXec ist ohnehin äusserst

problematisch, und auch hier dürfen wir die Erscheinung in weiterem
Sinne fassen. Die Frage scheint mir schon von Hatzidakis gelöst,

der sie mit dem Fall von iLir)Xe aus |ur|\ec/. in Verbindung bringt, wie
auch vom Verf. bemerkt wird. Jannaris § 272 erklärt r) u^Xe aus
der Kontraktion der Plural form luriXeec, und diese Erklärung lässt

auch Verf. gelten. Damit müssen wir nun verbinden, was Hatzi-

dakis für Mopeac anführt, 'A6rivä, to|u. E' und BZ. II S. 235 ft'., avo

sich zahlreiche Beispiele linden. H. weist nach, dass die Formver-
änderung auf -ea eintritt, Avenn der Baum oder die Pflanze unter-

schieden werden soll von der Frucht, der Blume, oder von Teilen

derselben: |.iri\ea-,uf|Xov; |Liopea-,uöpov. Diesen Feminbildungen stehen

die Maskulina 6 luopeac, ö |Lir|Xeac gegenüber, die einen Sammelort
bezeichnen, also der Ort wo Maullieer- resp. Apfelbäume stehen.

Die Endung -euc ist daher hervorgegangen: 1. aus den obigen
Femininl)ildungen mit fiexivischem c. und IT. aus dem Casus obli-

quus der männlichen Substantiva, die im altgriech. auf -eüc aus-

lauten : ßaciXea+ c, ßopea + c. Den Formen auf -^a und tac entsprechen
im westl. Kreta. Chios, Ikaros und Kyzikos jene auf -e und -ec: x]

luriXe, »i uope; ö .un^^c, 6 |uopec und ferner: 6 ßaciXec, ö ßopec, 6 cpovec;

d. h. in dem Gebiete, wo jLiriXea zu miXe wird, da wird aucii jedes

auslautende -ea zu -e, und aus dem Typus töv ßaciXe ergibt sich

dann ganz von selbst der Nominativ 6 ßaciXec. Wir dürfen daher
ö ^tiXec nicht von 6 ßaciXec trennen; auch Hatzidakis BZ. II 280 be-

handelt beide Typen gemeinschaftlieh. Denn wie lässt sich bei dem
Mangel an Belegen nachweisen, dass 6 ßuciXec auf einem älteren Vor-

gange fusst als 6 |in-)Xec? — Nur als Kuriosum führe ich die nach
TÖV TTOTrip usw. gebildete Verbailhornung: töv ßaciXeü an, Chronik
von Morea 178G (nach meiner Kollation); sie wird wohl keine Ver-

anlassung zu einem töv ßaciXe, etwa nach töv nacpe, (töv KÖvTe) usw.

gegeben haben.
IV. Der Verf. ist geneigt, eine starke Einwirkung des La-

teinischen innerhalb der Nominalbildung anzunehmen (S. 154); sie

äussert sich in den zahlreichen Endungen auf -ic, -iv. statt -loc,

-lov. Die Erklärung fusst auf den Darlegungen von Hatzidakis Ein-

leitung ol4ff. : 'loüXic, AOpriXic, Mäpic ergeben sich aus der Vokativ-
form Juli. Aureli. Mari. Selbst heute, kann ich hinzufügen, kann
der Vokativ das Paradigma umgestalten: ö öeciroTac, 'der Priester',

weil er mit becTTOTa angeredet wird, aber ö tiecuÖTiTC, der Bisehof,

Jannaris § 282. Ein ungebildeter Grieche, der in der Anrede immer
KÜpie KaBriTIfä sagte, wendet sich z. B. an einen Dritten mit der
Bemerkung: ö KÜpioc Kaej^pifäc Xeyei toöto, und Ähnliches lässt sich

manchmal wahrnehmen. Es ist aber zu bemerken I. dass es sich
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in Fällen wie 'loü\ic um eine Übertragung" von einer lateinischen
Kasusform auf eine griechische handelt und II. zunächst nur um
Eigennamen. Konnten unter solchen Umständen die Formen auf
-IC auf Kosten derer auf -loc zu einer so ausserordentlich weiten
Verbreitung gelangen? Für das Neugriech. möchte ich im Anschluss
au die schon erwähnte Erklärung: Plur. luiiXeec, miXec — Sing*. |Lir|\e

auch hier an einen ähnlichen Vorgang denken, nämlich: Plur. oi

KaßaWdpioi, KaßaXXdpoi — Sing, ö KaßaXXäpic. Zwei «'-Laute unterliegen

der Synizese: Xiioc, xioc und im mittelgriech. etroiriKa, e-rroiKa. Es
entsteht so eine Mischklasse, die nicht mit ö Xötoc, oi Xöyoi zu-

sammenfällt, sondern sich im Sing", an den Typus 6 KXecpTi-jc anglie-

dert und im Plur. den Ausgang -oi beibehält, also im Sing, und Plur.

den i-Laut bewahrt. Für das Mittel- und Neugriech. bieten die Laut-
verhältnisse keine Schwierigkeiten, aber es fragt sich, ob schon in

den ersten christHchen Jahrhunderten -oi gleich i lautete. Dafür
sprechen schon die Kontraktionen, eiriYeioi Kai depioi, welche zu eiriYoi

Kui äepoi verschliifen werden, Leemans Papyri graeci 2, 15, nach
Jannaris § 1481», wo sich noch Ähnliches findet. Aus Jannaris § 44
sind aus vorchristl. Zeit die inschriftlichen Belege AujouctoTvoc und
'AkuXoTvoc zu erwähnen, und zahlreiche Beispiele aus den ersten
Christi. Jahrhunderten. Auch Thumb S. 248 äussert sich in einer
zusammenfassenden Bemerkung dahin, dass schon in den ersten
Jahrhunderten unserer Zeitrechnung die meisten Neuerungen der
Koivri, Avie Itazismus, neug-riech. Kontraktion und dgl. vorkommen.
In Kleinasien bestanden verschiedene Aussprachen des u neben ein-

ander, es war je nach den Orten = w, i, u und wahrscheinl. auch
iu S. 194; das aus oi hervorgegangene u war auf asiatischem Boden
schon verhältnismässig" früh zum «-Laiit geworden, S. 142. Eine
Sonderstellung vom Gemeinneugriech. nehmen die Dialekte ein,

welche, wie das von Thumb ('AOrivd 3, 95 ff.) behandelte Ägineti-
sche, den Lautwandel oi, u zu ou aufweisen: TcouXoTrovduj= KoiXo-

TTOvOJ und dxioupo; es ist dort das auslautende -oi nie zu einem u-

Laut geworden. Dieses -oi, welches kurz ist und einer totalen
Elision unterliegt, scheint schon früher monophthongisiert zu sein
als das innerhalb des Wortkörpers vorkommende; darauf scheint
auch die oben erwähnte Kontraktion von i und ei mit -oi hinzu-
weisen. Und so glaube ich, um zur Sache zurückzukehren, dass
ein oi KaßaXXdpoi statt -dpioi um die Wende unserer Zeitrechnung
nicht auffallen darf.

V. Eig'entümlich berühi't es uns, wenn wir in dem sonst so
konservativen Griechenland auf Vorgänge stossen, wie wir sie in

dem stets nach neuer lautlicher Entfaltung drängenden Frankreich
verfolgen können; ich meine den Wandel des k vor hellen Vokalen,
welches über ts zu einem .s-Laut wird: centum — cent. Bekannt-
lich wird im Gemeinneugriechischen das k beibehalten, auch in la-

teinischen Lehnv,"örtern: XaKcpba 'Thunfisch' lacerta, öq)cp(Kiov, offi-

cium. In dem von Thumb S. 190 bezeichneten Gebiete tritt die Pa-
latalislerung des k ein. Aber der Schwund des dentalen Elementes
in dem aus k entstandenen ts, wie er sich schon sehr früli im frz.

verfolgen lässt, schien dem griech. Gebiete fremd zu sein. Thumb
S. 190 Anm. 5 kennt nur i-iaceXXeiö statt luaKeXXeiö, Sj^ra. Dazu kommen
aber ähnliche Formen, welche die Existenz dieses lautlichen Vor-
gang'es zu beweisen scheinen; so finden wir im Pentateuch, ed.

Hesseling", Introd. 37 f. cuTxdZuj, cuxTaYua, dTTTtXiceüiu, diTTiXice^aTa,

KecpaXaxia und diese Formen entstammen der Sprache von Konstan-
tincpel, wo der Pentateuch im J. 1547 für den Gebrauch der jüdischen
Gemeinde gedruckt wurde. Im unedierten cod. Taurinensis der
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Chronik von Morea, V. 734 linde ich: eK6ic€ äirecuu dnrXiiceipe, 'dort

drinnen sclilug er sein Quartier auf. Vielleicht lässt sich dieser

lautl. Vorii'ang- noch durch andere Beispiele l'eststellcn. Für äTTX,ri-

ceuiu könnte Jedoch vielleicht an eine Anlehnung- an ttXiiciov, nXiiciaLO)

gedacht werden; die andern Formen scheinen keine analogische

Einwirkung- aufzuweisen.
VI. Einer besondern Erklärung- bedarf die Erweiterung- des

Aoristi Passivi in -kü, eqpoßn6)i-Ka. Jannaris S 801 denkt sich die

Sache so: as recent N(eohellenic) does not well admit of a clo.sing- -v,

the aorist passive ending- -G^v has been changed to -OriKa (App. III,

29), where -Ka has been borrowed froni the perfect (786) as: A(ttic)

eXuGriv, N ^XüöriKa, usw. Thurab S. 199 f. nähert sich der Lösung-
dieses Kätsels, indem er an die K-Aoriste ebunKo., eöriKa und äqprjKa

anknüpft: Doppelformen wie ebwKa neben eboica haben vermutlich

auf riSiLUca : )]Eii.uKa bestimmend eing-ewirkt. — Damit wird aber nur
die Verbreitung- des k im Aorist, nicht aber die Erweit erung- des

Schemas um eine g-anze Silbe erklärt. Die von Jannaris § 786 und
Thiimb betonte Fmiktionsg-leichheit des Aorist und des Perfekt ist

ein wichtiger Faktor, doch geht der Anstoss yax diesen Erweite-

rungen von bestimmten Typen aus, die sich, der Form nach, als

Perfcita, aber mit der Bedeutung- von Aoristen erhalten haben.
Wir hallen es liier ferner mit einer Ausgleichung- zwischen dem
Aorist activi und dem Aorist Passivi zu thun. So erklärte ich mir
zuerst den Vorgang durch die Übertrag-ung- der Aoristendung- der
dritten Person Plm-alis auf die andern Zeiten der Verg-angenheit.

Nach dem Muster von e-fpa\\)av haben wir: ein Imperf. ijpafpav,

eTTaToOcgv (statt eirdTouv. vgl. Jannaris § 789) und sog-ar im Perfek-

tum, wo die Endung- -aci(v) der Aoristendung- -(c)av weichen musste:
ireTToiriKav, 5e6uuKav und ähnliches bei Jannaris § 786. Also im Ak-
tivum der Vergangenheit gehen sämtliche Tempora in der 3. Pers.

Plur. auf -av aus und nach diesem Muster richtet sich dann aiu;h

das Imperfektum Passivi : ^qpoßoövxgv (st. ecpoßoövxo ib. 790). So
konnte dann auch, im Anschluss an diesen Vorgang, das Aktive
-Kttv das passive -cav verdrängen; von den alten k-Aoristen aus-

gehend konnten wir von eöiuKav zu eböGiiKav gelangen. Aus dieser

dritten Person Pluralis konnte ein neues Aoristschema entstehen: e&ö-

erjKav, erste Pers. Sing. eböe^Ka, welches genau dieselljen Endungen
wie der Aor. activi liatte: ebööiiKa, eböGriKec, eböBriKe — Plur. eboei'i-

KULiev, eboenKaxe, eböGiiKav, wie ebiuKO, ebuuKec. ebiuKC, €6iÜKa,uev, ebuuKaxe

eöujKav und aucli mit dem Imperfekt: vfpucpa, -ec, -e, erpöqpaiuev, -axe

od. -exe, vfpu(pav übereinstimmte. Nur das Imperf. Passivi nimmt
eine Sonderstellung ein, aber in der 3. Pers. Plur. hat auch dieses

-av: fixav (st. fixov). Nun wucherte die Form -GiTKa weiter, wie wir

aus den Beispielen im Handbuch von Thumb S. 90 ersehen können;
die Erweiterung wurde allgemein, nur in Trapezunt besteht noch
die unerweiterte Form: ^ckiLiGiiv für gemeingriech. ecriKiüBri-Ke.

Ein Vorgang, wie der eben geschilderte, ist sehr wohl mög-
lich, denn die Endung -av ist in allen Zeiten der Verg-angenheit
üblich geworden und hat die ursprünglichen Ausgänge in der 3.

Pers plur. verdrängt. Der Einfluss des Aorists konnte dann noch
weiter gehen, indem er auch sein k vom Aktivum auf das Passivum
übertrug. Wie dem auch sei, es erschien mir nicht zwecklos die Frage
auch von diesem Gesichtspunkte aus zu betrachten. Doch ist eine

auf blosser Kombination beruhende Schlussfolgerung nicht ausrei-

chend um ein sicheres Kesultat zu ergeben, wie wir gerade au
diesem Beispiel auf das deutlichste verfolgen können. Es muss auch
die historische Entwicklung- der einzelner Formen zu Rate
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.Äezo<'-en werden. Albdann Avird sich aber das Problem von einer

ganz andern Seite zeigen.
Thatsache ist, dass die ältesten Denkmäler des Romäischen die

Erweiterung in -KCt entweder gar nicht oder nur im Singular
kennen; sie kann also nicht aus der 3. Fers. Plui-alis hervorgegangen
sein. Betrachten wir unter diesem Gesichtspunkte die einzelnen
mittelgriech. Dichtungen aus der Glitte des XII. Jh.. so können wir
das ailmälilige Entstehen und Werden dieser Neubildungen veitol-

g-en. Im Spane as I lassen sieh keine Aoristerweiterungeu nach-
weisen; wir finden dort nur unerweiterte Formen ohne k: efcvvriGiiuev

71, ecuvrixS'lcuv 200, ä-rreKpieriv 205. Ebenso verhält sich Gly kas; doch
halten wir zunächst fest an Formen, die mit diesei* Erscheinung in

Zusammenhang stehen: öießiiKsv o57, öie9i"jKev 387; über die Behand-
lung der gewöhnlichen Fassiv-aoriste belehrt uns V. 199: Kai tOcei

CKid bießi^Kec, exä^'^ic, eKpußi'iBiic. Der Flural lautet nicht auf -kuv aus:
eiceßrjcav 1S2. Prodrom os I: eiceßrjKa 130, üveßnKU 131, 261, daneben
der Aorist iTpoceOnKüic 45 und das Ff. eüpiiKa 250, Avelches in diet^em

Zusammenhang keine Neubildung sein kann. Prodrom os II bietet

kein Beispiel. Frodr. III KaxeßnKev 1&2-, Prodr. IV ewaTeßiiKev lö2

neben bießr) 597/8, statt zu erwartendem &ieß)iKev; eGitkociv 438;
Prodr. V. ebießriv 86; Frodr. VI eceßr]Ka 181, ceßr|K€v 333; e9i]Kev

348 u. passim, eBeKcv 363. Wollten die gelehrten Autoren dieser
Stücke die Erweiterung in -kü vermeiden? Ein Grund dazii scheint
in Schriften, die von Vulgarismen aller Art wimmeln, nicht voi-zu-

liegen. Im Belthand ros ist die Erweiterung schon tiberall, ausser
im Plural, wain-zunelimen; neben eceßiiKa 43o, eEeß)]Ka 513; eceßiißec

500; eGeßiiKtv 229, dveßiiKe (eKUTeßii) 1144, eöiäßiiKe 625, enapeEeßiiKev

473 finden wir bereits zahlreiche Fassivaoriste mit -Ka: eEevuüBiiKev

13. ecTpdcpiTKC 111, eoiKuuöiiKev 504, GcrdGiiKev 660, e-rrviYiiKe 1106, eOpr,-

vriOiiKev i278, und andere: 316, 722. 724, 763, 781, 792, 821. 858, 925,

927, 1116, 1290. Der Plural bleibt aber stets ohne k: eU[i^cuv 120,

1016, ecfeßi-jcav 234, ex'-'JpicOiicav 1119, eüpeGiicav 1122; dTreTuuvLÜGiiuev

1245. Daneben finden sich auch unerweiterte Formen: eöidßrjv 399,

ebießii 722, 851, eEeßiiv 900, 1254, cuveßr) 934, und im Halbverse 1139:
dveßriv, eKureß^Kev. Charakteristiscii für diesen Üi)ergang sind: ä-n)]-

Xo-fTiOiiv 1010. d-TTTTXoYilBi'iKev 986; dm-iXoYnOr'icav 963. Auch Digenis II.

steht auf demselben Punkte: dTT6Kp(9r|Ke 952, 1057, t']p,uaTLÜ9i-iKe aber
eTTopeu9)'i 1215, ÜTTecxe9riKev 275 aber ü-rrecxeGiic 324, eüXoYi'viiKev 1489,
dvxaTreKpiOiTKe 304, aber direKpiGiTcav 688. eTreKAi'-i9)]Ke 828. Der Plural
bleibt uuerwcitert: dTTexuupic9rmev 2581, i'icTrdcSiiiLiev 2580 usw. ecpuXdx-

Bi-jcav 24(i4, statt dTT6Xuipic9TiKa,uev; eq3uA.dx9)TKav. So auch Quad rup.

:

eEsßj-jKev 265, aber eEeß^v 315, ecxdBi-jKev 180, eqjoßi'iSriKev 194. eKauxi'ic-

TVjKü 472, aber im Fl. stets -cav: ecTd9)-icav 658, dTr6Kpi9r)cav 523. Die
Formen mit und ohne k sind durcheinander gemischt : dveßiiv,

eKüTeßi-]K6v, ecrdGiiv, eXuYic9t]v 661. In die Periode der Singular-
erweiterungen gehört auch die kurz nach 1310 verfasste Kopen-
hagener Version der Chronik von Morea; wir finden hier: 1.

Fers. Sing. ujqpeXi'TGiiKa 4317, icq)ä'fr\Ka 4233, ecu)LißißdcTiiKa 4390, ütioc-

Xt9riKa 4392; 2. Fers. Sing. eTraifceüBriKec 5616, eßapiiGiiKec 5695; 3. Fers.
Sing. eTT),ocriKuü9riKev 4154, aber PI. e-rrpocrjKUjBi'icav 7563, icidcxiiKev

• -738, 6636, aber Fl. icidc9ricav 7703, eGUYKaxe-ßiiKe 200 Frol.,. aiier

ecuYKa-.eßriCav Frol. 967, dq)KpdcTriK6v 5023, 5672, aber Fl. dcpKpdcGricuv

4960; ecuLißißdcTiTKev 7520, aber ecu,ußißdc9ricav 526 Frol., 7191, 7531.
Weitere_ Beispiele für die 3. Fers. Sing, mit -kq sind: 3853, 4117,
4448, 4578, 4580, 4686 und viele andere. Mit k im Fl. finde ich nur
ejupeG^TKav 7024, wohl wegen eüpjiKav: doch könnte auch eupeGiiKev
gelesen werden. Erst in späteren Denkmälern tritt im Plural regel-
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massig -Kuv für -cav ein; so in der aus dem 15. oder Anfang des
16. Jii. stammenden Pariser Version der eben geiiannten Chronilc:

€Cu.ußißäcTriKav S. 34, I, Z. 14; ^7Tapabö6r)Kuv S. 51, 11, Z. 1; ecxpdqpriKav

S. 51. II, 15; eteßriKaci S. GO, II, 12. In der Knpenhageuer Version
sind dagegen alle diese Formen mit -cav, xmd für die letztere finden
wir die Variante dTrocKäXaicav. Im Georgillas Rh od., um 1499
entstanden: eKTicTfiKav 6G. e7T0VTiacTr|Kav 67 usw.; in der "AXiucic
KiTÖ\eujc, wenige Jahre nach 1453: etuipicöfiKav 56, SujXoGpeu6f|Kav 57,

eEoipicxriKaciv 58, eSeppiZ^iuÖfiKav 104.

Den Ausgangspunkt zu diesen Erweiterung'en bilden die schon
öfters zitierten Formen ebießiiKe, uveßT]K6, denen sich dann neue k-

Bildungen wie ecxpdcpiVKe anschliessen. Bekanntlich haben sich ver-

einzelte Perfekta erhalten, die später zu Aoristen umgebildet
wurden: 6ttoikü, eiroiKa aus ireTTOiriKa, eBvriKev Chron. Mor. 6091 aus

TeOvriKe Digenis 79, 2025, eüpriKe ib. 1053 und andere bei Jannaris

«J 1875. Jannai-is hält diese neugriech. K-Aoriste eher für Reste des
allen Perfektums als für Neubildungen nach Analogie von ebuuKa

und dcpi-jKa, denn selbst diese Formen können auf beÖLUKa und dqpeiKa

zurückgehen. — Zu solchen Umbildungen hatten die Verba auf -|ui

eine besondere Neigung; TiGrjui behält seinen Aorist eOriKa, so im
Digenis 2674, 3000, 3003, Glykas 387; die jüngere Form ist eBeKev

Chron. Mor. 4286. Auch das Perf. von icxriui wird als Aorist ver-

wandt: ecTrTKev Quadrup. 266, ecxriKuv Chron. Mor. 2992, ecxriKaciv ib.

Prol. 863. Die Singularformen auf -kü Hessen sich nicht ohne wei-
teres auf den Plviral übertragen; es entstanden daher Schwankun-
gen: eOriKa hatte im PI. des 2. Aoristes e'Beuev, e'Gexe, eGecav, aber
später auch die Erweiterungen ^GriKauev usw. Moeris, nach Jannaris
^ 952 1>, stellt die litterarischen Formen den volkstümlichen seiner
Zeit g'egenüber, wenn er bemerkt: äneho].iev, dTreöcxe, diTebocav 'Axxi-

KÜJc dTre6ajKa|.iev, dTteöiuKaxe, dTrebuuKav 'E/\Xi"|viKd)c. Schon etwa im
2. Jh. nach Christus hatte also das Akt. Plur. eine erweiternde Um-
gestaltung erfahren; aber das Passivum gelangt erst im 15. Jh. zu
einer vollständigen Erweiterung des Aoristes, denn noch im 14. Jh.

sagte man t(evvi]Qr]Ka — PI. efevvriSriuev, e-revvr)9i-icav und noch nicht

^fevvri6riKa,uev, ejevvY\Qr]Kav, geschweige denn efevvri9riKav(e).

Die Aoriste eQr\Ka, eöuuKa, dqpr|Ka sowie die aus dem Pf. her-

vorgegangenen Aoriste Icxitko, eiToiKa. ecpOuKO, eüp)iKa u. a. waren
nicht im Stande das Schema zu ändern; eTToiKa, eboiKa konnten die

Erweiterungen ebööri-K«, €(po^r]Qr\-Ka nicht rechtfertigen. Wir müssen
daher aut ein Verbum zurückgreifen, welches neben seinem Aorist

noch eine Form erhalten hatte, die als ein deutliches Perfekt noch
in der Sprache lebendig wai*. Diese seltene Eigenschaft finden wir
nur in ßaivu): Aor. eß^v, Pf. ßeßriKa, dann -eßr|Ka. Im Digenis 1679

finden wir zwar cufaßeßjiKev, doch liegt darin für uns nur eine An-
deutung, dass dem ursprünglichen Texte die Vulgärform auveßrjKev

zu Gi'unde lag; beide verhalten sich zu einander wie TreTToüiKa zu
eTTOiKa.

Es ist hier nicht hinderlich, wenn im Mittelgriech. dieses Ver-
bum stets mit bid, dvd, kuxü, eic (ec), ev (eiUTiaiviu), ek (eKßaivai := Iß-

Tttiviu) verbunden ist; im Gegenteil, die zahlreichen Zusammen-
setzungen verhelfen diesem Verbum zu einer Ungeheuern Verbrei-

tung und erhöhen die Wahrscheinlichkeit eines von ihnen ausge-
henden analogischen Einflusses auf andere Verba. Von grosser

Wichtigkeit für diesen Neubildungsprozess war es auch, dass die

ungewöhnliche Aoristendung eßiqv mit dem Futurum vd ßCu (vgl.

axxch e'erjKa, Gm) den Übergang vom Aktivum zum Medium und von
da zum Passivum vermitteln konnte. Nach -eß^v, -eßiiK«, vd-ßOJ gingen
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dann eqpoßriBriv, ecpoßr)Gr-i-Ka, vü qpoßnöuj. So erklärt es sich auch, wess-
weg'en der neue Passivaorist die Endung-en des Aktivuins annahm.

In mittelgriech. Schritten sind neben dem Futurum die Typen
eceßri und eceßrjKev, also Aorist und Perfektum, in solcher Gestalt
erhalten, dass sie als gleichberechtigt neben einander bestehen, wie
wir aus weiteren Beispielen ersehen. Der Einheitlichkeit wegen
wähle ich sie aus der Chronik von Morea und zitiere nach Buchon,
jedoch so, dass ich stillschweigend meine eigenen Kollationen
verwerte, wie ich es auch sonst mit meinen Zitaten aus diesem
Werke gehalten habe. Nur in vereinzelten Fällen ziehe ich auch
andere ältere Denkmäler zu Rathe. Futurum: 1. Pers. Sing, vä
öiaßtl) 4504, — 2. P.S. vä eHeßr]c (so!) 2988, vä eßv^ic 2987, — 3. P. S.

vä e'ßYr) (= vü eKßri) 2970, 2985 — 1. Pers. Pluralis vä biaßou|nev 3899,
vä eteßoö|jev 5662, — 3. Pers. Plur. äc biaßoöv 5645, vä ceßoüv 5652.
Aorist Activi: 1. Pers. Sing. (dvexpcKpnv Belthandros 886), — 2. P.
S. e&ießric 4214, 4219, — 3. P. S. ebiäßii 1955, 5106, tfcießn 1918 — 1.

P. Plur. 6&iüßr||Ligv 5405, eEeßruugv 3940 (mit -|liüv, nach der 3. P. Plur.
-cav, ein Beweis für die Volkstümlichkeit dieser Form), — 3. P. Plur.
e6iäp»itav 3920 und mit andern Präpositionen: 39G9, 4073, 1993, 967
Prol. Perfectum Activi: 1. Pers. Sing. dveßrjKa Prodromos I,

131, — 2. P. Sing. öießHKec Glykas 199, — 3. P. Sing. ebießnKev 1998,
ebidßriKev 5105 und mit andern Präpositionen: 2049, 3921, 4028, 5863.
Plural. Nach e'buJKU — PI. eöujKa|Liev (st. e6o|uev) könnten wir auch
im Passivum otveßnKa — PI. äveßi^Küiwev erwarten, doch lassen sich,

wie gesagt, die Pluralerweiterungen in den neuen Passivaoristen
noch nicht nachweisen. — In der Chronik bestehen Aoriste und
Perfektforinen nebeneinander, so 4375/6: Ko.i 65iüß)-iK6v 6 Kaxä de . . .

Kai eKeivoc eöiäßii. Dem entsprechend bestanden noch lange uner-
weiterte Formen neben erweiterten; durch Verwendung beider hatten
die Dichter ein Kunstmittelchen zur Hand, welches ihnen gestattete,
ihre politischen Verse noch bequemer als bisher zu bauen; neben
fe&itßr) — e6ießriK€ konnten sie jetzt auch nach Belieben die Typen
ecTpdqpr) — ecTpdqpr|-Ke verwenden.

Es ergibt sich aus dieser Erörterung: I. Dass in der Mitte
des 12. Jh. nur der Typus eöießev — ebi6ßr|K€v nachweisbar ist; IL
dass Anlang des 14. Jh. auch andere Verba die Endung -ko im
Singular annehmen. III. Dass erst im 15. Jh. die Pluralformen mit
-Ka sich verallgemeinern. Diese verschiedenen Übergangsformen
haben für uns noch eine besondere Bedeutung: sie erleichtern es
uns, die Chronologie unserer zahlreichen undatierten Vulgärtexte
festzustellen.

Leipzig-Connewitz. John Schmitt.

Rohde E. Psyche. Seelenkult "and Unsterblichkeitsglaube der Grie-
chen. 2. verbesserte Auflage. 2 Bde. Freiburg i. Br. 1898. VII,
329 -f:. 436 S. 8«.

Über den Inhalt und die Bedeutung von Rohdes Psyche habe
ich mich Anz. 1, 11 ff. und 7, 232 f. geäussert. Wenn ein streng-

wissenschaftliches Buch, wie das voiiiegende, kurz nach seinem Er-
scheinen vergriffen ist, so bürgt schon diese Thatsache für seine
Trefflichkeit. Die strenge Wissenschaftlichkeit, die feste Methode
der Forschung und daneben die gewinnende Form haben das Buch
zu einem klassischen Werke gemacht, das mit Useners Götternamen
der Wegweiser für jeden sein sollte, der sich mit mythologischen
und religionswissenschaftlichen Dingen beschäftigt.

Anzeiger XII 1. a
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In der neuen Auflag-e ist die Aulaj>'e und der Aun)au der
hUc geblieben. Und liohde hat recht daran gethan. Nur einige
besonders umfangreiche Anmerkungen sind unter dem Texte aus-
geschieden und an den Schluss der einzelnen Bände gestellt. Hier
sind sie aber nicht geblieben, was sie ursprüng'lich waren, nämlich
Belege l'ür Behauptungen im Texte, sondern sind zu kleinen inhalts-

reichen Aufsätzen geworden. So enthält I Anm. 3 (S. 32G ff.) die

Geschichte der Danaidensage, II 2—3 (S. 407 ff.) eingehende Dar-
stellungen von der Hekate und ihrem Schwärm, II 5 (S. 414 ff.) Un-
tersuchungen über die grosse Ori)hische Theogonie u. dgl. Auch sonst

sind die Anmei kung'en mehr gewachsen als der Text. Neuere Litte-

ratur, die nach der ersten Auflage erschienen ist, hat Rohde bald
neues Beweismaterial seiner Behauptungen zugeführt, bald aber
auch genötigt, ge^en andere Auffassung die eigene Ansicht ener-

g-ischer zu verteidigen. Wie in der ersten Auflage hat auch bei

dieser R. seine Blicke weit über das Gebiet des klassischen Alter-

tums hinausschweifen lassen, um an Parallelerscheinung'en bei frem-
den Völkern den psychologischen Hintergrund relig'ionsgeschicht-

licher Thatsachen der alten Griechen zu beleuchten oder sie als

Erbgut der indogermanischen Völker zu erhärten. So ist neben
Dietrichs Nekyia, Denekens "Heros" in Roschers Mythol. Lexikon,
Roschers Kynanthropie, Stengels Chthonischen und Totenkult, Schu-
chardt "Schlieraanns Au.sgrabungen", Kretschmers Einleitung in die

Geschichte der g-riech. Sprache, namentlich Oldenbergs Religion des
Veda ausgiebig' benutzt; daneben aber auch Robinsohns Ps3'Cholo-

gie der Naturvölker, Prescotts Eroberung von Peru und andere
neuere Werke über die Religion von Naturvölkern. So kann jeder,

der sich mit vergleichender Relig'ions- und Sagengeschichte beschäf-
tigt, aus der neuen Auflage Neues lernen. Ein Punkt sei heraus-
gegriffen, auf den ich wiederholt schon unabhängig von R. die

Blicke gelenkt hatte. Die Sag"e von dem im Berge ruhenden Kaiser,

der einst wiederkommen und neues Leben mit sich bringen werde,
glaubt man bei uns jetzt in ihrer ganzen Entwicklung" entdeckt zu
haben; sie sei, meint man, keltischen Ursprungs und nach Deutsch-
land eingewandert. Schon in der ersten Auflage (S. 116 Anm. 2)

hatte R. durch einen Hinweis auf Müllers Gesch. der amerikanischen
Urreligion gezeigt, wie leicht sich ohne jede Übertragung' von einem
Volke zum andern bei verschiedenen Völkern gleiche Sagen bilden;

jetzt macht er noch darauf aufmerksam, wie auch bei den muhara-
inedanischen Völkern des Orients Sagen von '"verschwundenen, aber
in tiefen Berghöhlen weiterlebenden, dereinst zu neuem Leben auf
Erden erwartenden heiligen Männern" bestehen Gl. S. 124- vgl. v.

Kreiner Kulturgesch. Streifzüge aus d. Geb. d. Islam).

Eine weitere Auffassung R.s möchte ich berühren, die in der
neuen Auflage namentlich gegen Deneken verteidigt wird, eine
Auffassung, die von weittragender Bedeutung ist und durch deren
Klärung m. E. in der antiken und deutschen Sagengeschichte vieler

Wirrwarr beseitigt wird. In seinem Artikel "Heros" hat Deneken in

Ro.schers Mytholog. Lexikon von neuem die noch vielfach herrschende
Ansicht verfochten, dass der Heroenglaube aus abgeschwächtem
Götterglauben entstanden, der Heros also eine verblasste alte Gott-

heit sei. Diese Auffassung' — ich habe mich bisher vergeblich be-
müht zu erfahren, wer sie zuerst ausgesi)rochen hat — ist durch
nichts begründet, weder in der griechischen noch in der deutschen
Heldensage, xind hat auch bei anderen Völkern kein Analogon; sie hat
zu g'anz unberechtigten Komi)inationen geführt, viel Wirrwarr ang*e-

richtet und vielfach das Verständnis der Heldendichtung- nicht nur
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erschwert, sondern sogar verschlossen. Dieser Auffassung- g-egen-

über hatte R. schon in der ersten Auflage entschieden Stellung ge-

nommen. "Die Heroen, heisst es dort (S. 142), sind Geister Verstor-

bener, nicht etwa eine Art Untergötter oder Halbgötter, ganz ver-

schieden von den Dämonen, wie sie spätere Spekulation und dann
•auch wohl der Volksglaube kennt. Diese sind göttliche Wesen niederer
Ordnung, aber von jeher des Todes überhoben, weil sie nie in das
endliche Leben des Menschen eingeschlossen waren. Die Heroen
dagegen haben einst als Mensclien gelebt, aus Menschen sind sie

Heroen geworden, erst nach ihrem Tode."' Mit vollem Rechte
und treffenden Worten verteidigt jetzt R. diese Erklärung gegen
Deneken. "Die Heroen sind durchaus gesteigerte Menschenseelen,
nicht depotenzierte Göttergestalten." Wenn sich Götter und Heroen
mehrfach berühren, so ist die Ursache wo anders zu suchen, als in

einem direkten Abhängigkeitsverhältnis. Es ist Hoffnung vorhan-
den, dass diese Erkenntnis endlich bei den Forschern klassischer wie
deutscher Sagen durchbricht. Heroen sind bei allen Völkern Men-
schen von Fleisch und Blut gewesen. Sie sind nach ihrem Tode
durch die mündliche Überlieferung gleichsam geheiligt, durch die

Dichtung idealisiert worden. Infolge dieses Hebeprozesses durch
die Phantasie wurden aber gerade an sie mit besonderer Vorliebe
Märchen imd Sagenmotive geknüpft. Dasselbe that aber die Dich-

tung auch bei den Göttergestalten; auch an diese krvstalüsierte

sich besonders gern das Märchen- und Sagenmotiv. Indem sich

aber gleiche Motive bald an eine Gottheit, bald an einen Heros
knüpften, entstand zwischen dem Gott und dem Heros eine gewisse
Ähnlichkeit. Nur so erklären sich die Übereinstimmungen zwischen
Oottheit und Heldengestalt; sie sind rein äusserlich wie bei zwei
ganz verschiedenen Menschen, die gleichen Anzug tragen. Wir
müssen endlich aufhören, bei Heldengestalten nach der in ihnen
fortlebenden Gottheit auszuspähen, das ist ein unnützes Grübeln,
das selbst Jiriczek in seiner trefflichen Heldensage mehrfach den
Blick getrübt hat.

Noch konservativer als in den Anmerkungen ist Rohde im
Texte gewesen. Nur selten ist die Form geändert, hier und da ist

der Text schärfer gefasst, an mehreren Stellen sind neu begrün-
dende Sätze eingeschoben. So wird die Ursache des Leichenpom-
pes, g'egen den Solon gesetzlich vorgehen musste, aus den Gewohn-
heiten des altattischen Eupatridenstaates erklärt (IS. 221), das Stre-

ben einzelner Geschlechter, ihre Ahnenreihe an einen Heros anzu-
knüpfen, nachdrücklichst hervorgehoben und belegt (I. 170) u. dgl.

Solche Erweiterungen verändern den Charakter des Werkes nicht

im geringsten. Eine wesentliche P^rAveiterung hat nur das 1. Ka-
pitel über die Ursprünge des Unsterblichkeitsglaubens (Ul)er den
thrakischen Dionysosdienst IL 1 ff.) erhalten und zwar sowohl im
Eingang, wie am Schlüsse (II. S. 35—37). Dort wird vor allem nach-
gewiesen, dass sich der Gedanke an die Unsterblichkeit der Seele
aus der griechischen Religion, wie sie zu Homers Zeiten im Volke
lebendig war, nimmer hätte entwickeln können, da in dem g-anzen
Ideenkreise dieser Religion "Gott" und "Unsterblichkeit" unzertrenn-
bare Begriffe sind und die Auffassung von der Unsterblichkeit der
Seele alle Satzungen der Religion griechischer Volksg'emeinden
timgestossen haben würde. Diese Auffassung, die R. ja schon bei
der ersten Auflage gehabt, aber zweifellos nicht scharf genug aus-
gesprochen und ungenügend begründet hatte, hat zur Frage ge-
führt: "Woher kam der Unsterblichkeitsglaube?" Er ist eingewan-
dert mit dem Dionyskult, dieser aber ist fremden, ist thrakischen
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Urspniniis und weicht in allen Punkten vom griechischen Götter-
kulte ab. In der Ekstasis nun, in die die Feiernden beim Dionys-
leste verfielen, liegt die Wurzel des Unsterblichkeitss-laubens, da
in ihr die Seele dem Leib entflogen und sich gleichsam mit der
Gottheit vereinigt fühlte. Die Thatsache, dass noch heute unter
christlichen Völkern die gedämpfte Glut uralten Aufregungskultes
-wieder aufschlägt und die zu ihr Entzündeten zu der Ahnung gött-

licher Lebensfülle eniporreisst, hat R. in der neuen Auflage durch
den Bericht einer in Kussland verbreiteten Sekte zu stützen gesucht.
Wir brauchen nicht nach Riissland zu gehen, Deutschland selbst

bietet uns Beispiele. So habe ich einst als junger Gymnasiast mit
eigenen Augen dem Treiben einer solchen Sekte zugesehen; sie

nannte sich die "Heilig'e Geige" und soll im mittleren Sachsen ziem-
lich verbreitet gewesen sein. In nur schwach erleuchtetem Zimmer
einer kleinen Stadt Avaren die Mitglieder der Sekte versammelt,
sangen und beteten. Da öffnete sich die Decke und herab kam
eine Geige. Alles geriet alsbald in Ekstase; Gesang, Gebet, eine
Art Reigen, alles ging bunt durcheinander, dass ich in einer Ge-
sellschaft von Wahnsinnigen zu sein wähnte. ^lir sind diese Leute,
von denen ich mehrere als durchaus nüchterne und vernünftige
Menschen kannte, immer ein Rätsel gewesen. In der Erinnei'ung
an jenen Abend, der einen unauslöschlichen Eindruck auf mich
gemacht hat, habe ich bei Rohde den Abschnitt über den thraki-

schen Dionyskiilt gelesen und so aus eigner Anschauung nach-
gefühlt, was er aus den Zeugnissen der Alten zu begründen ge-
sucht hat.

Zum richtigen Verständnis, wie sich aus diesen ekstatischen
Tanzorgien des Dionyskultus der Unsterbiichkeitsglaube entwickeln
konnte, musste vor allem festgestellt werden, wo dies geschehen
ist. Schon in der ersten Auflage hatte R. gezeigt, dass das nur
auf griechischem Boden hat vor sich gehen können. Allein hier

klaffte eine Lücke, weshalb ich z. Z. mich nicht von dem thraki-

schen Ursprünge des Unsterblichkeitsglaubens überzeugen mochte
(vgl. Anz. 7, 282). R. scheint dies selbst gefühlt zu haben, und so

hat er denn in der neuen Auflage den §5 (8.35 — 37) eingeschoben,
in dem er feststellt, bis zu welchem Umfang-e sich bei den Thrakern
aus jenen Tanzorgien eine mystische Religiosität ausbilden konnte.
"Über die Grenze ungewisser Ahnung, ein unstätes Aufleuchten wild-

erregter Empfindung einer nahe herandrängenden übergevvaltigen
Geistermacht werden wir bei dem aus halber Dumpfheit des Geistes

niemals ganz erwachten Volke der Thraker kaum hinausgeführt".
Ist so einerseits festgestellt, Avas von den Thrakern zu den Griechen
gekommen ist, und fassen wir andererseits griechischen Kiilt und
hellenisches Geistesleben ins Auge, so versteht man die Befruchtung
des thrakischen Keimes, die den Unsterblichkeitsglauben gezeitigt

hat. So ist durch das erweiterte Eingangskapitel des 2. Bandes
Rohdes FJntwicklung des griechischen Unsterblichkeitsgiaubens auf
festerer Basis aufgeführt, als in der ersten Auflage.

Es ist nicht zu zweifeln, dass in der neuen Gestalt Rohdes
Psyche auch neue Freunde erwerben wird. Das Buch verdient sie

wie wenige. Möchten es doch vor allem Leute lesen, bei denen
mythologische Arbeiten in Misskredit gekommen sind, aber auch
solche, die sich berechtigt wähnen, über mythologische Dinge zu
schreiben, ohne auch nur zu alinen, was methodische, hi-storische

und i)hilologische Forschung ist.

Leipzig. E. Mogk.
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TVeise F. O. Charakteristik der lateinischen Sprache. 2. AuflaQ-e.

Leipzio- Teubner 1899. IV und 172 S. 2,40 M.
Die erste Auflag-e dieser Schrift, von welcher im Jahr 1896

auch eine französische Übersetzung* unter dem Titel ''Les Carac-
teres de la Lang-ue Latine par F. Oscar Weise traduit de lAllemand
par Ferd. Antoine" (Paris. C. Klincksieck) erschienen ist, habe ich

im ersten Jahrgang* dieses Anzeig'ers S. 120 f. einer Besprechung
unterzogen, welche über Plan und Anlage des Werkcliens entspre-
chenden Auf'schluss gibt. Die neue Auflage unterscheidet sich von
der ersten vornehmlich dadurch, dass zu den vier Kapiteln (Sprache
und Volkscharakter, Sprache und Kulturentwicklung, die Sprache
der Dichter, die Sprache des Volkes) noch ein fünftes hinzugekommen
ist, welches "die klassische Sprache Cäsars und Ciceros" behandelt.
Die Charakteristik dev Sprache dieser beiden Hauptvertreter des
Klassizismus erscheint mir im Ganzen zutreffend, und es muss der
dieses neue Kapitel als eine reclit dankenswerte Zutliat bezeichnet
werden. Auch in den übrigen Kapiteln merkt man die bessernde
Hand des Verfassers an nicht wenigen Stellen, indem einerseits

insbesondere im 2. und 4. Kapitel eine zweckmässigere Gruppierung
des Stoffes Platz gegriffen hat, andererseits manche seltsamen und
unhaltbaren Ansichten, die in der ersten Auflage ausgesprochen
waren, verschwunden und durch richtigere Ausfühiningen ersetzt

sind. Auch durch Vermehrung- der sprachlichen Belege ist das Büch-
lein an manchen Stellen (man vgl. beispielsweise S. 98 die für "ty-
pisch gev.'ordene, fest ausgeprägte Wendungen" angeführten
Beispiele mit S. 89 der ersten Auflage) entschieden verbessert wor-
den. Dagegen wäre dringend wünschenswert eine genauere Be-
rücksichtigung des Verhältnisses des Lateinischen zum Indogerma-
nischen, so besonders bei Besprechung der Verwandtschaftsnamen
(S. 9) und der Personennamen (S. 22). Auch in etymologischer Hin-
sicht bedarf die Schrift noch einer gründlichen Revision. Dann
werden Al)leitungen, Avie sedulus von sodere (S. 15.3 Anm. 1), iubere
= Ins Beivai' (S. 155), inanis von 'in' und ''acna' (S. 14), adoria von
"ador' (S. 14) und andere verschwinden. Auch Aussprüche, wie der
über die "Handhabung des Satztones" (S. 35) geben zu gerechten
Bedenken Anlass.

Innsbruck. Fr. Stolz.

Otto W. Nomina propria Latina oriunda a participiis perfecti. (Com-
mentatio ex supplemento vicesimo quarto annalium philolog'icorum
seorsum expressa, p. 745—932). 8". Leipzig Teubner 1898. 5,60 M.

Nach einigen Vorbemerkungen über die Beschaffenheit der
partizipiellen Eig*ennamen geht der Verfasser zum eigentlichen
Zweck seines Buches, der Materialsannnlung der in Frage kommen-
den Nomina propria, über. Dieselbe zerfällt in zwei Teile: 1. Par-
ticipia perfecti simplicia. 2. Nomina derivata, d. h. solche, in denen
Partizipialformen durch ein Suffix erweitert erscheinen, Avie Accep-
tius neben Accepfii.s usw. Das Material ist fleissig und, wie es

scheint, vollständig zusammengetrag-en und bildet dadurch einen sehr
wertvollen Beitrag zur Kenntnis der lateinischen Namengebung.
Auf Vollständigkeit der Belegstellen ist dabei keine Rücksicht ge-
nommen. Leider hat der Verfasser die Namen rein alphabetisch
angeordnet. Für die Methodik und Wissenschaftlichkeit des Werkes
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wäre es von erheblich ürössereni Werte gewesen, wenn das Mate-
rial sowohl bei den einfach partizi])ialen wie bei den abg-eleiteteifc

Formen nach der Gestalt der Suffixe geg-eben worden wäre {-äfus,.

-Ifus usw. einerseits, -ius, -ionus usw. andererseits). Soweit möglich,
hat sich der Verfasser bemüht, der räumlichen und zeitlichen Ver-
breitung- der einzelnen Eigennamen nachzugehen. Wünschenswert
wäre wiederum gewesen, solche Untersuchungen auch bei den ein-

zelnen Suffixklassen anzustellen; mau würde dadurch über die
zum Teil rein analogische Ausdehnung dieser Eigennamenbildungen
orientiert werden. — Die erklärenden Bemerkungen zu den einzel-

nen Beispielen sind von verschiedenem Wert. — Bei der Sammlung-
ist der Verfasser öfters über das Ziel hinausgeschossen. So zählt

er unter den "partizipiellen" Eigennamen, abgesehen von vielem
Unsicheren, auch Foi-men wie Facefus, Fortititus, Libertu.s, Cainur-
tius, Lucretius usw. auf. Wenn schon einmal überhaupt alle ad-
jektivischen ^o-Bildungen herangezogen werden sollten, warum fehlt

dann die Sippe von iustus {Tu.stinu.s usw.), Faustiis, Faustulns, Mo-
destinus usw.? — Den Hauptnutzen aus dem Buche wird naturge-
mäss die Stammbildungslehre ziehen. Von lautlich bemerkens-
werten Formen seien erwähnt Extericatus S. 787, Sedlatus 843 und
die verschiedenen Dissimilationsprodukte von Eestitutus und des.sen

Sippe, S. 835 ff., 917 f. — Dass der Verfasser sprachwissenschaftlich
nicht immer auf ganz sicheren Füssen steht, zeigt sich z. B. gele-

gentlich der Besprechung der Eigennamen Cernitius, Cerretanus,
Cessitius (S. 872 f.).

Lei pzi g. F e r d i n a n d So mm e r

.

Schwab J. Nonüna propria Latina oriunda a participiis praesentis
activi, futuri passivi, futuri activi quae quando quoniodo ficta

sint. (Commentatio ex supplemento vicesimo quarto annalium
philologicorum seorsum expressa. S. 637—742). 8''. Leipzig' Teub-
ner 1898. 3,20 M.

Auch diese Arbeit enthält, gleich der vorigen, eine fleissige

Materialsammlung; sie zählt vier Kapitel: I. Participia praesentis ac-
tivi. A. Nonüna in -ens. -entius. B. Nomina in -ans, -antius. IL
part. fut. pass. IIL part. tut. act. IV. Weiterbildungen: A. Deminu-
tiva. B. Suff, -io, -lonis. C. -ianus. D. -inus. E. -osus. F. -inianus. G.
-ilianus. H. -ilio. — Man sieht aus dieser Disposition, dass der gegen
das oben besprochene Werk erhobene Vorwurf der unmethodischen
Anordnung der vorliegenden Abhandlung gegenüber nicht geltend
gemacht werden kann. Nur wäre es angebracht gewesen, dass
auch die Nomina auf -entius, -aiitius in Kapitel IV aufgenommen
worden wären. Dass dies nicht geschehen ist, beruht wohl auf der
Anschauung des Verfassers, dass Formen wie Florentia die Feminine
der Partizipia seien (S. 640), und dass erst von diesen Femininen
Aviederum die Maskulina auf -entius, -antius geschaffen worden seien.

Der erste Punkt erledigt sich von selbst: Florentia, Pollentia usw.
sind nicht die Feminina zu Maskulinen auf -e/is, sondern Weiter-
bildungen mit Suffix -Kl- ebensogut wie flagrrintia 'Glut' usw.
Wenn später vielleicht wirklich in Personennamen Formen wie Cres-
cent/a als Feminina zii Crescens empfunden M'urden, so beweist das
nichts für die Ursprünglichkeit eines solchen Verhältnisses. — Auch
die zweite Annahme erscheint mir unnötig: So gut wie zu Acceptiis'
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ein AccepHits gebildet werden l<onnte, war auch Amantius neben
Amans möglich, die Herleittmg des letzteren Namens von der Stadt
Amantia (S. C41) halte ich lür verfehlt: das Verhältnis von Crescens,

Crescentiiis, Crescentia S. 653 ff. auf afrikanischen Inschriften kann
ich nicht als zwingenden Beweis für Schwabs Annahme ansehen.
Übrigens ist die erAvähnte falsche Einreihung der Weiterbildungen
mit -/o-, -?'(/- durch die übersichtlichen Tabellen S. 734 ff. Avieder gut
gemacht. — Der Verfasser gibt in den einzelnen Kapiteln zum Teil

recht gute Vorbenierkimgen über Heimat, Ursprung und Geschichte
der verschiedenen Eigennamenkiassen. Hervorhebung verdient z. B.

die analogische Ausbreitung- des Suttixes -emtius in Formen wie
Hercideiüius, Magnentms, Nicentius (S. 644). — Auf S. 645 f. wird
von der passiven Bedeutung- präsentischer Partizipien wie amans
gehandelt und gerade aus den Eigennamen Material zusammenge-
bracht, wobei interessante Parallelformen von entsprechenden part.

Praet. und bedeutungsverwandte griechische Eigennamen mit Glück
benutzt werden. Hier hätte Brugmann IF. 5, 117 nicht unerwähnt
bleiben dürfen. — Ungenügend erscheint mir, was auf S. 703 von
der aktivischen Bedeutung der i)articipia necessitatis ge-
sagt wird, worüber bei andrer Gelegenheit. I3ei den Eigennamen
wurde ndo- vielleicht zum teil ganz sinnlos von andern Eigen-
namen aus übertragen und ging so seiner speziellen Bedeutung
verlustig; vgl. Schwab S. 644 f. über -enihis. In Aclolenda usw.
(Schwab S. 699) war der ursprüngliche Sinn jedenfalls nicht akti-

visch. (Vgl. Stolz A. L. L. 10, 158 ff.). — Von beachtenswerten Ein-
zelheiten seien noch die Formen Ceresces = Creacens S. 653 xmd
FroficentiuH S. 676 erwähnt.

Leipzig. P'erdinand Sommer.

Horton -Smith Lionel The Establishment and Extension of the
Law of Thurnevsen and Havet. Cambridge Macmillan and Bowes
1899. Vll u. 108 S.

Die Schrift besteht aus dem Abdruck eines gleichbetitelten

Aufsatzes im Amer. Journ. of Philol. 16, 444-467, 17"^ 172—196 und
eines Aufsatzes über lat. hau haud haut griech. oü ebd. 18, 43—61.
Dazu kommen 10 Seiten Addenda et Corrigenda und 2 Seiten Im-
portant Postscript (Bericht über Büchelers fore = fave, Eh. M. 52,

391 f.), endlich ein ausführliches Wortverzeichnis. Der tieissig pxxb-

lizierende Verf. sucht in dieser Schrift unter eingehender Bespre-
chung aller Beispiele folgende Fassung des Thurneysen-Havetschen
Gesetzes zu erAveisen : lat. or öv Avxxrde in Rom um 2C0 v. Chr. (etwas
.später in den unteren Klassen) zu av äv. Die zeitliche Fixierung
um 200 entnimmt H. mit Lindsay dem span. cueva ])ort. cora (anders
darüber Meyer-Lübke 1, 231) und findet sie bestätigt durch das von
Bücheier vor den 2. punischen Krieg gesetzte inschriftliehe fove.
Durch die Annahme, die osk.-umbr. Dialekte hätten den Lautwandel
nicht mitgemacht, gewinnt H. die Möglichkeit, oi:is bovis als sabi-

nisch oder latinisch vom "platten Lande" (wie hos schon Avegen h)

zu erklären (mit King and Cookson). Jedenfalls ist aber die An-
nahme, dass lat. avis auf '-'ovis, osk.-umbr. avi- hingegen auf urit.

aii- zurückgehe, unwahrscheinlich. Jenes urlat. *ovis soll durch
vulgär), üvu^n 'Ei' erwiesen Averden. Auf dies angebliche Ovum
kommt H. immer von Neuem zu sprechen und knüpft allerlei Sub-
tilitäten daran, ohne, Avie es scheint, die A'iel näherliegende Erklä-
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runy von ^pan. huevo usw. bei Meyer -Lübke 1, 132 zu kennen.
Dass Ovum nicht '/u äcum wurde, ist aus einer älteren Stufe öivom
= öriom vollkommen erklärlich. — S. 28 ff. ist H. g-enei^i't, Cber-
g-an<^' von vo- zu va- anzuerkennen in canis ('*cnonis), sardarc {*sii-

ord-), suäsum {*syors-) und ^'allis. vaeare wird trotzdem nicht aus
vocare erklärt, sondern umg-ekehrt. — S. 34 ist eine hübsche Ver-
muthuiig- von Lindsay erwähnt: der Untergang* der ö-KonJugation
(aegröfus) sei durch den Übergang des Perf. -övi in -äri herbeige-
führt worden. — S. 41 ff. dehnt H. den Wandel zu a auch auf diph-
thongisches o>j aus, das zu au und teilweise weiter zu ü, ö g^eworden
sei. Woher aber diese Verschiedenheit [fraus usw., aber nüdus,
rüdus usw.) rühre, lässt H. unerörtert.

Die Schrift ist mit Fleiss und Sachkenntnis geschrieben, er-

müdet aber manchmal durch Wiederholungen und Weitschweiügkeit.

Fürstenau i. d. Schweiz. Robert v. Planta.

Rheden P. Etymologische Beiträg'e zum italienischen Wörterbuch.
(XXIII. Jahresbericht des fürstbischöflichen Privat -Gymnasiums
am Seminarium Vicentinum in Brixen). Brixen, Verl. des fiirst-

bischöfl. Vicentinums 1898. 39 S. 8^». 50 h.

I. Germanisch ai = it. a würde genau zur Entwickelung* von
roman. cd zu it. a stinanen (vgl. Meyer-Lübke Rom. Gr. 1, § 295):
afro = ahd. eivav, ästio, aschio = got. haifst-s, biacca = bleih,

gala ^= geil, guado = weit, guari = n-eigiro. rada = Bhede, razza
= reizet, zana = zeina'^).

II. Ital. b- soll aus germanischem Dental entstanden sein und
zw. a) aus got. /)?f-, b) got. ])(r). c) got. dir-, dl viell. aus gevm. pii-,

schliesslich e) aus got. hc-. Fälle: a) bagno II; barare, baraonda,
baridlare, brillare I u. II, brogliare, brollo, bridlo, burare (?), burat-
tare (?), {frullare); basire; bastir (prov.); berciare, bircio. — h) birba,

briccone, briga, -are, brio. — c) abbagliave, bagliore, barlume, bar-
luzzo. — d) buco{?); burare {?). — e) ubbia. Bei allen diesen Fällen
soll b das Resultat sein, bei p in a), b), d) Übergang von p in f
zu b, sonst in c) und d) ?r zu b wegen des vorhergelienden Den-
tals, die Fälle sind der Mehrzahl nach nicht sehr durchsichtig, für
b- neben gu- ist bindolo [neben guindolo] nicht zu brauchen, da es

1) Doch sind Arrigo, stambecco, stamberga als vortonig ge-
sondert aufzuführen; mnsfro aus maestro entspricht den it. Laut-
gesetzen g'anz wohl, es erklärt sich wie monna, sor usw. (Meyor-L.

1, § (334); guadaguare von ga-aiginön ist zu einem bestimmten Falle

von ga- zu gua- zu stellen, -inön zu -gnare ist nicht erklärt, denn
Avas ist das "Normalmass" eines Wortes (S. 30)? guinzaglio doch
wohl eher zu winden mit -sal (umgedeutet -aglio) als zu wint-seil,
wenn es nicht doch vinciglio mit verändertem Suffix und germ. An-
laut nach uinden ist. Schliesslich X)azzo aus paidion ist lautlich

nicht erklärt, zz ist nur aus ty möglich, patietis als Euphemismus
denkbar, lautlich genau als Nominativ, also zu Arch. glott. it. 13,

280 ff.; paggio ist lautgesetzlich aus *padiiivi, frz. ist es nicht mög--

lich. gnge ist ein viel späteres Wort des German., in dem dg ganz
anders behandelt wurde (zxi S. 34).
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aus ahbind- gewonnen ist, welches einem südl. Dialekt angehört.
Einzelnheiten wären viele zu besprechen^).

Iir. Ital. b- aus f- gegen Meyer-Lübke It. Gr. § 169. Der Fälle

sind wenige und diese wenigen sind sehr fragliche Belege. 1. bei-za

(es ist veraltet und heisst nach Petrocchi nur 'Unterschenkel') soll

zu ahd. /e?'.s'ana -gehören. 2. biöccolo nicht zu fiocco wie Petrocchi
und Verf. nach Flechia meinen, es ist Metathese aus dem Grund-
worte für bozzolo^ welches selbst wieder mit bozza zusammengehört.
3. börro, borrone neben welchem burrone soll zu förra gehören (?).

5. brano 'Fetzen' hat mit frana 'Bergsturz' von roragine keinen
Zusammenhang". 5. brivido zu frigidu zu stellen (also neben freddo,
No. 32) ist schwer; ist onomatopoietische Bildung ganz ausgeschlos-

sen? 6. buio neben fuio (das übrigens bei Petrocchi zuerst 'ladro'

heisst) ist g-änzlich unklar; buro (veraltet) steht daneben, furo wird
auch angeführt und fuscus kann im Anlaut beeintlusst haben. [(7.)

hronzo von fundium mit rätselhaftem -r- gibt der Verfasser selbst

auf, No. 35]. (8.) bravo (No. 24) von freidi abzuleiten, ist sehr ge-

wagt. Was liegt g'egen barbaru vor? Übrigens Absatz 3 brado
als ältere, südl. Formen auszugeben ist der Sachverhalt, Avenn die

Wörter zusammengehören, gerade auf den Kopf gestellt, die (/-For-

men {padiglione usw.) sind jünger, die ir-Formen gehören dem Süden
(Neapel).

IV. Einzelne Etymologien. Bartibino zu bJmus; der Bedeu-
tungswandel ist nicht erklärt; bisca postverbal zu biscazzare aus
*biscazzön (zu scaz), -azzare ist keine so häufige Bildung und in-

tensiv; der Bedeutungsübergang nebst dem frz. bisque sind unbe-
rücksichtigt- bramare aus per-cmiare, br wie in brivilegio, dazu noch
brustolare, bru[.'i]ciare , brugna, brina (Meyer-Lübke It. Gr., § lß3),

brob[br]io von opprobrhmi zeigen ebenso wie sbruffare die Möglich-

1) a) bagno von ticanc, -ango wäre durch gewöhnlicheres (?)

-agno ersetzt worden, [wenn es, frz. bannir gleich, von germ. bann-
kommt, so ist es -mre-Ableitung, aus der ein postverbales Subst.

gebildet worden wäre; das Verlj bei Petrocchi (veraltet) j doch ist

agnolo aus anyelu ganz anders g-eartet
,
figno erklärt sich aus

ßgiiiamo; brülare I kann auch ohne "geistreiche Spielerei" von ebrio-

lare lautgesetzlich sein, wie quietäre frz. zu quitter, woraus qiiitte

postverbal; brUlare II von briculare mit Zambaldi abzuleiten, hin-

dert nichts, vgl. briccica,briciola usw. z.\xbreclim\ wa,rum brogliare,

frz. bröuiUer nicht auf brodeln zurückgeht? Abgesehen davon, ob
bridliare] von brut (Kluge, sv. Brosam) oder von blaut- herkommt,
ist S. 21, "das ja schon in it. biötto vorlag", im Widerspruch mit
No. 31 beispielsweise, wo Doubletten angenommen werden. Allge-

mein ist zu a) zu bemerken, dass wir Svarabhakti bei tw- erwarten
würden, b) hirbante (S. 16) kann erst nach brigante gebildet sein,

wodurch jeder Schluss fällt, brio aus ebrioso zu abstrahieren (D'O-
vidio in Gröbers Grundriss 1, 503, §*) ist so übel nicht, im Span, ist

es dann genau so. c) abbagliare kann zu altfrz baillier gehören,
""'in die Gewalt bekommen", (wegen ad- vgl. asserrir, asseoir, assu-

jettir usw.), barlume hat das r nicht genug erklärt, die Bemerkung
No. 12, um der Silbe ba- mehr Selbständigkeit und Halt zu geben,
versteht man nicht, ebenso barluzzo. d) Die Bedeutung von ubbia
(No. 52) steht von germ. tweho weit ab, die Bemerkung (iliid.), w-

dient dazu, "das Wort voller zu machen, ihm den Normalumfang
zu geben", usw. widerspricht via, zia, rio, frz. vie, pie usw. Zu
baleno ist Nigras Ableitung von albus (Arch. glott. it.) zu halten.
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keit einer solclieii Ableituii<i'; hreiina von icrenna neben regelrech-
tem (/luiraijiio; (jiuililaiut aus *cac(dlitana, dessen Ableitung' von
einem Subst. mit -Ifo aulfiillt, der Anlaut ist auch schwer zu erklä-

ren; gvidare aus co-itare, was Entlehnung' des frz. gnider voraus-
setzt; rihadire = re-pavire, frz. rirer ist dabei entfernt: ahaire zu
pavere, eher doch = frz. eshahir, vgl. Littre, zu had-are: nf/tiaiafa

= frz. degage zu got. tvadi.

Brunn (Mähren). J. Subak.

Sandfeld-Jensen Kr. Ruma.>nske Studier I. Infinitiv og' Udtrykkene
derfor i Rumtensk og' Balkansiorog'ene. Kopenhagen, Sieg'fr. ]Mi-

chaelsens Nachfolg'er 1900. 8^». 136 S.

Eine historisch - verg'leichende Untersuchung' der speziellen
Übereinstimmungen der verschiedenen nicht mit einander verwandten
Sprachen der Balkanlialbinsel ist das Endziel des Verfassers. Vor-
läufig fängt er mit einer Untersuchung' über den Verlust des In-

finitivs an, was deshalb eine glückliche Wahl ist, weil man hier

noch am ehesten historische Anhalte zu finden hoffen kann. Es ist

ferner durchaus methodisch, dass der Verfasser nicht auf die blosse
Thatsache des Verlustes, sondern auf die Art und Weise, wie der
Infinitiv verdrängt worden ist, das Hauptgewicht leg't. Das Biich
behandelt daher im wesentlichen die verschiedenen Ausdruckswei-
sen, die den Infinitiv Aerdräng-t haben; vom Verfasser wird dies

im Haiiptlitel und in den Überschriften der einzelnen Abschnitte
wenig' glücklich durch "Ausdrücke iür den Infinitiv" bezeichnet,
was ihn glücklicherweise nur in geringem Umfange dazu verführt,

statt des historischen BegrifTes des Infinitivs der verschiedenen
Stammsprachen mit einem blassen sprachphilosophischen Begriff
des Infinitivs im allgemeinen zu rechnen. Dem historischen Ge-
sichtspunkte wird dadurch Genüge getban, dass der Verfasser immer
zuerst den thatsächlichen Gebrauch des Infinitivs im heutigen Ru-
mänisch darstellt und dann erst die damit gleichwertigen Ausdrucks-
weisen behandelt; iür diese letzteren werden dann Parallelen aus-

dem Albanesischen, Bulgarischen, Serbischen und Griechischen bei-

gebracht. Dies Verfahren scheint den gewählten Titel "Rumänische
Studien" zu rechtfertigen; in der That ist er jedoch nur subjektiv,

nicht objektiv richtig; subjektiv richtig ist er, weil der Verfasser
thatsächlich dem Rumänischen das meiste Interesse entgegenbringt;
objektiv falsch ist der Titel aber, weil die ganze Frage ebenso sehr
die übrigen Sprachen angeht, die daher auf ebenso viel Interesse
hätten Anspruch machen können. Namentlich wäre überall nicht

nur nachzuweisen gewesen, dass das Albanesische, Bulgarische, Ser-

bische, Griechische AusdrucUsweisen besitzen, die mit denjenigen
parallel sind, welche im Rumänischen den Infinitiv verdrängt haben,
sondern zugleich hätte untersucht werden sollen, in welchem Um-
fange diese Ausdrucksweisen auch in diesen Sprachen einen \\v-

sprünglichen Infinitiv verdrängt haljcn.

Es muss dem Verf. zu be>onderem Verdienste gerechnet wer-
den, dass er immer selbst sein ganzes Material auf Grund volks-

tümlicher Texte herbeigeschafft hat, so dass schon der in seinem
Buche enthaltene Beitrag zur deskriptiven Syntax der Balkanspra-
chen, besonders des Rumänischen eine bedeutende Leistung ist.

Die deskriptive Sprachuntersuchung' ist aber immer nur eine Vor-
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arbeit für die Sprachwissenschaft, und wenn man auch einen Sprach-
forscher scharf rüj^'en müsste, wenn er unfähig- oder zu faul wäre,
sieh dieser unschätzbaren Vorarbeit, wo sie nötio- ist, zu unterziehen,
so bekommt er jedoch nur dadurch Anspruch auf den Namen eines-

Spracliforschers, wenn er einem höheren Ziele zustrebt. Dies höiiere

Ziel ist für den Verf. der Nachweis der Sprache, von der der Ver-
lust des Infinitivs ausg'eo'ang-en ist. Mit dieser Frage bescliäftigt

sich der Sehlussabschnitt des Buches. Der Verf. verwirft die An-
sichten einiger Gelehrten, wonach der Verlust des Infinitivs von
einer jetzt ausgestorbenen Sprache oder vom Albanesischen oder
gar vom Slavischen ausgegangen wäre, und schliesst sich der An-
sicht an, wonach der Ausgangspunkt vielmehr im Griechischen zu
suchen ist. Als Urheber dieser Ansicht nennt er G. Meyer Neu-
griechische Studien 2, 2 (1894). Weshalb er aber ganz verschweigt,
dass dieselbe Ansicht von mir (März 189») in einer gegen den Verf.

gerichteten Erörterung (Xordisk Tidsskrift for Filologi, 3. ra-kke, 4,

56 und 60) vertreten wurde, bleibt mir unklar. Als Beweis für diese

Ansicht benutzt er (wie auch Ref. a. a. 0.) die Thatsache, dass diCf

Ausdrucksweise, die den Infinitiv verdrängt hat, im Griechischen
in eine sehr alte Zeit zurückgeht: er erwähnt auch in etwas un-
klaren Worten (S. 109 unten), dass im Griechischen sekundär ge-
wisse lautliche Eigentümlichkeiten mit zum Abkommen der Infinitiv-

konstruktionen haben beitragen können. Er beruft sich Aveiterhin

auf die Verwendung von griech. jiä vd für vd, womit alb. Jis te^

bulg. za da und rum. ca sä (für fs, da, sä) verglichen wird; der
etwas verdunkelte Parallelismus der verschiedenen Sprachen wird
klar gemacht und das relativ hohe Alter der Erscheinung im Grie-

chischen historisch festgestellt. Was die darauf folgende Erörterung"
über die Gebrauchssphären des Indikativs und Konjunktivs in den
Balkansprachen z^^r Entscheidung der Fragte nach dem Ausgangs-
punkt des Verlusts des Infinitivs beitragen soll, ist mir unklar. Von
S. 118 an sucht der Verf. seine Ansicht durch den Nachweis zu
stützen, dass das Griechische überhaupt aut die Nachbarsprachen
einen sehr grossen Einfluss ausgeübt hat. Die Beispiele, die er

dafür beibringt, sind aber zum grossen Teile sehr wenig schlagend;
er weist oft nur die Übereinstimmung der verschiedenen Sprachen
nach ohne die Priorität des Griechisclien evident zu machen; der
Verf. gesteht dies selbst § 124 S. 128. Aber nur die evidenten Fälle,

wo das Griechische der Ausgangspunkt einer jetzt für mehrere Bal-

kansprachen gemeinsame Eigentümlichkeit gewesen ist, wären hier

zu benutzen gewesen; das übrige wäre in die Einleitung zu ver-

weisen gewesen, wo der Verf. eine Übersicht über gemeinsame
Eigentümlichkeiten der ßalkansprachen gibt. Wäre der Verfasser
seinem eigenen Plan treugeblieben, wonach die deskriptive Vor-
führung des ^Materials in der Einleitung und im Hauptteile des
Buches ihren Platz hätte, während der Schlussabschnitt nur den
Schlussfolgerungen gewidmet sein sollte, so wäre dieser Abschnitt
nicht nur viel kürzer, sondern auch viel klarer und überzeugender
geworden. Neben dem vom Verfasser benutzten chronologischen
Beweise für die Priorität des Griechischen in der Verdräng'ung- des
Infinitivs und neben dem Analogiebeweis, der sich aus der Priorität
des Griechischen in anderen Fällen ergeben soll, hätte er noch auf
den indirekten Beweis mehr Gewicht legen sollen: der Ausgangs-
punkt kann nicht anderswo g'esucht werden. Denn da die Ansicht
Gasters, wonach hier Einfluss der nichtindogermanischen Bulgaren
vorliegen sollte, ebenso wie der Verweis Fallmerayers auf das Sla-

vische, einfach allen sprachgeschichtlichen Thatsachen ins Gesicht
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schläg't, so blcilit nur die Walil zwisclicii dem Alhaiiesiselicn und
dem Oriecliiseheu. Dass aber sehr ^i'cwichtig'e Gründe i>'eg"en das
Albanesisclie spreclien, hätte der Verfasser nachweisen können.
Denn während die Verdräng'uug- des Infinitivs sich auf alle grie-

chischen Dialekte erstreckt (vgV. Sand feld- Jensen S. 104—105). ist

der Infinitiv in der einen Hälfte des Albanesischen noch immer in

voller Verwendung-. Ich habe dies Nordisk Tidsskrift for Filolog-i,

3. ra'kke, IV S. 56 ausgesprochen, und Saudfeld-Jensen stimmt mir
offenbar bei, indem er S. 78 bemerkt, dass Infinitive wie geg'isch

me pdsuns 'zu haben' g-anz ebenso wie die Infinitive anderer Spra-
clien fungieren, avozu er S. 1B2 noch hinzufügt, dass seiner Ansicht
nach das Albanesische niemals einen anderen Infinitiv gehabt hat.

Aber die Sache wäre viel ausführlicher zu besprechen g-ewesen,
denn sonst wird die alte unbegründete Ansicht, dem Albanesischen
fehle der Infinitiv, immer wiederkehren. Der äussere Anlass zu
dieser Ansicht ist der Umstand, dass der Infinitiv formell mit dem
Part. Perf. Pass. (päniins 'g'ehabt') identisch ist. Aber wenn mau
deshalb den Infinitiv nicht als echten Infinitiv bezeichnen will, so
muss man sich vor allem klar machen, wie man sich die Entwick-
lung" denkt. Hat das Albanesische ursprünglich einen echten Infi-

nitiv g-ehabt und dann später denselben durch ein aus dem Part.
Perf. Pass. entstandenes \^erbalsubstantiv (vg-1. etwa lat. factum)
ersetzt? Dass hiesse doch nur den einen Infinitiv durch einen an-
dern ersetzen, das eine Verbalsubstantiv in der inhnitivischen Ver-
wendung mit einem anderen vertauschen, und hätte mit einem Ver-
lust des Infinitivs nicht mehr zu thun als etwa der Wechsel zwischen
diauveuevai und duüveiv im (Triechischen. Mehr oder weniger bewusst
denkt man sich aber g'ewöhnlich offenbar, dass der alb. Infinitiv

zunächst völlig" verloren g"eg"ang"en und erst später durch das Par-
tizipium ersetzt worden sei. Was soll dann aber zwischen dem
ursprünglichen und dem jetzig-en Zustande g"elegen haben? Etwa
eine Umschreiljung" wie im Südalbanesischen (niund te ketr-, 'er kann,
dass er habe' statt 'er kann haben')? Diese sonderbare Ansicht
könnte man etwa dadurch stützen wollen, dass der g'eg". Infinitiv

eine weitere Verwendung" hat als die Infinitive mancher anderen
Sprachen, und zwar so. dass er immer da verwendet wird, wo das
Südalbanesische eine Umschreibung" mit te verwendet, wie Sandfeld-
Jensen S. 78 nachweist; so ersetzt er z. B. einen Beding'ung"ssatz
und kommt in Absichtssätzen und anderen Sätzen, die etwas nur
Vorg"estelltes ausdrücken, nach der Konjunktion ri 'dass' vor. Aber
Sandfeld-Jensen bemerkt treffend, dass der Infinitiv auch im Slavi-

schen einen Bedingung'ssatz ersetzt, vmd diese Spur lässt sich weiter
verfolg-en; die Verwunderung" über die weitgehende Verwendung
des gegischen Infinitivs lässt sich durch slavisclie Parallelen voll-

kommen beschwichtigen (vgl. z. B. russ. ctohy bt/f/, statt abg. da
bi hl/h, russ. jezeli skazath und andere Beispiele für den Infinitiv

nach Konjunktionen). Ein Grund, das ehemalige Vorhandensein
der südalbanesischen Umschreibung mit te für das Nordalbanesische
vorauszusetzen, liegt also nicht vor. Dagegen wird der nordalb.
Infinitiv auch im Südalbanesischen existiert haben, Avie aus Resten
wie pa päsurF 'ohne zu haben' hervorgeht; ob aber diesem Infinitiv

die Präposition me im Südalbanesischen vorausging, ist zweifelhaft.

Zwar sagt man südalb. do me dens 'das heisst' (Sandfeld-J. vS. 78);

wenn das ebenso wie deutscii irill sagen, dänisch det vil sige 'das

heisst', altgriech. tOeXei Xefeiv Herodot 4, 131 aufzufassen ist, was
doch wohl das wahrscheinlichste ist (kaum etwa "das will (= d. h.)

mit Sagen"), so ist die Redensart aus dem jetzigen Südalb. nicht
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erklärbar. Mit Unrecht sieht Sandfeld-J. S. 78 liierin den Keim
des nordalb. Infinitivs; die Redensart liesse sich viehnehr als Rest
eines Zustandes auffassen, wo der Infinitiv mit ine im Südalb. ganz
ebenso Avie im Nordalb. verwendet wurde. Sicher ist das aber nicht,

weil die Redensart do me dejie im Südalb. auf Entlehnung- aus dem
Nordalb. beruhen kann. Die formelle Identittät des nach diesen
Erörterungen als gemeinalbanesisch anzuerkennenden Infinitivs mit
dem Part. Perf. Pass. kann sehr gut sekundär sein. Denn Suffixe,

deren wesentlichster Bestandteil ein -n- oder -ni- ist, werden be-
kanntlich in den idg. Sprachen ebenso gut zur Bildimg- von Infini-

tiven wie von Partizipien verwendet. Die Identität des Infinitivs

mit dem Partizipium Avar deshalb im Alb. ursprünglich vielleicht

nicht inniger als die Identität von d. Infin. geschehen und Part.
geschehen. Für diese Auffassung spricht wohl auch der Umstand,
dass die Nachbarsprache des Albanesischen, das Griechische, gleich-
falls im Inlinitiv -n- und -m-Suffixe verwendet.

Ich hätte demnach in dem Schlussabschnitt des Buches stren-

gere Ordnung" und schärfere Beweisführung gewünscht. Eine stren-

gere Ordnung wäre auch für die Einleitung zu wünschen gewesen.
Die dort aufgezählten Übereinstimmungen der verschiedenen Bal-
kansprachen werden in so bunter Unordnung durcheinander ge-
worfen, dass die Paragrapheneinteilung überhaupt keinen Sinn hat.

Der Verf. hätte sich bemühen sollen uns zu zeigen, nicht wie ähn-
lich die Sprachen unter sich sind, sondern wie ähnlich sie gewor-
den sind; dann hätte sich ein Einteilung'sprinzip von selbst geboten.
Sogar im Hauptteil des Buches fehlt bisweilen die strenge Ordnung.
Der Verf. liebt es, nach der Aufzählung einer Reihe von stark be-
legten Kategorien in einem abschliessenden Paragraphen ganz hete-
rog'ene Sachen zusammenzuwerfen ohne irgend einen Versuch, sie

ordentlich zu rubrizieren (so in § 46, 61, 92, 93; auch in § 57 Aver-

den zwei ganz verschiedene Sachen zusammengeworfen). In § 44
S. 59 wird die Frage aufgeworfen, ob serb. gcle in einem bestimm-
ten Falle als Pronomen ('Avelcher') oder Adverbium Cwo') aufzu-
fassen ist; das entscheidende Argument wird aber nicht hier oder
in einem Nachtrage hierzu angegeben, sondern wird § 123 S. 128 in
einem ganz anderen Zusammenhang versteckt. Zweimal zitiert der
Verf. das sonst nicht berücksichtigte Slovenisch, einmal S. 119^ um
zu konstatieren, dass es nichts vergleichbares bietet, was ziemlich
überflüssig sein dürfte, und ferner S. 44, wo er als slovenische
Eigentümlichkeit etwas anführt, was in der That gemeinslavisch
ist, vgl. Miklosich Vergl. Gramm. 4, 8.Ö8; "'Der finale Infinitiv ist

dort, wo er nicht an die Stelle des Supinum getreten, unslavisch".
Einige, übrigens nicht zahlreiche Versehen habe ich im Buche be-
merkt, namentlich im alb. Teil; da sie aber für den Gang der Un-
tersuchung unwesentlich sind, übergehe ich sie. Vielleicht muss
aber der Leser ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht werden,
dass S. 26 das letzte bulgarische Beispiel zu streichen ist.

Erst durch das von Sandfeld-Jensen zUAveg'egebrachte Mate-
rial ist die wissenschaftliche Untersuchung des Infinitivproblems
der Balkansprachen in vollem Umfange ermöglicht worden; zugleich
dürfte die von ihm gebilligte Lösung die endgültige sein.

Kopenhagen. H olger Pedersen.
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Sarauw Chr. Trske Studier. Kopoiihag-en Si-luihothc 1900. 144 S.

Das Buch enthält 1) eine Abhandlunu' über lateinische Lehn-
wörter im Irisehen; 2) eine in mehrei-e Aliteilungen zerfallende Unter-
suchung- über Yerbahvurzeln und ihre Komposition mit Präpo-
sitionen; o) "Emendationes explicationes g-lossarum aliquot Hiberni-
carum." Der unter 3) genannte Anhang- ist lateinisch, sonst ist das
Buch als Habilitationsschrift dänisch g-eschrieben.

Die g-anze Arbeit zeugt g-leichmässig- von Scharfsinn und
sicherer Methode; die Abteilungen 1) und 3) können aber an Be-
deutung- und Interesse mit 2) nicht wetteifern.

Die erste Abhandlung- hat als Ausgang-spunkt das irische c

xxnd .s- für lat. p xnid /' g-enommen. Was Sarauw lehrt, ist unend-
lich viel besser als die hierauf bezüg-lichen Erörterungen von Güter-
bock; dass Sarauws Ansicht über c zum Teil nur als eine zeitg-e-

niässere Fassung der von Güterbock Lehnwörter S. 91 mit Unrecht
bekämpften Ansicht von Windisch ist, gerät ihr natürlich nur zur Em-
pfehlung-. Mit grosser Feinlieit wird eine Reihe von Merkmalen für
die Chronologie der Lehnwörter ausfindig- gemacht. Ich bemerke
zu S. 10, dass es nicht möglich ist, dem im Wb. viermal vorkom-
menden pennit ein aus nd entstandenes nn zuzuschreiben, wie es

Sarauw thut; denn ursprüngliches nd Ijleibt im Wb. (vgl. Ref. As-
pirationen i Irsk S. 108 und 110); pennit ist mit cymr. j^ßni/d direkt

zu identifizieren, wenn aucli der Grund der Doppelung- unsicher
bleibt. Das irische .s- für f erklärt S. mit Hilfe der Mutationsregehi;
mit einer kleinen von Vilh. Thomsen herrührenden Änderung lautet

seine Ansicht so: die Iren haben das fremde /' mit /i?f (wie ^> mit g)
gegeben; dies hic wurde als lenierte Form aufgefasst und dazu
ausserhalb der Lenierung ein sw geschaffen; luv und sie wurde
später zu f und s. Diese Vermutung ist sehr ansprechend, wenn
auch S. bei den betreffenden Wörtern {süist iisw.) keine lenierte

Form mit f (wie fita^ neben sk'r) nachweisen kann; zu tadeln ist

S. aber, weil er S. 19 behauptet, die Mutation s : /"sei schon zur Zeit

der ältesten Quellen im Absterl)en. Das ist im allerhöchsten Grade
unwahrscheinlich; nur wurde /'wie h mit s bezeichnet; tosun im
Ml. kann natürlich nur als tofunn gelesen werden (so ist Asp.- i Ii'sk

S. ß9 zu korrigieren, wo ich ausserdem das Fut. sec. dusesdinn nicht
liätte anführen sollen). Die, ich besinne mich nicht wo^, vorg*etra-

gene Vermutung, altn. pi'istr sei aus ir. süiNt entlehnt, verträgt sich

mit S.s Ansicht ebenso wenig- wie mit der Schuchardtschen.
Die zweite Abhandlung- ist aus einer mehrjährigen Bestrebung

des Verfs., sämtliche altirische Verba paradig-matisch anzuordnen,
hervorgegang-en. Durch diese Bestrebung hat Sarauw nicht nur
ein Verzeichnis der "Radices linguae Hibernicae" im Manuskript
hergestellt (hoffentlich wird er es liald herausgeben), sondern er ist

zugleich darauf geführt worden, die Bedeutung- der Partikel ro.

den Parallelismus zwischen ro und com-, ad-, e.ss-, den Parallelismvis
der ?'o-Formen mit docoid, mcuaid, adcuaid usw. zu erkennen. Hier-
mit betreten wir ein Gebiet, das neuerdings von Zimmer und Thurn-
eysen berührt worden ist. Nachdem Zimmer KZ. 36, 463 ff', die Funk-
tion von ro beim Präteritum schlagend nachgewiesen hatte, ei*-

schien, von Zimmer angeregt und av;f den Sammlungen Strachans
fussend, eine Untersuchung- von Thurneysen, worin eine ganze Reihe
der auch von Sarauw gefundenen Resultate dargestellt waren. Ich
stelle daher zunächst die chronologischen Thatsachen fest. Zimmers
Aufsatz -war S. bei der Einlieferung seiner Habilitationsschrift noch
niciit zugänglich; Thurneysens l^ntersuchung ging mir als Separat-
abzug- erst dann zu, als S.s Buch schon so gut wie fertig- gedruckt
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war; erst bedeutend später kam mir das betreffende Heft von KZ.
a.uf buchhändlerischem Wege zu. — S. und Thurnej'sen haben, wie
man aus dem angeführten leicht ersieht, dieselben Resultate auf
verschiedenem Wege gefunden. Schon aus dem Wege, den Sarauw
gegang'en ist, folgt, dass er eine vollständigere und übersichtlichere
Darstellung der Thatsachen giebt; mit der Frage nach der Ent-
stehung der geschilderten Verhältnisse beschäftigt er sich v.'-enig;

seine Ansicht aber stimmt mit Thurneysen (der sich besonders mit
der sprachgeschichtlichen Frage beschäftig't) im Ganzen überein;
beide nehmen perfektive Verba für eine vorhistorische Periode au.
S. nennt auch in der historischen Zeit die ro-Formen perfektiv, was
die schon in Verwirrung' g'eratene Terminologie der perfektiven
Erscheinungen noch verworrener macht. Ich schlage vor, dass man
die ro-Formen nach einer ihrer thatsächlichen Gebrauchsweisen per-
fektisch nennt. Das wäre auch, wenn sie wirklich, wie S. und
Thurneysen annehmen, aus perfektiven Formen entstanden wären,
eine berechtigte Benennung. Meiner Ansicht nach haben aber S.

und Thurneysen mit der Annahme perfektiver Verba für eine vor-
historische Periode schwerlich Recht [vgl. jetzt KZ. 37, 219— -250.

Korrekturnote]. — Sarauw hat sich aber, wie es sich schon aus dem
oben gesagten ergibt, keineswegs auf die ro-Erscheinung*en be-
schränkt. Er gibt überhaupt eine Reihe von prinzipiellen Erörte-
rungen über Änah^se von Verbal formen vmd Aufstellung der Para-
digmata; er hebt u. a. die Bedeutung des Infinitivs als etymolo-
gischer Leitfaden hervor und gibt bei dieser Gelegenheit eine Reihe
von schönen Etymologien. Seine ganze Abhandlung ist so reich
an feinen Beobachtungen, dass sein Buch für jeden Keltologen un-
entbehrlich ist.

Der Haupteinwand gegen S.s Buch trifft seine systematische
Weglassung- aller Citate; weder die Forsclier, auf die er sich stützt,

noch diejenigen, g-egen die er polemisiert, werden genannt. Diese
Weglassung" ist offenbar grundsätzlich, aber beruht dann jedenfalls
•auf einem gänzlich zu verwerfenden Grundsätze. Dass er nicht er-

wähnt, dass die von ihm gegebene Analyse von iarfaigid und cuind-
</id schon bei Strachan Revue celtique 19, 177 und Trans. Phil. Soc.
1895—98 S. 131* zu finden ist (was ich nur beispielsweise heraus-
greife), sieht schon sehr sonderbar aus. Noch sonderbarer ist seine
Polemik g-egen Strachans Etymolog-ie von tallaim S. 49, da diese
Etymologie von ihrem Urheber selbst wieder zurückgenommen wor-
den ist (Revue celtique 21, 17ö— 178). S.s falscher Grundsatz hat
ihn, wie- schon diese leicht zu vermehrenden Beispiele zeigen, mit
der einschlägigen Litteratur nicht hinlänglich vertraut werden lassen.

Am allergrellsten zeigt sich dies im Verzeichnis der Emendationen
und Deutungen; wenigstens ein Drittel des hier gebotenen war schon
von anderen Forschern vermutet worden. Verwandt mit diesem
Verfahren ist ein weiterer Übelstand. Wo in dem Raisonnement
ein Lautgesetz eine Rolle spielt, wird dies Gesetz gewöhnlich nicht

angedeutet; es wird dem Leser überlassen, die für den Verfasser
massgebenden Gründe zu erraten. Stillschweigend schreibt er S. 28
in einer Wb. -Stelle deidblendn für deidhledn^ offenbar wegen Ml.

127b 3. Das sonst übliche Sternchen vor erschlossenen Formen
findet sich bei S. nicht; er schreibt S. 40 und öfters essorc statt

essorc-, als ob dies eine Infinitivform wäre usw. Wo S. vorwärts
oder rückwärts in seiner eigenen Untersuchung- verweist, gibt er
niemals die bestimmte Stelle an. Kurz, eine ganze Reihe von üb-
lichen orientierenden Fingerzeigen ist von S. (mit oder ohne Ab-
sicht; vernachlässigt worden.
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Das Bestreben S.s, die irischen Verball<on<i'lomerate zu ent-

wirren, hat auch für die Lelire von den Relativsätzen Frucht ge-
trag'cn. Icii stelle hier diejenigen Bemerkung-en S.s zusammen, die

meine Darstellung in KZ. 35 supplieren können. Ich hatte in 3. Sing.

beres ein suffigiertes Pronomen zu linden geglaubt und weiter an-
genonnnen, dass in as-biur dasselbe Pronomen intigiert sei. Laut-
lich war natürlich nichts dagegen einzuwenden; was Strachan Zeit-

schrift f. celt. Phil. 2, 406 vorbringt, ist ganz verfehlt; ad-sligim mit

d im Auslaut des einen selbständigen Wortes und s im Anlaut des
folgenden hat mit bere.s, as-biur keine Ähnlichkeit. Dagegen hatte

ich selbst nachgewiesen, das as-biur der faktischen Verwendung
nach nicht mit den Regeln über relative Konstruktion stimmt. Trotz-

dem haben mich die Bemerkungen von Thurnejsen IF. Anz. 9, 191

nicht von meiner Hypothese abgebracht, weil er mit einer ganz
imaginären Präposition ed (gegen ilie sich auch Sarauw S. 66 Fuss-
note wendet) operiert. Jetzt zeigt aber Sarauw, dass der Wechsel von
friss-, fri-t- ausgegangen ist und zunächst die Präposition est>, dann
auch aith, ad und in angegriffen hat. friss- enthält wie uad- und
occu- ein suffigiertes neutrales Pronomen. [Ich vermute, dass diese

Sachlage daraus zu erklären ist, das fri, 6 und oc entweder wegen
jüngeren Ursprungs (/'r/, oc) oder aus anderen Gründen ursprünglich
als Verbalpräfixe nicht gebräuchlich waren; in friscjart usw. hatte

friss eigentlich dieselbe Funktion wie später in asbert friss; von
der Nominalkomposition waren diese Wörter (wenigstens fri) natür-

lich nickt ausgeschlossen; nach den Infinitiven wie frecre und Par-
tizipien wie frithorte haben sich die finiten Formen des echt zu-

sammengesetzten Verbums {na fritJiorcaid usw.) gerichtet. In fri-

tamtn-orcat-sa usw. war das Pronomen der dritten Person wegge-
blieben, weil es mit dem noch folgenden weiteren Pronomen nicht

vereinbar zu sein schien. ^lit frithorcun : frissorcar war wohl iar-

faigid : iarml-foacht ursprünglich analog (wenn auch iarmi- ebenso
wie remi- eigentlich dem Femininum ähnlicher sieht als dem Mask.-
Neutr.), aber hier drang die suffigierte Form zum Teil auch in das
echte Kompositum (bei remi-, rem- immer). Der Unterschied zwischen
iarmi- und iarm- ist wohl rein phonetisch. Mechanisch nach iarmi-
gebildet ist tremi- (wie ^r^s- nach friss-), sechmi-; nach diesem
Muster wurde cen ma thä zu cenmithd. Auch in ceta- mag" ein per-

sönliches Pronomen stecken. Mit allen diesen Fällen, in denen die

Funktion der Präposition als Verbalpräfix wahrscheinlich verhält-

nissmässig' jung ist, hat das nur relativ fungierende ara- imone- neben
den uralten A'erbalpräfixen ar und imm keine Ähnlichkeit]. Über
beres neben 3. Plur. berte nimmt Sarauw S. 95 an, dass es nach der
Proportion as : ata analogisch gebildet ist; und das ist selbstver-

ständlich richtig; die älteste Analogiebildung wird bias, bes usw.
sein. Dadurch gewinnen wir ein sehr einfaches Bild. Das relative

Pronomen lautet -e (berte, imme-, file, tete, vielleicht auch luide vgl.

Sarauw S. 105), -a {ata, ara-). Null {do-choid; suffigiert in as KZ.
35, 316, ropo KZ. 35, 352). Dies Pronomen hatte ich KZ. 35, 362 mit
cynir. a verglichen. Strachan ist an der oben zitierten Stelle über
dies Pronomen sehr empört. Dass aber die Lenierung in relativer

Konstruktion in der That durch ein Pronomen hervorgerufen ist,

lässt sich jetzt klar nachweisen. Sarauw gibt S. 55 eine Regel über
die VerAvendung von 7io; no begleitet die "imperfektiven" Formen
des orthotonen nicht zusammengesetzten Verbums, aber von den
sekundären Zeiten abgesehen nur mit Infigierung eines Pronomens
nach HO. Diese Regel ist unter einer Bedingung in der That er-

schöpfend (und diese Bedingung hätte S. hervorheben sollen, da
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man sonst die Pointe seiner Erörterung leicht übersieht). I)ie Be-
dingung ist die Annahme eines infig'ierten Relativpronomens in

Fällen wie ished nochaireyiir, ished noadamrugur Wb. 16 c 3, opus
nobertis Wb. IGd 4. Eine kleine Weiterwucherung findet sich beim
verbum substantivum; cenotad, ceni/tad, cianuhed Wb. o3b 8, 4a 10;
12b 2 erinnert sehr an KZ. 35. 408 f. (über -d- nach cia)\ noch
weiter ab liegt issamlid inso nobiad chäch Wb. 9d 25 (vgl. ni fris
ruchef KZ. 35, 354 nach der mittelirischen Regel über das Relati-
vum). Weitere Abweichungen finden sich in Wb. nicht, Ml. habe ich
daraufhin nicht durchgesehen. Strachan wird daher seine Empö-
ntng bezwingen und das ihm so teure "Relativpronomen" n fallen

lassen müssen. Dies n ist und bleibt die Endung" des Nom. und
Akk. Neittr.; wenigstens ist bis jetzt eine andere vernünftige Deu-
tung nicht gefunden. Es ist mir eine Freude mitteilen zu können,
dass Sarauw mir (ebenso wie Thurneysen IF. Anz. 9, 192 f.) in diesem
Punkte beistimmt; das Beispiel cach ngckl Wb. 31c 14, wogegen
Strachan ohne Erfolg polemisiert, wird allerdings von Sarauw S. 106
durch eine einleuclitende Konjektur beseitigt; aber dadurch kann
meine Deutting natürlich nicht gefährdet werden. Das relative n
wird von den KZ. 35, 391 § 69 erwähnten Fällen ausgegangen sein.

Strachan hat sich aber in das "Relativpronomen" n so sehr verliebt,

dass er es Zs. f. celt. Phil. 2, 404 als eine Erfüllung der Regel väcpe

Kai lue^vac' äTTicxeiv betrachtet, wenn er ein gut beglaubigtes dina-
dricthe in ein sonst in Wb. niemals vorkommendes *dianadricthe
liorrigiert (vgl. dunaructhae Tir., di7iaconbi ML Sah 1, wozu Sarauw
l^H mit 'Recht fornaitmestar so7n stellt; über nait = nad vgl. Aspi-
rationen i Irsk 166; die "simple (?) emendation" von Strachan Revue
celtique 18, 217 ist ganz überflüssig).

Noch eine weitere wichtige Konsequenz von SarauAvs Arbeit
mttss hervorgehoben werden. Sarauw S. 100 behandelt gabthe und
bretliae mit Recht als altirische Form des Prät. Passiv ; ebenso
Thurneysen KZ. 37, 53 und 57. Diese stillschweigende Anerkennung
Avird aber nicht genügen, um die ältere Vorstellung, diese Formen
seien mitteUrische Neubildungen, zu beseitigen. Es muss ausdrück-
lich hervorgehoben werden, dass diese Formen ganz ttnverdächtig
sind, weil überhaupt keine andere absolute Form des Prät. Pass.
im Altirischen vorkommt.

Ich muss darauf verzichten, noch ausführlicher auf den inter-
essanten Inhalt von Sarauws Untersuchung einzugehen. Ich gebe
jetzt nur noch ein Verzeichnis kleiner mit ixntergelaufeuer Versehen.
S. 137 V/b. 29d 9: accur^ darf nicht korrigiert werden, vgl. Ml. 92a 16
dufaüti 7 duaccur imd Stokes Revue celtique 9, 108 (O'Reilly an-
acar 'affliction'); Wb. 30c 20: passt in den Zusammenhang nicht,
vgl. Ref. Aspirationen i Irsk 104, KZ. 35, 357, Strachan KZ. 33, 306
Fussnote, Zs. f. celt. Phil. 2, 210, Thurneysen IF. Anz. 9, 47; Wb.
31 d 5: falsch, vgl. Ref. Aspirationen i Irsk 153, Strachan Zs. f. celt.

Phil. 1, 14, Revue celtique 18, 226, Quiggin Die lautliche Geltung
der vortonigen Wörter und Silben S. 9ff. — S. 138 Ml. 53c 14: falsch,
richtig bei Ascoli, Glossar 37. — S. 136 Wb. 3d 24: falsch, da, fodüe
cesto eine sonst nicht vorkommende Tautologie ist. — S. 137 Wb.
32a 19: überflüssig, vgl. Wb. 18a 11. — S. 138 indossa ist selbst-
verständlich aus indorsa Wb. 12c 35; 14 d 28 entstanden; eine Da-
tivform *ind flioss, *i7id fhois von dem iNlask. foss ist unmöglich.— S. 139. Ml. 101b 1: vorzüglich; man kann aber einfach co lena-
main dib lesen ; co = 'mit'. -— S. 34. as mö de focialtar darf nicht
kori'igiert werden, vgl. asmaam rosechestca- arsidetaid Sg. 208 b 15
usw. — S. 99. Die Annahme, dass die Glossen Bruchstücke eines

Anzeiger XII 1 Y
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grösseren Werkes sind, ist überflüssig-; man soll nur Wh. 10 h 19

mit 10b 20 zusammenlesen: herir dano andedesm trisintesthninso -.

A. asrochoili innachridiu hiiid do/idi/u/in hwgi 1. diachoUn fondul
toisech. Dhss die Glossen nur Stücke eines zusamnienhang-enden
Gedankengang'es sind, ist wahr, aber schon bekannt. — S. CA cit-

aecht, estecht 'Tod' ist e.s-techf 'Ausgang'. — S. 78. dethiden eher zu
didiiad, cymr. dyddcm, ymddyddan. — S. 3fi. Diese Deutung von
barafie ist unmöglich wegen Wb. 4a 3; bar- far- ist "E!uer", ar- Wb.
20 c 9 'unser'. — S. 42. Dass in coviarscaiged kein od stecke, ist

eine ganz unbegründete Ansicht. — S. 46. wwiacomainitar vgl.

immonsinaetar LL. 116b 1, immasinithar doib LU. 60a ;>. — S. 63
dorigeni : niclit richtig, da r im Neuirischen (Arran) nicht mouilliert

ist. — Druckfehler: S. 26 Z. 19, lies tr. 9; S. 36 Z. 22, lies 11 4 9;

Z. 23, lies 32 1 24; S. 37 Z. 4 von unten, lies 62 v 2; S. 56 Fussnote
Z. 1 lies 43a 2; S. 115 Z. 12, lies 24d 30; S. 136 Z. 17, lies 130 d 12;

Z. 23, füge hinzu 25 a 5; Z. 1 von unten, lies 24 4 11.

Kopenhagen. Holger Pedersen.

Loewe R. Die etlmische und spi'achliche Gliederung der Germa-
nen. Halle Niemeyer 1899. 59 S. 1,60 M.

Eine zusammenfassende Darstellung der vielen schwierigen
auf die Gliederung der Germanen bezüglichen Fragen ist g-ewiss

eine sehr erwünschte Schrift. Die vorliegende Arbeit enthält manche
treffende Bemerkung, vermag al)er nicht völlig zu befriedigen. Im
Allgemeinen scheint mir der Verf. nicht selten mit Beispielen und
Litteraturnachweisen etwas zu sparsam zu sein. Er geht bei seiner

Untersuchung" von den sprachlichen Eigentümlichkeiten aus imd
sucht dann die so gefundenen Beobachtungen durch Berücksichti-
gung der geog'raphischen Verschiebungen zu erklären, bezw. ihre

Richtigkeit zu erhärten, wobei er vielfach griechische Stammes- und
Dialektverliältnisse zum Vergleiche heranzieht. Seinen Stoff teilt

L. in 3 Kap.: 1. Goten, Nord- und Westgermanen, 2. Ost-, 3. West-
g-ermanen. Im 1. Kap. werden zunächst die einzelnen s]n-achliclieu

Neuerungen zusammengestellt, die je zweien unter den drei Grup-
pen gemeinsam sind. Dabei erscheint neben wichtigen sicheren
Momenten auch allerhand problematisches aufgeführt, ohne dass es

aber als unsiclier gekennzeichnet würde. So erwähnt er unter Hin-
weis auf Kock Beitr. 21, 429 als Kennzeichen des Nord -Westgerm,
einerseits und des Got. anderseits, dass gerni. u nord- und west-

g-erm. nach langer Stammsilbe verloren gellt, got. jedoch erhalten
bleibt. Ein für die Verwandtschafts\'erhältnisse bedeutsamer Unter-
schied liegt aber hier gewiss nicht vor. sind doch die Formen mit
erhaltenem u auch nach langer Silbe, die schon durch altn. vondr
vorausg-esetzt werden, im Ags. noch durch Inschriften l)ezeugt;

der von L. angeführte Unterschied beruht also lediglich auf einer
jüngeren Entwicklung der länger erhaltenen Sprachen. Anderes
dagegen vermisst man. Da er auch die Erscheinungen zusammen-
stellt, die das Nord, nur mit einem Teile des Westgerm, gemeinsam
hat, hätte doch auch die pronominal gebildete Form des Ntr. Sgl.

der Adj. eine Erwäimung- verdient, die das Hd. mit dem Goto-nord.
(diese Bezeichnung wird von L. nicht ungeschickt vorgeschlagen)
teilt, die aber dem Sachs, und Anglo-Fries. fremd ist. Zur Erklä-
rung dessen, dass das Got. zahlreiche Erscheinungen mit dem Nord.,
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•wenige mit dem Westgerm, gemein hat, und dass eine dritte Klasse
von Neuerungen nur das Nord, und Westgerm, betroffen hat, macht
L. gewiss mit Recht die Verschiebung der Wohnsitze der Goten
geltend, deren Heimat er in Übereinstimmung mit Kossinna in Skan-
dinavien sucht. Für die Chronologie der Sprachgeschichte ergibt
sich vor Allem eine wichtige Beobachtung, dass nämlich die Neue-
rungen auf dem Gebiete der nominalen Wortbildung jüngeren Ur-
sprungs sind. Insbesondere fehlt dem Got. die suffixale Verwendung
ursprünglich selbständiger Substantiva; sie kann also erst zu einer
Zeit gebräuchlich geworden sein, da die Goten am schwarzen Meere
des engern Zusammenhangs mit den übrigen germ. Stämmen ver-
lustig gegangen waren.

Im 2. Kap. wird die Frage untersiicht, welche Völkerschaften
den Goten näher verwandt sind. Bei der Dürftigkeit des erhalte-
nen Materials ist es nicht zu erwarten, dass hier wesentlich neue,
sichere Ergebnisse zu Tage gefördert werden. L. selbst ist dabei
im Allgemeinen mit den Schlüssen aus sprachlichen Kriterien sehr
zurückhaltend, um so mehr muss es befremden, wenn er S. 28 auf
Grund eines einzigen bei Jordanes belegten wandal. Wisimar ge-
genüber späteren Namen auf -ruh und -mir auch für das Wandal.
einen Übergang von e in ä iind dann wieder in e erschliesst. Diese
Annahme wird dadurch nicht wahrscheinlicher, dass das auffallende
e der spanischen Sueben darauf zurückgeführt wird (S. 51), dass
diese schon in Ungarn Nachbarn der Wandalen gewesen seien. Auf
Grund mehr allgemeiner Erwägungen archäologischer und ethno-
logischer Art glaubt L. immerhin daran festlialten zu können, dass
Burgunder, Rugier und Wandalen einst mit den Goten eine engere
Einheit gebildet haben, von Plinius unter dem Namen Wandilier
zusammengefasst. Der Verf. schliesst hier eine Erörterung über
die Genealogie der Germanen bei letzterem an, die freilich wenig-
sichere Resultate ergibt; die Annahme, dass Plinius oder vielmehr
sein Gewährsmann ein wandilisches Lied benutzt habe, wird man
nicht dahin rechnen wollen.

Das 3. Kap. handelt von den Westgermanen. Es ist zu be-
dauern, dass der Verf., wenn docli die Schrift einen vollständigen
Überblick über die sprachliche Gliederung der Germanen geben
sollte, nirgends Anlass gefunden hat, diejenigen Kriterien, die spe-
ziell für die Zusammengehörigkeit der Westgermanen zeugen, auf-
zuführen. Und doch wäre eine neue zusammenfassende Unter-
suchung derselben gewiss nicht wertlos gewesen. Allein schon die
Frage, wie sich die gewöhnliche Annahme, wonach die westgerra.
Konsonantengemination vor der Auswanderung der Angelsachsen
stattgefunden hat, zu der Thatsache verhält, dass die Gemination
vor r und / nach Ausweis von Doppelformen wie ahd. ahhar und
acchar erst nach der Synkope des Endungs-« eingetreten ist und
dass dieses letztere in den malbergisclien Glossen noch erhalten ist,

wäre eingehender Prüfung wert. Mit besonderer Ausführlichkeit
bespricht L. die Entstehung oder besser Zusannnensetzung der deut-
scheu Sachsen. Dem Resultat der etwas unklaren Auseinander-
setzung, die relative Einheitlichkeit der sächs. Mundart sei am leich-

testen zu erklären, M'enn man annehme, dass überall bis zu ihren
Grenzen nordalbingische Kolonisten gekonunen seien, d. h. also eine
ziemlich einheitliche Sprache sei durch Mischung ganz verschiede-
ner Elemente entstanden, wird man schwerlich beistimmen. Zum
Schlüsse folgen noch einige Bemerkungen über die Abstammung
der Langobarden, die L. zu den Erminonen rechnen möchte. Auf
eine nähere Begründung meiner früheren, vielleicht etwas allzu
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ziivei'siclitlich ausg'esprochenen Ansicht von ihrem ing-väonischen
Ursprung" kann ich hier nicht eintreten; nur soviel sei bemerkt, dass
sich unter den deutsclien Elementen im Italienischen, die ans dem
Lang'ob. stammen, eine Anzahl Wörter finden, die sonst nnr im
Ag's. nachzuweisen sind; vgl. caleff'are 'verspotten', staffa 'Stegreif''

und vielleicht romire 'lärmen', Charakteristik der germ. Elemente
im Ital. S. 19, ZfrPh. 24, m.

Basel. Wilhelm Brückner.

Fran Filologiska Föreningen i Lund. Spräkliga Uppsatser. Lund
1897. E. Malmströms Bogtryckeri.

Der philologische Verein an der Universität Lund blickt auf
das erste Jahrzehnt seines Bestehens zurück; er ist in dieser Zeit
stetig gewachsen, einige der ehemaligen Mitglieder nehmen in der
Gelehrtenwelt einen hervorragenden Platz ein; man feiert das zehnte
Geburtsfest durch eine Festschrift.

Da der Verein gebildet wird von Philologen aller Fächer, sind
die Beiträge recht vielseitig. Nur nennen kann ich die Arbeiten
der klassischen Philologen: J. Paulson, In Lucretium adversaria;
A. Ahlberg", Adnotationes in accentum Plautinum ; M. P:n Nilsson,
De republica Atheniensium a Clisthene constituta: Cl. Lindskog, De
usu pronominum personalium, quae subiecti uice funguntur, apud
elegiacos poetas latinos obseruationes. A. Kock eröffnet die Reihe
der germanistischen Beiträge und zugleich die ganze Schrift mit
der etymologischen Untersuchung einiger schwedischer Wörter: Dal-
kulla, fatt in illa fatt, huru är det fatt und in taga fatt nägon,
fyr 'en lustig kurre'. fyi'bussa, galler, glättig, ofant{e)lig und väla,
väl{l)e. P. Rhode will in seinem Aufsatz "Transitivity in Modern
English" absehen von der rein formalen Scheidung in traiisitive

und intransitive Verben und weist den Begriff der Transitivität
nach in englischen Verben, Substantiven. Adjektiven, Adverbien,
Präpositionen und zusammengesetzten Ausdrücken. Th. Hjelmqvist
löst aus einem grösseren Aufsatz über die schwedischen Personen-
namen in übertragener Bedeutung reichhaltige Sammlungen zu den
Namen Fetter, Per und Pelle aus. E. Sommarin weiss es wahr-
scheinlich zu machen, dass die Unterscheidung von einvigi und
höbnganga im 10. Kapitel der Kormakssaga auf missverständlicher
Auffassung der verdorbenen Visa 28 durch den Sagaschreiber be-
ruht. Sven Berg kritisiert die früheren Versuche, für die Stellung'

des französischen Adjektivs eine Regel zu finden, um dann zu einer
eig'nen Formulierung* zu gelangten: Diejenigen Eigenschaften, die

gleichzeitig mit dem Substantivbegriff, mit ihm untrennbar verbun-
den, im individuellen BeAvusstsein auftauchen, werden durch voran-
gestellte Adjektive ausgedrückt; diejenigen Eigenschaften, die den
Substantivbegriff näher charakterisieren und von andern Begriffen
scheiden, Averden durch nachgestellte Adjektive ausgedrückt. An
diese — gekürzt wiedergegebene — Formulierung schliesst der Verf.

Beispiele für die chiastische Stellung der Adjektiva {anciens amis
et amis nouveaux) und Bemerkungen darüber. H. Söderbergh ver-

öffentlicht "Rimstudier pj\ basis af rimmets användning hos mo-
därna svenska skalder". Auf Grund einer Stoffsammlung aus den
Gedichten Snoilskys, Rydbergs, Heidenstams u. a. handelt er sorg-
fältig und behutsam in 3 Kapiteln über den Reim vom Standpunkt
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der ßetonuDg-. über den nachvokalischen und den vokalisehen Teil

des Reims. Im letzten Kapitel erklärt er sich ausführlicher geg'en
den unreinen Reim (den "Stockholmer Reim" : e : ä), den Heiden-
stam mit Hinweis auf Ibsen und Goethe für das Schwedische ver-

teidigt und mit andern thatsächlich angewandt hat.

Osnabrück. W. Ranisch.

Nyare bidrag tili kännedom om de s\ enska iandsmälen eck svenskt
folklif. Tidskrift utgifven af landmälsföreningarna i Uppsala, Hel-
singfors eck Lund genom J. A. Lundell, Stockholm Sarnson &
Wallin 1896. 97. Heft 57-60. 80. 9 Kronen.

Die beiden Jahrgänge 1896 und 97 der Zeitschrift der schwe-
dischen Gesellschaften zur Erforschung der schwedischen Dialekte
und des schwedischen Volkslebens bieten eine ganze Reihe inter-

essanter Aufsätze, interessant allerdings, wie es ja in der Natur
der Sache liegt, zunächst nur für den engeren Kreis, der sich mit
schwedischer Sprache und schwedischem Volksleben beschäftigt,
wenngleich natürlich manches, wie z. B. die bei der Dialekt-
beschreibung ang-ewendete Methode auch darüber hinaus Interesse
zu erregen vermag, ebenso wie die dabei gebrauchte Lautschrift,
beide jedoch seit Jahren in der Zeitschrift geübt imd daher wohl
bekannt. Es ist nicht zu verschweigen, dass demjenigen, Avelcher

der schwedischen Dialektforschung fremder gegenüber steht — und
das werden, wie ich glaube sagen zu können, ausserhalb der nor-
dischen Lande die meisten Germanisten sein, auch die, die sich spe-
zieller mit nordischer Philologie lieschäftigen, — es oft recht schwer
fällt, die in diesem Alphabet geschriebenen Sprach proben und Wör-
terverzeichnisse zu lesen und sich eine wirkliche Vorstellung von
den Lauten zu bilden, welche durch die oft wunderlich verzerrten
Buchstaben bezeichnet werden. Ist es für einen, der nicht Schwede
ist, schon schwer genug, sich die gesprochene Reichssprache wirk-
lich gut anzueignen, so erscheint es noch weit schwieriger sich eine
g'enaue Kenntnis der zahllosen Dialekte zu erwerben. Von einer
Kontrolle über die gemachten Angaben einer Dialektbeschreibung
kann erst recht gar keine Rede sein. Aus den hier entwickelten
Oründen doppelter Art muss ich mich bei den meisten zu bespre-
chenden Arbeiten mit einem kurzen Hinweis auf den Inhalt be-

gnügen.
Heft 56 enthält die Fortsetzung der von Lundgren im 45. Heft

(= X. 6), im Jahrgang' 1892 begonnenen Abhandlung- über "Per-
sonennamen aus dem Mittelalter", von Gotar-Libiert. Benutzt wor-
den sind teils gedruckte, teils h.andschriftliche Quellen, teils alter-

tümliche Namen, die im Volke fortleben ohne dass sie direkt aus
früherer Zeit nachgewiesen werden können. Die Namen aus Scho-
nen, Halland und Blekingen sind nicht vollständig angeführt, da
ihre Sprachform einerseits nicht rein schwedisch ist, sie andrerseits
bereits von 0. Nielsen in seinen "Altdänische Personennamen" be-
handelt sind. Herangezogen worden sind auch Ortsnamen, deren
erster Teil aus Personennamen besteht. Leider hat sich der Ver-
fasser auf die Namen rein nordischen Ursprungs beschränkt. Für
die Kulturgeschichte Schwedens wäre es von Interesse gewesen,
das Eindringen fremder Namen beobachten zu können.

Heft 57 enthält 7 Arbeiten und beendet den Jahrgang 1896.
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Lind (XI. 2) ^-ibt eine Sammlunj;' vannlJlndischcr S|)richw(irter, sprich-
wörtlicher und anderer Redensarten in d(U' Dialckttomi und auf
reichsschwedisch.

Björkniann (XL 5) liefert eine Lautlehre des sniäländischen
Gesetzes auf Grund des Kaj)itels über das Christenrecht. Ein wich-
tiges Resultat ist, da»s sich ihm die vollständig-e Zuverlässigkeit der
Ausgabe von Schlyter ergeben hat. Hier seien ein paar Anmer-
kungen gestattet. S. 9. Dass aisl. leikr in direkter Anlehnung an
lat. laicus geschaffen sei, habe ich bereits Acta germ. 1, 330 her-
vorgehoben; die Zusammensetzung leikmadr wird dann nach mndd.
lekmaii (vgl. auch ahd. laihmann) geschaffen worden sein, das Bj.

in den Berichtigungen S. 65 als Quelle des schwed. lekman wohl
mit Recht annimmt. S. 10. Da das ags. .sc7'ift, skript 'Beichte' viel-

fach als ein germ. Wort aufgefasst worden ist, so hätte der Aufsatz
von Zimmer "Aus der Bedeutungsgeschichte von Schreiben und
Schrift" ZfdA. 36. 145 angeführt werden können, in dem er die
Entlehnung aus dem Lat., resp. fürs Westnord, aus dem Ags., das
ja dem Norden so viele kirchliche Wöi-ter (vgl. meine Ausführungen
AG. 1, 316 f ) lieferte, bewiesen hat. Ebenso kann das isl. klauster,

S. 13 Anm. 2, auf das ags. clauster zurückgehen. S. 20 ff. gibt Bj\

eine, wie mir scheint, ganz annehmbare Erklärung der Pronominal-
formen 11011 Nom. Fem. Sg., und hena Akk. Sg. Fem. im Gegensatz
zu Kock und Noreen. Er weist auf die häufige Verbindttng dieses
Wortes mit dem Pronon. pcen hin. Bei beiden Wörtern hiess das
Neutr. pcet^ der Plur. 7>e(?"), pa{r), pen. Er stellt die Proportion auf
pcen : pcet : pen = hcen : pcet : x-^ x = han. Oder, da in de)n Dia-
lekt der Handschrift es wahrscheinlich pan heissen muss, würde
auch schon genügen pan (: pcet) : pen = hon (: pcut) : x und x =
hen. Zu diesem Nom. konnte dann nach der Analogie von hon :

hona = hßn : x ein Akk. Fem. hena entstehen. S. 36. Entsteht in

den Fällen wie skicera wirklich i zwischen dem k und dem folgen-
gen palatalen Vokal, oder wird durch das i nicht vielmehr nur die
palatale Aussprache des k angedeutet? S. 43 ff'. Zur Bildung der
Wörter auf -Use vgl. jetzt noch Tamm Om avledningsändelser hos
övenska Substantiv S. 44 ff., der an dieser Stelle auch starke Einfuhr
aus dem Dan. annimmt. Die Ausführungen Bj.s, dass auch auf
nordischem Boden die Endung -üse entstanden sein könne, schei-
nen mir Avenig überzeugend.

Es folgt (XI. 6) ein Aufsatz Wadsteins "Sprichwörter des Mit-

telalters", hervoi'gegangen aus einer urspr. für die IF. bestimmten
Anzeigte von Kocks und af Petersens "Ostnordiska och latinska me-
deltidsordspräk". W. sucht teils eine Reihe unerklärt gebliebener
Sprichwörter zu erklären, teils bringt er andere Erklärungen
bei als die früheren Ausleger. Besonders zieht er zur Aufhellung
dunkler Sprichwörter die lat. Versionen in ausgedehnterem Masse
heran, als dies früher geschehen ist, indem er zeigt, dass grade
die lat. Sprüche vielfach das ursprüngliche zeigen, dass also viele

Sprichwörter nicht auf nordischem Boden entstanden sind. W.s-

Austührungen sind scharfsinnig, und in vielen Fällen ist es ihm
geglückt, das Verständnis der Sprichwörter zu fördern. Von sprach-
lichen Ausführungen hebe ich hervor, dass er die Annahme Bugges
von der polnischen Herkunft des Wortes plandz "Tanz' durch den
Hinweis auf das aus dem Abulg. stammende got. plinsjan 'tanzen'
stützt (S. 9 f.), ferner seine Erklärung von oirende als 'Exkremente',
die mir sehr gelungen zu sein scheint (S. 31). Spassig ist die mittel-

alterliche Etymologie von lat. comes als 'der, der in Gemeinschaft
mit andern isst', aus com- und esse 'essen' (S. 50).
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Stille (IX. 7) untersucht eine Volkssage vom nördlichen Scho-

nen. Wahrscheinlich existierte schon in katholischer Zeit in Skan-
dinavien eine sag-e von einer bösen, ihre Bauern schindenden Guts-

herrschaft, die vom Teufel gepeinigt oder fortgeführt wurde. Sie

Avurde daini unter gegebenen Umständen hie und da lokalisiert.

In der Sage, von der Stille ausgeht, wird ein eigentümlicher Zug
erzählt, der vielleicht weiter verfolgt zu werden verdient. Die Burg-
herrin, so heisst es, die noch böser war als ihr Mann, zwang die

Frauen, die soeben erst geboren hatten, ihre Kinder zu verlassen,

äufs Schloss zu kommen und dort die jungen Jagdhunde zu säugen.
Ist dies Motiv sonst noch bekannt? Es folgen (XI. 8) Studien zur
schwedischen Grammatik von A. Kock, in denen folgendes behan-
delt wird: die Angleichung im Altschwed.; die Adjektivbeugung* im
altern NeuschAved.; die Behandlung des altschAved. ^--Lautes ("in der
schAved. Reichssprache schAvindet r = urnord. 7? nach Vokal laut-

gesetzlich in Silben mit levissimus" S. 19); ein f^xkurs über die alt-

schAved. AdjektiA'beugung; der Wechsel von isl. altschwed, skal,

skidu, altgutn. al ulu (schon in urgerm. Zeit hatte man Formen des
Verbums ohne k, Avie in deutsch sollen; solche finden sich auch im
Schwed.; gingen ihnen Pronomina auf * z endigend A'oraus, wie
z. B. '-^inz 'wir', so entstand, in schAvach akzentuierter Stellung, aus
*iriz-sulum ein ''iciz-zulum, ^iflzulum, Avoraus dann die Form -uluni

abstrahiert wurde); eine Dissimilation im SchAvedischen des 16. Jahrhs.

("wenn in einem mehrsilbigen Wort die Ultima mit t beginnt und
schliesst, so Avird [in Per Brahes Chronik der Jahre 1532—41] das
auslautende t zu d", S. 38). Eine Quantitätsfrage im Schwed. (in

der Verbindung ö-fm Avird "in offner Silbe mit zAveigipfliger Fortis

im NeuschAved., d. h. im Stockholm, der Vokal gelängt; der Kon-
sonant dagegen Avird gelängt in geschlossner Silbe und in offner

Silbe mit eingipfliger Fortis im NeuschAved., d. h. im Stockholm.
S. 42); über die Diphthonge in der ostnord. Sprache (1. "Wenn
auch das Altgutn. in der Regel ai entsprechend isl. ei auAvendet,

so hat der Dialekt doch eine Tendenz e« zu brauchen a) unmittelbar
nach »•, b) in relativ unakzentuierter Silbe. 2. Dialektisch Avurde

in der ostnord. Sprache der Diphthong ei früher monophthongiert
als der Diphthong atr. Anders Noreen in Aschwed. Gramm. § 124

Anm. 1).

Smedberg (XI. 9) betrachtet den Wortvorrat der schwedischen
Bauernsprache und weist die Behauptung, die sich in einer Zeitung
fand, dass eine ungebildete, den niedern Schichten der Gesellschaft

angehörende Person, sich mit einem Wortvorrat A'on etwa 500 Wör-
tern begnüge, zurück. Hierzu genügt allein schon eine Betrachtung"
des bäuerlichen Lebens mit seinen zahlreichen Hantieriingen und
Beschäftigungen, die jede eine ganze Anzahl von Kunstausdrücken
umfassen. Auf Grund einer Probe, die er an einigen Seiten von
Lundells Wortliste gemacht hat, berechnet er den Wortschatz der
Bauern auf 2(5000 resp. 40—45000 Wörter i).

Der inzAvischen verstorbene Kuliander schildert (XL 10) Leben
und Gebräuche der WaldbeAvohner der grossen Wälder des Eds-
veden genannten Distrikts, die vieles Altertümliche in Sitten und
Gebräuchen bewahrt haben.

In Heft 58 setzt Saxen seine in Heft 54 (XL 3) begonnene
Untersuchung über die finnischen LehuAvorte in den altschwedischen

1) [Vgl. dazu meine Ausführungen in der Zeitschr. d. Allgem.
Deutsch. Sprachvereins 15, Sp. 290 f. Korrekturn.]
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Dialekten, d. h. den in Finnland gesprochenen, fort. Er schliesst

die systematische t'bersiclit über die schwed. Entsprechung-en der
finnischen Laute. In zwei ali)habetischen Wortlisten, von denen die
erste nach den finn. (resp. esthn.) Wörtern g'eordnet ist, die zweite
nach den ins Schwedisclie aufgenommenen, führt uns 8. das Material
vor, das den bedeutenden Einfluss des Finn. auf diese Dialekt zeig-t.

Dabei kann es denn vorkommen, dass ein in früher Zeit vom Finn.
aus dem Germ, entlehntes Wort, wieder eine Rückwanderung ins

Schwed. antritt. Unkenntnis des Finn. hindert mich, näher auf diese
Arbeit einzugehen.

Heft 59 enthält ein Alphabet für die Dialekte in Jämtland
und Härjedal von Westin (XV. 3). Der Verfasser will ungeübten
Phonetikern Anweisung zur Aufnahme der Dialekte geben, deshalb
sind wissenschaftliche Auseinandersetzungen nach Möglichkeit ver-
mieden. Eine Karte veranschaulicht das Gebiet der einzelnen
Dialekte.

Anna Hjelmström schildert (XI. 4) Sitten. Gebräuche, Volks-
glauben und Sagen der Ortschaft Delsbo. Zum Verständnis einiger
Dialektworte und der zum Teil im Dialekt wiedergegebenen Sagen
sind der flott geschriebenen und interessant zu lesenden Abhandlung
einige grammatische Anmerkungen und ein kleines Wörterverzeich-
nis hinzugefügt.

Heft (30 (XVni. 2), das den Jahrgang 1897 schliesst, enthält
einen Aufsatz von Leffler über die in einigen Punkten von der
Eeichssprache abweichende Akzentuierung des im Bezirk von Ui)p-
sala belegenen Kirchspiels Suttunge.

Heidelberg'. B. Kahle.

Thoroddsen Th. Geschichte der isländischen Geographie. Auto-
risierte Übersetzung von August Gebhardt. I. Die isländische

Geographie bis zum Schlüsse des 16. Jahrhunderts. Leipzig Teub-
ner 1897. XVI u. 238 S. 8^'. 8 M.

Wir können Dr. A. Gebhardt nur sehr dankbar sein, dass er
uns durch eine gelung-ene Übersetzung das Buch des isländischen

Geographen zugänglich gemacht hat. Es ist ein eigenartiges Werk,
das nicht nur den Geographen, sondern auch den Historiker, Eth-
nographen und Folkloristen interessiren soll und wird. Der Sprach-
forscher freilich kann nichts daraus entnehmen, wohl aber hat es

für eine indogermanische Altertumskunde eine gewisse Bedeutung.
In Kürze gesagt, dieser erste Band ist eine Geschichte des Bekannt-
werdens Islands und seiner Bewohner in behäbiger, gemütlicher
Darstellung. Er enthält alle Nachrichten, die bis zum Beginn der
neueren Zeit über Island vorhanden sind, im ersten Kapitel S. 1— 18

Berichte ül)er Island vor seiner Besiedelung, im zweiten S. 19—132
Vorstellungen über Island vor der Reformationszeit; im dritten

S. 133—218 wird die Reformationszeit nebst den Schmähsciiriften

auf Island und dem Selbsterwachen der Isländer geschildert. Wer
dem ganzen Stoffe, wie Refereiit zwar ferner steht, aber ihm doch
ein grosses Interesse entgegenbringt, der wird sich durch die Lek-
türe l)elohnt und belehrt finden.

Es ist ein Stück menschliclier Geistesgeschichte diese Ent-

deckung Islands, die auch durch Nacht zum Licht führt. Am An-
fang- steht wie billi"- die Frage, ob Thule Island war. Der Verfasser
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verneint dies. Unsere Blicke werden dabei wieder auf jenem küh-
nen Mann haften bleiben, den man den Kolumbus der Griechen
nennen kann, Pytheas von Massilia. Ob Pvtheas unter Thule Island

verstanden hat, d. h. ob sieh in jener fernen Zeit die Schifffahrt

schon so kühn in das Meer wagte, dass er in Brittanien Nachrichten
über Island erhalten konnte, das ist eine Frag-e von eminenter Wich-
tigkeit für die alte Zeit. Mir teilte Prof. Sieglin mit, dass er Thiile

entschieden für Island halte. Und in der That, wenn man die Nach-
richten des Pytheas unbefang-en prüft, so leuchtet einem die Wahr-
heit dieser Behauptung- ein. Aber es ist nicht meine Aufg'al)e, diese

Frage zu entscheiden, und ebensowenig ist es mir möglich auf an-

dere Punkte dieses Buches einzugehen. Ich hoffe, dass der zweite^)

Band bald nachfolgen, und dieser erste viele Leser finden möge.

Leii)zig--Gohlis. H. Hirt.

Wyld H. C. Contributions to the History of the English Gutturals.
[Read at the Meeting of the Philological Societv on Fridav, April 14,

1899]. Printed by Stephen Austin & Sons, Hertford 1899. 13-2 S.

Ausg'ehend von der I)o]>pelentwicklung, welche ae. palatales

c und j in der späteren Entwicklung- aufweisen, hat Verf. es unter-
nommen, die Schicksale der englischen Gaumenlaute im In- und
Auslaute näher zu betrachten. Die Pesultate dieser Untersuchung
führt er uns in vorliegender Abhandlung vor, die einem Vortrage
vor der Londoner Philological Society entsprungen, leider mehr
eine dogmatische Statuierung seiner Ansichten als eine induktive
Ableitung und streng-geschlossene Beweisführung darstellt.

Eine vorausgesandte knappe Übersicht über die Aussjirache
und Sciireibung" der ae. Gutturalen sowie ihre Weilerentwicklung
im Mittelengiischen ist uns wertvoll wegen ihrer reichen, wenn auch
keineswegs vollständigen Zusammenstellungen über das frühste Vor-
tommen von Schreibungen, die uns bestimmte Lautwandel verra-
ten. Die schwierige Frage, was für Laute wir unter der krausen
Orthographie der im 12. und l.'!. .III. hergestellten Kopien alteng-

lischer Texte suchen dürfen, scheint mir freilich nicht so im Vorbei-
gehen zu beurteilen, wie es hier geschieht. Sehr anerkennen^wert
ist dagegen das überall hervorg-ekehrte Bestreben, den Buchstaben
phonetische Begriffe unterziilegen, wenn Vf. dabei aucli nicht über
Bülbring hinauskommt, gegen den er S. 12 polemisiert, ohne ihn
richtig verstanden zu haben. Im Einzelnen läuft auch sonst man-
ches Anfechtbare oder Ungenaue mit unter, so die unklare Aus-
einandersetzung über das ae. Hartgaumen-c auf S. 8, wo der Laut
dem rvissischen tb in matb^ also "mouilliertem" t, gleichgesetzt wird,

die phonetische Beschreil)ung aber vielmehr auf russisches "mouil-
liertes" li passt. Oder man nehme die höchst komplizierte, ganz
unwahrscheinliche Erklärung von Formen wie me. clreinte aus ae.

drencte, wo es sich doch nur um eine Übertragung (Vorwegnahme)
des mouillierten Gaumenverschlusses auf n (— w dann geschrieben

als in — ) und ein Unhörbarwerden des c durch lautloses Übergleiten

1) [Der zweite Band ist unterdessen erschienen (1898) und
Jiann ebenfalls nur auf das Beste empfohlen werden. Korrekturn.]
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von der Gauiiicii- zur Alveolar-Artikulation handfit. (Vg-1. nc. [fist]

aus aaked). VöUio- unhaltbar scheint mir die Annahme eines Wan-
dels von ae. -H zu nie. -ght -. Vf. kann ihn nur durch M'räteriten
stützen, wo sich indes die yhf-Fonneu leicht als Analog-iebildung-en
zu altererbten Formen paaren wie ae. iveccnn — n-e[a]hte usw. erklä-
ren, um so leichter als sog-ar ein französisches Lehnwort (ne. catch
— cmii/ht) vor dieser Neubildung* nicht zurückgeschreckt ist; die
Formen utreighte und reiyhte durften zudem hier nicht angeführt
Averden, da sie die regelmässigen Fortsetzungen von ae. f<tre[ä\hte,.

re\a]hte sind.

Es folgen dann, über 5 Druckbogen füllend, allerhand Listen
über die Vertretung der ae. Gaumenlaute in mittelenglischen Denk-
mälern und neuenglischen Dialekten, wobei Vf. durch Heranziehen
deutscher Doktordissertationen sich viel Älühe erspart und z. T.
grössere Vollständigkeit erzielt haben würde. So dankenswert diese
Zusammenstellungen sind und so sehr die ungemein grosse aufge-
wandte Mühe zu beAvundern ist, Avird man doch in ihnen, so wie
sie uns hier g'eboten sind, Avohl kaum mehr als unbehauenes Roh-
material erblicken können, das, ohne kritische Sichtung und ohne
Eingehen auf die Individualität der Einzelfälle benutzt, leicht zu
falschen Vorstellungen führen Avird. Am meisten scheint mir das
von den ne. Dialekt-Listen zu gelten. Schon in der Quelle für diese
dürfte sich Vf. vergriffen haben, indem er nicht das von Ellis zu-
sammengebrachte Material, das sich für seine Zwecke trefflich ge-
eignet hätte, ausgeschöpft hat, sondern eine grosse Reihe Dialekt-
Glossare, deren Verfasser nicht die geAvöhnliche Alltagssprache,
sondern nur die seltenen, der Schriftsprache unbekannten Wörter
zu sannneln bestrebt Avaren. Daher kommt es, dass gegen TO'Vo
seiner Dialekt- Beispiele garnichts bcAveisen, Aveil Avir ihre etymolo-
gische Grundlage nicht kennen und also nicht Avissen, ob es sich

um Velare oder Palatale oder überhaupt um ursprüngliche Gau-
menlaute handelt. Ein weiterer Teil pflegt sich mit schriftsprach-
lichen Wörtern zu decken, Avie z. B. im Dialekte von Somerset aleek
(ne. alike), seeked, dick (ne. dike), pick (ne. pike), hicker, prick die
natürlich für den Lautstand des Dialektes nicht als Zeugen auftre-

ten können. Vf. sieht sich denn auch genötigt die beim Me. ange-
Avandte Einteilung nach dem zu Grunde liegenden ae. Laute in dem
mundartlichen Teile fallen zu lassen und einfach alle Wörter mit
k, </ usAv. zusammenzustellen. Schon dies hätte ihn über die Brauch-
barkeit seines Dialekt-Materiales stutzig machen sollen.

Erst gegen Schluss erhalten Avir dann, auf A-erhältnismässig
sehr knappem Raurne (G Seiten!), den eigentlichen Kernpunkt der
Abhandlung, nämlich einen neuen "Vorschlag für die Erklärung-
einiger Anomalien in der EntAvicklung von ae. c, cij und h." Vf.

stellt hier das Lautgesetz auf, dass ae. palatales c und cy vor
einem 'open ronsonant' (/', s, p, ic, l usw.) d. h. vor einem Enge-
Laute, "unfronted" oder, mit anderen Worten, zur A-elaren Artiku-
lation zurückgekehrt seien ^), und dass in gleicher Stellung die ae.

1) Bülbring hat Beiblatt zur Anglia 9, 74 betont, dass es sieb

hier nicht um eine rückläufige Bewegung, sondern nur um ein Ver-
harren bei dem palatalen Verschlusse handelt. Entschieden stimme
ich ihm darin bei, dass nicht von einem 'unfrontiny, einem Zurück-
kehren zur Velaren oder medioi)alatalen Artikulation die Rede sein

darf, sondern dass auch in Formen Avie ae. pyncd ein Hartgaumen-
verschluss und zwar vermutlich noch ein sehr Aveit vorgeschobener
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Eeibelaute j und h zu Verschlusslauten geworden seien. Statt nun
aber dieses Lautg-esetz durch umfang-reiches Beleg-material zu stützen,

g-eht er zur Datierung- des Lautwandels über. Versuchen wir nun
an der Hand des zerstrevit vorgebrachten Materiales die Berecliti-

gung- obigen Gesetzes zu prüfen, so ergibt sich, dass es sich um:
zwei ganz heterogene Vorgänge handelt, die wir darum getrennt
betrachten wollen. Was zunächst den Übergang von h (und j über
h) vor "/', .s, p, l, (c usw." in k angeht, so ist es falsch, dass dieser

Lautwandel auch vor ic und l eintrete. Vf. führt kein Beispiel dafür
an, und auch ich kenne keines, da bekanntlich h vor tönender Kon-
sonanz lautgesetzlich im Ae. schwindet. Dass vor to nlosem Reibe-
laute h die Neigung hat in k überzugehen, hat schon Kluge (Grdr.

1^, 1005) erkannt. Vf. hat indes das Verdienst, eine Anzahl weiterer
Beispiele aus me. Texten beigebracht zu haben. Wenn wir sie uns
nur nicht erst selber zusammensuchen müsstenl Nach der anderen
Seite ist aber die obige Regel auch zu eng gefasst: denn es han-
delt sich dabei um jene weitverbreitete Neigung, beim Zusammen-
treffen zweier Reibelaute (tönender sowohl wie tonloser) den relativ

grossen Exspirations-Aufwand dadurch zu reduzieren, dass man an
Stelle eines der beiden Spiranten den entsprechenden Verschluss-

laut eintreten lässt (s. Kluge im Grdr. 1 -, 1006 ft'.; .Alayhews Synopsis
§ 758 f.). Dies braucht aber nicht der erste Laut zu sein, auch der
zweite kann zum Verschlusslaut werden, so dass z. B. ae. -hp so-

wohl als -cp wie als ht erscheint; letzteres z. B. in ne. heiyht aus
ae. hehdo, hiehdu (neben ne. dial. ekp) u. a. m.

Der ae. Reibelaut j soll vor "f, .s, p. ic, l usw." so\vohl zu A:

wie zvi g (Verschlusslaut) werden können. Einen direkten Übergang
von ae. j in k vor .v, p usw. gibt es aber nicht, da j vor stiunnlosen

Reibelauten schon im Ae. zu h geworden ist, und somit in Fällen
Avie me. likp (zu ae. licyan) der .ebenbesprochene Wandel von hp
zu kp vorliegt. Bei der Behauptung, dass auch tönendes g in die-

sem Falle erscheinen könnte, dachte Vf. vermutlicii an die beiden
S. 121 aufgeführten Dialektformen hagthorn und hagivorm. Doch
beide Wörter bcAveisen wieder garnichts: das für Cumberland und
Lancashire belegte hagivorm ist ein spezifisch nördliches Wort für

'Natter' und zwar aus dem an. hgggormr 'Natter' entlehnt, so dass
hier einfach altes g bewahrt ist; das einzige hagthorn kann nim-
mermehr sein tönendes g (statt ic) dem folgenden stimmlosen fh

verdanken, zumal auch das Simplex als hag im Süden vorkommt.
Die andere Regel, dass palatales c und cg vor /", p, s, w, l

usw. als k bzw. g erscheinen, ist eine Einengung des allgemein
angenommenen Lautgesetzes, dass palatales c und i-g vor Konso-
nanz die Dentaiisation ixnd Assibilierung zu ts bzw. dz nicht mit-

gemacht habe. Vf. meint dagegen, die Formulierung "vor Konso-
nanz" sei zu weit, da vor Verschlusslauten regelrecht der Übergang'
von c in ts eintrete. Beweis: die me. Präterita cicenchte, blenchte,

usw. aus ae. civencte, blencte usw. Doch er vergisst, dass daneben
auch die Formen queinte, hleinte usw. vorkommen, und zwar in

allen Dialektgebieten, während die cA^Präterita nur in der sog. Fva-

therinen-Gritppe belegt scheinen; eine von beiden f^ntwicklungen.

(mindestens noch am mittleren, Avenn nicht sogar vorderen Hart-
gaumen) gilt. Dagegen glaube ich, dass man dennoch von einer
Art rückläufiger Bewegung insofern sprechen kann, als das ursprüng-
lich mouillierte c vor folgender Konsonanz nichtmouillirt absetzte
und später auch schon beim Ansatz die Mouillierung aufgab.
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kann doc-h nur lautg-esetzlicli sein. Die Reihe oreinfe usw. ist nun
entschieden die Normalentwicklung": denn einerseits lässt sie sich
ja ungezwungen aus mouilliertem c erklären (s. oben); andrerseits
wüsste ich kein Formenpaar, nach dessen Analogüe sie neugebildet
sein könnte. Formen wie civenchte zu dem lautgesetzlichen Infini-

tive ctcenchen aus ae. ciceiican usw. erklären sich aber leicht als

Analogiebildungen nach dem Muster von ae. cepan — eepte usw.,
das ja überhaupt in so grossem Umfange neubildend gewirkt hat.

Damit fällt die einzigste Stütze für des Verfassers Regel, und wei-
terhin seine ganze Hypothese von dem allesbewirkenden Einfluss
der 'open consonants', die wohl nur der Symmetrie wegen diese
Formulierung erhalten.

Ich möchte noch liinzufügen, dass ich auch lautphysiologisch
keinen Grund wüsste, warum vor t ae. c zur mouillierten Alt'rikata

^.s werden sollte, dagegen vor s, p usw. nicht. Denn m. A. n. ent-

steht beim mouillierten Gaumenverschluss die Affrikata U nur da-

durch, dass der Verschluss auf der ganzen Berührungsfläche gleich-
zeitig und zwar allmählich (mit Durchgang durch eine Engenbildung)
gelöst wird. Zu einer solchen Lösung liegt aber beim Zusammen-
treffen von et kein Grund vor, da Formen Avie hleinte uns ja zei-

gen, dass auch im Englischen die Verbindung et als Hartgaumen-
Applosiva -f AIveolar-Explosiva gesprochen wurde. Freilich auf
die jMöglichkeit verschiedener Ein- und Absatz-Stellen, oder mouil-
lierter und nicht-mouillierter Bildung, sowie verschiedener Artikula-
tionsstellen am Hartgaumen nimmt Vf. nirgendwo Rücksicht; er
begnügt sich mit der für die Gutturalfrage entschieden nicht aus-
reichenden Scheidung zwischen front und hack. Demgegenüber
darf ich vielleicht, auf die Gefahr hin zu irren, kurz andeuten, wie
ich mir den ganzen Prozess der sog. Palatalisierung denke: der
schon im Gemeingerm, vor ije am hinteren Hartgaumen gespro-
chene Verschlusslaut wird gemein-ingwäonisch vorgetrieben bis zum
mittleren Hartgaumen. Darauf tritt, wohl ebenfalls noch in kon-
tinentaler Zeit, i\Iouillierung des Verschlusses ein, indem das Berüh-
rungsgebiet zwischen Zunge und Hartgaumen vergrössert, der ?' e-

Artikulation angeglichen wird. Die Unbequemlichkeit, klar mouil-
lierte Laute am mittleren Hartgaumen zu bilden, mag- dann die

Artikulationsstelle noch weiter vorgedrängt haben und zwar zu-
nächst zum vorderen Hartgaumen. In diesem Stadium konnte
sehr leicht für mouilliertes alveolares t ein ae. c geschrieben wer-
den, ohne dass darum, wie meist ang-enommen wird, die Laute in

Wirklichkeit völlig gleich gesprochen wurden, weil mouilliertes
alveolares t und mouilliertes Vorder-Hartgaumen-fc akustisch einen
sehr ähnlichen Eindruck machen, was bei ihrem teilweise gemein-
samen Verschlussgebiete nicht zu verwundern ist. In Formen vor
Konsonanz ist vermutlich c nicht soweit vorgeschoben worden, son-
dern bei der mittleren Hartgaumen-Arükulation stehen geblieben,
worauf dann zunächst beim Absetzen des Verschlusses die Mouil-
lierung aufgegeben wurde und schliesslich reiner Hartgaumen-Ver-
schluss ül)rig l)lieb. Wann die Artikulation noch weiter vorrückte
zum mouillierten Alveolar-Verschluss, wissen wir nicht; einen siche-

ren Beweis, dass dies schon im 9. Jh. geschehen, vermag' ich, —
darin stinune ich Sweet und Wyld gern bei — , in Schreibungen
wie oi-ceard für ortyeard nicht zu erkennen. Nachweislich ist diese
Artikulationsstelle erreicht im Anfang des 13. Jh., vermutlich aber
schon ein bis drei Jahrhunderte trüber, da wir \\m die Mitte des
13. Jh. schon den weiteren Schritt, die Entwicklung der mouillierten
.alveolaren Atfrikata (As), in Schreibungen mit tch völlig gesichert
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sehen. Auch ob die Entstehung einer Affrikatai) schon auf palata-

lem Gebiete stattfand (also k-/), wie z. B. ßülbring- annimmt, oder
erst auf alveolarem, wie mir wahrscheinlicher ist, lässt sich nicht

entscheiden. Dagegen möchte ich noch einmal betonen, dass die

Lösung des Verschlusses das entscheidende Moment für die Ent-
stehung* von ts ist, dass also einmal der Verschluss mouilliert, d. h.

gleichzeitig" auf der ganzen Berührung'sfläche, gelöst werden muss
itnd dass zweitens die Artikulationsstelle im Augenblick der Explo-
sion den Ausschlag gibt, daher Formen wie ae. prica oder stician

aus *stic6Jan, mit palatal eingesetztem, aber velar abgesetztem k,

nicht den Wandel zur Affrikata aufweisen.
Zum Schluss bietet uns Wyld nochmals Tabellen, darunter

eine vielversprechende über anomales k und g in der ne. Schrift-

sprache. Aber auch diese zerrinnt bei näherem Zuschauen. Be-
trachten wir nur die 16 Wörter, in denen k statt ch stehen soll

:

vier davon [duck, shriek, snack, ticeak) sind etymologisch iin-

durchsichtige Schallnachahmungen; bei weiteren 6 liegt nachweis-
lich velar es c im Ae. zu Grunde, nämlich ne. ache aus ae. acan,
prick aus prician, bezw. pinca, reek aus reocan, smack aus sviceCj^

stick aus stician (neben stitch -aus stice), tcake tius icactan; das Vei*-

bum tcoi'k (geg'en ae. ivyrcan) ist längst als Herübernahme des
Substantivs (ae. w[e\orc) erkannt. Es bleiben also überhaupt nur 5
Wörter übrig, in denen wir wirklich ch statt k erwarten sollten;

von diesen ist das Substantiv link 'Feld' klärlich ein nördliches Dia-
lektwort, das höchstens in der Verbindung golf-link Bürgerrecht in

der Gemeinsprache erworben hat. Bei dem offenbar nicht volks-
tümlichen Worte hishoprick ist ck erst im 16. Jh., vermutlich unter
gelehrtem Einflüsse, eingeführt an Stelle des im Me. geltenden ch.

Und die drei Verba reck, seek, think erklären sich ungezwungen
nach der bisherigen Annahme als Übertragungen aus den synko-
pierten Formen der 3. Pers. Sing. Präs., die ja auch in zahlreichen
anderen Fällen im Me. verallgemeinert erscheint.

^lein Urteil fasse ich dahin zusammen, dass wir dem Vf. für
das reiche, wertvolle Material dankbar sein, jedoch seine neuen
Erklärungsversuche ablehnen müssen.

Würzburg. Max Förster.

Chadwick H. M. Studies in Old English. Separatabdruck aus den
Transactions of the Cambridge Philological Societv, vol. IV. Lon-
don C. J. Clay and Sons 1899. 173 S. 6 Sh.

Der Verfasser bietet im vorliegenden Hefte eine Reihe von
Untersuchungen zur urenglischen und frühaltenglischen Lautge-
schichte. Hauptsächlich ist dafür das in H. Sweets "Oldest English
Texts" (London 1885) enthaltene Material benutzt.

Über ein Drittel des Baumes (66 Seiten) ist ausschliesslich den
ältesten Glossaren gewidmet. Auf Grund von vollständigen Listen
der dialektisch oder zeitlich verschiedenen Formen im Epinaler,

1) Der Versuch Hempls (Angiia 12, 375—383), die Entstehung
der dentalen Affrikata bis vor das Jahr 700 zurückzudatieren, hat
für mich nichts überzeug-endes.



110 Chadwick Studies in Old Eng-lish.

Erfurter und Corpus-Glossar, sowie der zug'ehörig'en übereinstim-
menden, wird die Treue der Überlieferung-, das Alter und die Mund-
art der Texte und ihrer Vorlag'en behutsam und umsichtig- erörtert.

Dieser Abschnitt bildet eine wertvolle Ergänzung zu F. Dieters
Dissertation (Göttingen 1885).

Ein Teil der übrigen Absclniitte beschäftigt sich hauptsächlich
mit den ältesten nordhumbrischen Texten und dem Vespasianschen
Psalter, während andere Kapitel allgemeinere Fragen behandeln.
Meist ist die Absicht des Verfassers auf eine genauere Feststellung"

der Eeihenfolge, womöglich auch der Zeit der lautlichen Übergänge
gerichtet. Ausserdem werden mundartliche Unterschiede sorgsam
herausg-earbeitet. Seine gründliche Kenntnis der übrigen altger-

manischen Dialekte kommt ihm dabei vortrefflich zu. statten. An-
derseits macht sich zuweilen seine Unerfahrenheit in der späteren
eng"lischen Sprachgeschichte fühlbar.

Wie das Vorwort erklärt, waren die Abhandlungen bereits

im Aiu-il 1898 vollendet, meiirere Monate vor dem Erscheinen der
dritten Auflage von E. Sievers' Angelsächsischer Grammatik. Daher
werden noch mehrere in der zweiten Auflage enthaltenen Erklä-
rungen angefochten, die in der neuen verbessert sind. Immerhin
ist die Erörterung der Gründe nicht ganz überflüssig. In nachträg-
lich zugefügten Fussnoten wird übrigens in solchen Fällen hervoi*-

vorg-ehoben, dass Sievers inzwischen seliger die richtige Erklärung-
gegeben hat. In ein paar andern lehnt der Verfasser Sievers" neue
Theorien ab; wie nur scheint ohne stichhaltige Gründe. Z. B. wird
Sievers" Erklärung von ws. leoht nordhumbr. leht 'leicht' (§ 84, 2 u.

165 Anm. 2) doch auch durcli nordhumbr. bificen Li. 'zwischen' be-

wiesen.
Doch ist hier nicht der Ort für eine ausführliche Widerlegung

der mir verfehlt erscheinenden Ansichten in dem Buche, zumal ich

meine abweichenden Autfassungen vieler Dinge bereits vor dem
Erscheinen desselben an andern Stellen ausgesprochen und begrün-
det habe. Es verdient hervorgehoben zu werden, dass der Ver-
fasser meine Artikel nicht gekannt hat, obgleich der älteste bereits

im Jahre 1896 erschienen ist, und dass wir anderseits manchmal zu
denselben oder ähnlichen Resultaten gekommen sind. Man sehe
Anglia Beiblatt 7, 71—74; 9,66—78 und 89-111; auch die späteren
Artikel in derselben Zeitsclirift 9, 289— ;]00 und 10, 1—12; sowie
einen erst im nächsten Heft der Englischen Studien (27, 1) erschei-

nenden Aufsatz.
Auch L. Morsbachs Artikel Anglia Beibl. 7, 323—332, ist ihm

unbekannt geblieben.
Für die Leser dieses Anzeigers hat vielleicht das meiste In-

teresse ein Kapitel über die Konsonantendehnung vor j und die

Flexion der jo-Stämme (12 Seiten), und eine kurze Fvissnote (auf

Seite 62). In der letzteren wird darauf hingewiesen, dass der ae.

Ausgang -a'n {-en) der starken Partizipia Praeteriti nicht dem ahd.

-an gleichgestellt werden könne, sondern ein idg. -e- enthalten müsse;
ursprünglich habe das Englische wohl zwischen -cnna- (aus -ena-)

und -inu- geschwankt, dass z. B. in forsleginum (Ep. 744) erhalten
sei. Dass wir einen urgerm. «-Umlaut des -e- auch in Ableitungs-
silben annelunen müssen, ist mir aus dem Ae. (iind An.) schon ge-
raume Zeit klar, namentlich wegen dieser Partizipien auf -cBii. Er
kann ferner vorliegen im Gen. Sg. der o-Stämme -oes {-es) und in

versciücdenen anderen ae., aber ebenfalls zweifelhaften Formen.
Siclierer sind die as. tränk. Formen des Gen. Dat. Sg. hauen namen
und der alid. Gen. Sg. tages usw., wofür W. Streitberg bereits (Ur-
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gcrniaiiisclie Grammatik, § 65 Anmerkung) Erlialtiing des e unter

dem Einfluss des ursprünglich folgenden o (*kaneiios *d/iogheso)

vermutet hat. Für das Ae. ist bemerkenswert, dass das nachtonige
e in der ältesten historischeu Zeit noch seine sehr offene Aussprache
bewahrte, wie deutlich aus der häufigen Schreibung ae hervorgeht;
wohingegen das haupttonige e (in icef/ usw.) bereits im Frühureng-
lischen zu geschlossenem e verengt Avar (wie a zu ce usw.). Beach-
tenswert ist ferner, Avas Sievers ^ § 3GI3 Anm. 2, andeutet; nämlich
dass im frühesten Ae. dem Ausgang* -oin in den unflektierten For-
men des Part. Prt. -i7i- in den flektierten gegenül)er steht {fjibaen,

aber forleginum). Dies scheint teilweise daran zu liegen, dass das
ursprüngliche e in den letzteren Formen schwächer betont war als

im Nominativausgang -enaz usw. Nur durch einen folgenden minder
betonten Vokal kann e Umlaut erfahren (z. B. in -enaz): folgte da-

geg'en eine schwere Endung, so ging e in i über (daher forleginum).
Leider ist dem Buche kein Index beigegeben. Einen Index

zu meinen Aufsätzen will ich in meinem "Altenglischen Elementar-
buch" oder an anderer Stelle nachliefern.

Groningen (Niederlande). K. D. Bül bring.

Borgeld A. De Oudoostnederfrankische Psalmen. Klank- eu vorm-
leer. (Groninger Doktordissertation). Groningen ^Vo!ters 1899.

VllI und 142 S. 80.

Die Einleitung dieser Schrift unterrichtet kurz über die Ge-
schichte der in einzelnen fragmentarischen, frühestens aus dem
17. Jh. stammenden Abschriften aus einer alten, jetzt verschollenen
Hs. auf uns gekommenen interlinearen Psalmenglossierung sowie
der aus derselben alten Hs. geflossenen Glossen des Justus Lipsius.

Borgeld schliesst sich niit Recht der von Cosijn begründeten An-
sicht an, dass die Hs. im östlichen Niederfranken zu Hause gewe-
sen sei, und weiter van Heltens Ansicht, dass sie eine Umschrift
aus einer mittelfränk. Glossierung darstelle, deren Sprache sie in

den ersten Psalmen getreuer bewahrt hatte. Jedenfalls stammen
die ersten Psalmen aus derselben verschollenen Hs. wie die in

nfrnk. Sprachformen gehaltene Hauptmasse, und bei der grossen
Übereinstimmung in beiden Teilen, die sich trotz dem dialektischen
Unterschiede selbst auf die Sprachformen erstreckt, müssen sie auch
vorher in der engsten Bezielmng untereinander gestanden haben,
Die kann icii mir aber nur so vorstellen, dass der letzte Bearbeiter
zunächst die mfrnk. Glossen wörtliciier eintrug, dann aber, entweder
selbst aufmerksam geworden oder von autoritativer Seite darauf
hingewiesen, dass es so für den Zweck nicht gut sei, sich zu einer

Umschrift in die eigene iMundart entschioss. Diese wird, wie ich

meine, in einem Teile des östlichen nfrnk. Gebietes zu suchen sein,

wo das Fräukisclie noch mit einer mehr angiofries. Mundart zu
kämpfen hatte. Auch die Psalmen scheinen mir ein Beweis dafür
zu sein, dass das Angiofries. ursprünglich einen grossen Teil Nie-
derdeutschlands einnahm und erst sehr allmählich von fränkischen
oder sächsischen Mundarten verdrängt wurde.

Inbetreff van Heltens, von seinem Schüler B. vertretener An-
sicht über die Sprache der l)eiden Teile der Psalmen, wie sie sich

nach einer Polemik mit Cosijn schliesslich gestaltet hatte, hat sich
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nachträglich, im Anschkiss an B.s Schrift, eine neue Polemik zwi-
schen Gombaixlt und van Helten erhoben in Taal en Letteren 9,

451 if.; 521 ff.; 10, 113 ff.; 118 ff.; 209 ff.; 212 ff. Gombault l)eabsich-

tig-t eine sehr wünschenswerte Neuausgabe der Psalmen. Die Punkte
seiner Polemik bedürfen einer nochmaligen gründlichen Prüfung,
und nach dem oben gesagten kann ich dem in Aussicht gestellten

Nachweis "dass nichts uns anzunehmen berechtige, die Ps. 1— 9 der
Wachtendonkschen Hs. seien in einer südlicheren Mundart als die
andern geschrieben" grade nicht mit Vertrauen entgegensehn.

Als eigentliche Aufgabe setzt B. sich eine genaue statistische

Darstellung der Laut- und Flexionsverhältnisse. Er zeigt sich gut
unterrichtet und hat, so weit ich sehe, eine lückenlose Arbeit ge-
liefert, deren Brauchbarkeit erhöht wäre, wenn er sich hätte ent-
schliessen wollen, wenigstens ein ausführliches Register als schwa-
chen Ersatz für eixie lexikalische Bearbeitung hinzuzufügen. In der
Auffas.sung der Einzelheiten wagt er kaum die leiseste Abweichung
von van Helten, so dass wir eigentlich nicht von B., sondern von
van Helten-Borgeld zu sprechen haben und neben manchem guten
auch all die Unrichtigkeiten der van Heitenschen Methode, die vor
allem in der willkürlichen Annahme in sich unglaublicher Übei'tra-

gungen gradezu schwelgt, mitbekommen. Wir haben es bei diesen
Texten mit Abschriften zu thun, die von Fehlern und Missverständ-
nissen wimmeln, und denen g"egenüber noch viel mehr Misstrauen
geboten ist als es so wie so schon angewandt wird. So sind m. A. nach
z. B. nicht nur gequahlit und gequalhit für 'coagulatum' sondern
auch das gleichbedeutende ^eiM^aZ^zY zu vereinigen ; sie gehören, als

gequahlit, zu dem bei Diefenbach (s. v. coagulum) und mnd. be-
zeugten quagel aus coagulmn; so ist es doch richtig die verschie-
denen irrot und rod (Gl. 621; 624; 626; 773) in irruort zu verbes-
sern; so ändere ich farschiton Gl. 300 in farscliton usw. So ist es
auch nicht gerechtfertigt, wenn die von Heyne vorgenommene und
von mir Zs. f. deutsches Altert. 40, 9 begründete Änderung des Nom,
Sg". Mask. thia in thie nicht weiter beachtet wird. Ist bei einem
solchen Text eine ins einzelne gehende Laut- xind Fiexionslehre
überhaupt schon misslich, so ist es noch viel misslicher, die Dinge
niin auch noch mit einer ]\lethode die willkürlich einmal die Er-
scheinungen als Schreibfehler das andere Mal als bedeutungsvoll
nimmt zu erklären. Wenn diese Methode mit Bestimmtheit eine
grosse Anzahl der Formen als Rückstände aus der mundartlich ab-
Aveichenden Vorlage erklärt, so mag* sie damit unter den obwalten-
den Umständen öfter das richtige treffen; aber noch öfter dürfte
sie ins blaue gehn. In dem Schreibfehler faruuirp will ß. (S. 112)

eine spätere mnl. Präteritumsform icierj) erkennen und überträgt
die Erklärung auch auf 4 Fälle wie uiärpon (statt uuurpon), in

denen allen es sich doch um die Lautfolge uuu handelt, und also

gewiss nur ein Strich vergessen ist.

Auf Einzelheiten einzugehen fehlt hier der Raum. Doch sei

bemerkt, dass B. sich in Bezug* auf gethuuing § 31, 3 selbst wider-
spricht und § 84 f. bei becehnot, teignon, heceignedo übersieht, dass
auch durch mnl. teechenen ein germ. 'Haign- (neben taikn-) voraus-
gesetzt wird. Es ergibt sich dass die Schrift als zuverlässige ]Ma-

terialsammlung gute Dienste leisten kann, während weitere Schlüsse
die sie zieht stets der Nachprüfung bedürfen.

Bonn. J. Franck.
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DArbois de JubainviHe H. Etudes sur la lang-ue des Francs ä
l'epoque merovingienne. Paris 1900. 232* und 110 S. 6 frs.

Im Vorwort teilt uns der bejahrte Verf. mit, dass er schon
vor Jahrzehnten den Plan gefasst habe, ein Wörterbuch der frän-

kischen Sprache zur ^lerovingerzeit zu schreiben, und dass der
erste Entwurf dazu schon 1869 fast vollendet gewesen sei. Aller-

hand Umstände wirkten zusammen, dass die Arbeit damals liegen
blieb. Nach fast 30 Jahren hat dann der Verf. die Arbeit wieder
vorgenommen und auf den heutigen Stand der Wisstnschaft zu
bringen gesucht. Allein er überzeugte sich bald, dass es ihm nicht
mehr möglich sei dieses Werk zu vollenden, und so erschienen diese
"Studien" durchaus nicht mit dem Anspruch etwas Fertiges zu bie-

ten, sondern ni;r als Anregung für Jüngere, ein Werk über die fränk.
Sprache zu schreiben, wie es ihm vorgeschwebt. In einem Nach-
wort nimmt sodann der Verf. in bewegten Worten Abschied von
seinem, ihm lieb gewordenen germanistischen Bücherschatze. Diese
persönlichen Angaben charakterisieren wohl das ganze Werk zur
Genüge und überheben den Rezensenten der Pflicht, der Masse von
unrichtigen und ungenauen Einzelheiten entgegenzutreten.

In den ersten Kap. werden die verschiedenen Formen der
Königsnamen, ihre Bedeutung- und endlich die Bildung* der Kurz-
namen umständlich besprochen. Letzteres Kap. lehnt sich fast ganz
an Starck an; Avas sich von neuen Vorsclilägen findet, ist verfehlt.

So soll z. B. Dodo, das als Zuname eines Gundegisüus belegt ist,

aus dem letztern durch Reduplikation der zweiten Silbe des ersten
Bestandteils über *Dedo entstanden sein ! Durch dasselbe Verfahren
soll Dado aus Audoenus gewonnen sein. Nicht minder verwunder-
lich klingt es, wenn Pippinus als Doublet von Pöpo (aus Böho) er-

klärt wird, Avoraus er sich durch Umlaut entwickelt hätte, u. dgl. m.
Dass das 4. Kap., das eine Reihe grannnatischer Beobachtungen ent-

hält, zumal bei der höchst mangelhaften Kenntnis der neueren Lit-

teratur, Avertlos ist, wird angesichts solcher Behauptungen keiner
nähern Ausführung bedürfen. Der zweite Teil des Werkes gibt

Bruchstücke eines fränkischen Namenbuches: es urafasst die Namen
Abo — Berctho und Kompp. An ^laterial ist nicht viel Neues bei-

gebracht. Manche Namen sind falsch erklärt und unrichtig einge-
ordnet, z.T. in Anlehnung an Förstemann; so wird z.B. Echarigus
unter die mit Agi- komponierten Namen gestellt. Demgemäss sind

auch die regelmässig beigegebenen Übersetzungen nicht selten

weder glücklich noch richtig: An so verfehlten Übersetzungen, wie
Bet^achariiis "celui qui a une troup de cochons', oder Ancebercthus
'brillant par les jambes' ist in dem Buche kein Mangel.

Basel. Wilh. Brückner..

Finck F. N. Der deutsche Sprachbau als Ausdruck deutscher Welt-
anschauung. Acht Vorträge. Marburg Elwert 1899. VIII u. 123 S.

80. 2 M.
In frischer, unmittelbar wirkender Schreibweise — die Schrift

ist aus einer Reihe von Universitäts- und Ferienkursvorträgen er-

wachsen — bietet uns der Vf. eine trotz gewisser Mängel immerhin
sehr lesenswerte, anregende Untersuchung über den Teil der geisti-

gen Eigenart des deutschen Volkes, welcher sich in dessen Sprach-
bau offenbart. — Ausgehend von einer etwas modifizierten Darstel-

Anzeiger XII ]. 8
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lunj;" der Byrneschen Theorie, derzufolge ein und dasselbe Objeict

bei verscliiedenen Subjekten je nacii deren Reizbarkeit einen ver-

schiedenen Vorstellunj^-s- und Get'ühlsverlauf hervorruft, behauptet
der Vf. für die Tväg-er der idg. Spraclien bei durchschnittlich mitt-

lerer bis grosser Heizbarkeit annähernd gleiche Stärke yon Vor-
stelhmg'en und Gefühlen, und engt nach einem kurzen Überblick
über die andern Sitrachstämme, deren Trägern durchschnittlich ge-
ringe oder grosse Reizbarkeit zukomme, und einer gedrängten Cha-
rakteristik der bekannteren idg. Sprachen den Umfang der Unter-
suchung zunächst auf da.s Germanische, sodann auf das Deutsche
ein, mit folg'endem Ergebnis (S. 48): "Innerhalb des Germanischen
scheinen sich keine graduellen Unterschiede der Reizbarkeit nach-
weisen zu lassen, wphl aber ein solcher der Art. insofern, als das
Deutsche mehr Gefühl zum Ausdruck bringt als das Englische,
Schwedische. Dänische und Niederländische." Von hier aus kehrt
sich die Methode um, denn (S. 49): "unabhängig von der [notwen-
digen] Einwirkung des Temperamentes macht sich noch eine Fülle
von andern, imberechenbaren Einflüssen geltend . . .; es empfiehlt
sich daher auch für unsre weitern Betrachtungen nicht mehr, zu
frag'en : wie wirkt dies, wie wirkt das auf den deutschen Sprach-
bau? . . . wir werden [vielmehr] . . . fragen müssen: was verrät

uns diese, was verrät uns jene grammatische Eig-entümlichkeit?"
Demgemäss entwirft der Vf., nachdem er (S. 49 f.) betont hat. dass
sich auch dabei die Rücksichtnahme auf die Gefühle nicht werde
vermeiden lassen, welche mit den zum Ausdruck zu bringenden
Vorstellungen verbunden seien und um deren Äusserung es dem
Sprecher oft gerade zu thun sei, auf S. 51 den Plan der weitern
Untersuchung; "Im 1. Abschnitt soll zunächst untersucht werden,
wie weit die der formellen Einteilung des Wortschatzes zu Grunde
liegende Klassifikation der Vorstellungen als eine dem Deutschen
eigenartige anzusehen ist, und wie sich dieses eigenartig Deutsche
erklärt. Dann soll festgestellt werden, welche von den Mitteln, die

zur nähern Bestimmung einer einzelnen Vor.stellang dienende Be-
ziehungen und Modifikationen bezeichnen, besonderer Beachtung*
Avert sind. Im 2. Abschnitt werde ich festzustellen versuchen, in

welcher Reihenfolge die einzelnen Glieder des deutschen Satzes
zusammeng'efügt werden, und was sich aus dieser Wortstellung auf
Grund allgemeiner Erwägamgen sowie im Hinblick auf die andern
ims bekannten Sprachen erschliessen lässt. Im 3. Al)schnitte end-
lich soll klargelegt werden, welche Beziehungen zwischen den ein-

zelnen \'orstellungen einerseits, sowie zwischen der Rede und dem
Redenden anderseits erfasst werden, wie man sie zum Ausdruck
bringt, und was beides von deutscher Weltanschauung und im be-

sondern von deutscher Geisteskraft verrät." Auf die Einzelheiten,

die in diesem Rahmen zur Besprechung kommen (Zusammenfall
des prädikativen Adj. mit dem von ihm abgeleiteten Adv , Schicksal

des grammatischen Geschlechts, Stellung" des attributiven Adj. und
des nominalen Subjekts. Art der Satzverbindung, Subjektivität des
Verbs) kann ich hier nicht eingehen. — An der Methode des Vf.

ist jedenfalls zu loben, dass er sich bemüht hat, die Erscheinungen
niemals vom engen einzelsprachlichen, sondern stets vom verglei-

chenden Standpunkt zu behandeln und so in einen grösseren Zu-

sammenhang zu stellen; auch dass er im letzttai Teile seiner Unter-

suclnmg die kulturelle Stellung der Idg. und Semiten gegenüber
den sclieinbar auf gleicher Höhe stehenden Chinesen, Ägyptern,
Mexikanern für die I'berlegenheit der idg-. und semitischen Spra-
chen ins Treffen führt und dabei Anschauungen vorträgt, die erst
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^kürzlich auch von Vierkandt im 3. Bande der Hettnerschen Geogr.
Zs. verteidigt worden sind, nimmt für ihn ein; noch mehr die durch-
aus freudig- zu begrüssende, avif der Experimentalpsycholog'ie fus-

sende Einleitiing- über das Wesen der Sprache. Um so unbeg-reif-

liclier ist es, dass der Vf. den verzweifelt an die alte Vermög'ens-
theorie gemahnenden Theoremen Byrnes eine so grosse Bedeutung
beimisst und, wohl hauptsächlich unter deren EinHuss, auf eine Cha-
rakteristik der deutschen Sprache hinauskommt, die den günstig-en
Eindruck, welchen das Buch sonst macht, zum grossen Teile wieder
verwischt: sie sei eine nichts weniger als zierliche, aber starke Sub-
jektivität, daher Sinn für Kausalität verratende und durch Neigung
zum Einschachteln der Sätze den Beweis für vollbrachte Gedanken-
arbeit liefernde und zu solcher anregende Sprache. Das ist eine

jener PseudoCharakteristiken, gegen die sich mangels auf der Höhe
der Zeit stehender völkerpsychologischer Spezialuntersuchungen —
damals, als der Vf. sein Buch schrieb, besassen wir ja noch nicht

einmal den Anfang von solchen, wie er jetzt in einzelnen Kapiteln
von Wundts Völkerpsychologie vorliegt — zwar nichts Bestimmtes
einwenden lässt, die aber, davon bin ich fest überzeugt, verschwin-
den werden, sobald die für eine wirkliche Spracliencharakteristik
nötigen Vorfragen (vgl. Zs. f. roman. Philol. 2.3, 552 f.) gelöst sind.

Um so mehr sollte man sich solcher PseudoCharakteristiken enthal-

ten, besonders Avenn man wie der Vf. (S. 11) diese Sachlage kennt;
sie geben notwendigerweise ein schiefes Bild und den Sehein einer
Lösung, von der wir noch himmelweit entfernt sind.

Leipzig. 0. Di tt rieh.

Liebich B. Die Wortfamilien der lebenden hochdeutschen Sprache
als Grundlage für ein System der Bedeutungslehre. Nach Heynes
deutschem Wörterbucli bearbeitet. I. Band. Breslau Preuss u.

Jünger 1^99. VHI u. 522 S. 8^'. 10 M.
Wer mit dem landläufigen Begrift von Wortfamilie oder -sippe

an dieses Buch herantritt, wird nicht ohne Verwunderung Zusam-
menstellungen lesen wie ab (mit /te?'-, kurz-, bach- usw. -ab), aber,

äff er-, von (mit da-, hier-, tvovon)\ achten (mit Acht, Achtung, acht-

sam, usw.), Auge (niit Gross- usw. -äuge, augig. äugen, usw.), Bake
(mit Feaerbake); Ähre (mit Derivaten), Eck (m. Der.); Akten, Zwi-
schen-, Schlussakt, Pilgrim (m. Der.); Wem (m. Der.), Veil{chen),

Felleisen; Mansarde, Monete, Münze (m. Der.), Muster (m. Der.);

nobel (m. Der.), Kote (m. Der.), sackerlot; Zieche (m. Der.), Apotheke
(m. Der.), Hypothek; er Avird vielmehr nur geneigt sein, Sippen an-
zuerkennen wie die unten S. 120 Z. 23 tf. angeführten. Aber des Vf.

Begriff von Wortfamilie ist eben nicht der landläufige, sondern
weicht von diesem in einer Weise ab, die es ihm ermöglicht, "alle

Worte [zu einer Familie] zu vereinigen, die wir auf Grund unsres
Sprachgefühls, unterstützt durch Sprachgeschichte und Etymologie,
als verwandt ansehen." Unter "Wortfamilie im weitesten Sinne''
versteht der Vf. nämlich (S. 6) "alle uns bekannten Worte desselben
Sprachstammes, die aus derselben Wurzel hervorgeg-angen sind",
unter Wurzel "einen Lautkoinplex mit einem Bedeutungszentrum,
die beide, wenn auch noch so umgewandelt, in sämtlichen Ablei-
tungen nachweisbar sein müssen." Gestützt auf diese beiden De-
finitionen und auf Erwägungen allgemeiner Art unternimmt er es
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(S. VI:) "einen Leitfaden durch das Labyrinth zu schaffen, als wel-

ches das alphabetische Wörterbuch von einem höheren Standpunkt
aus erscheint", ein Wortfamilienbuch, das (S. V:) "in noch so vielen
Einzelheiten verbessert werden kann, aber als Ganzes bleiben wird,

da es thatsächlich vorhandene Beziehungen zum Ausdruck bringt,

die bei der alphabetischen Anordnung zu Gunsten einer raschen
und sicheren Benutzung geopfert werden müssen." Als geeignetes
alphabetisches Wörterbuch könne dabei nur der Dreibänder von
Heyne in Betracht kommen, denn nur in diesem seien (S. 10:) "Stre-

ben nach Vollständigkeit und Würdigung der besten Schriftsteller

unsrer eignen Zeit miteinander vereinigt", und infolge planmässiger
Quellenbenutzu.ng (S. 504 :) "die zum Begriffe der hochdeutschen
Gemeinsprache zu rechnenden Stammworte und Ableitungen nahezu
vollständig, von den Zusannnensetzungen die wichtigsten und ge-
bräuchlichsten aufgeführt", wodurch es "dem Ideal eines Abbilde»
der wirklichen Sprache in den richtigen Proportionen am nächsten
komme." Dem gegenüber fällt allerdings auf, dass es L. trotzdem
noch für nötig gehalten hat, Zusätze zu machen, welche — es han-
delt sich vor allem um Komposita — (S. 11:) "besonders empfind-
liche Lücken ausfülleia sollen, wie sie bei der Zusammenstellung
unter dem regierenden Gliede sichtbar wi;rden"^). Auf dieser Grund-
lage werden nun als 1. Teil (S. 17—501) des vorliegenden 1. Bandes
die Worte der lebenden nhd. Sprache zunächst so zu Familien zu-

sammengestellt, dass (S. 12:) "die über den einzelnen Sprachzweig
[d. h. das Germ., Lat.-Rom., Griech., usw.] hinausreichende Urver-
wandtschaft noch nicht berücksichtigt, also der Begriff Wortfam.
noch nicht im weitesten Sinne genommen" Avird; einige Proben des
Ergebnisses habe ich eingangs mitgeteilt. Von dem 2., ursprüng-
lich ganz für den Schlussband bestimmten Teil wird uns anhangs-
Aveise (S. 504—21) der Anfang geboten: eine Zusammenfassung der
Familien des ersten Teiles zu folgenden Kategorien: 1. Idg. Fami-
lien, 2. Germ. F., 3. Hochd. F., 4. Entlehnungen aus dem Lat.-Roman.,.

5. aus dem Griech., 6. aus andern idg. Spr., 7. aus nichtidg. Spr..

gefolgt von einer statistischen Übersicht der (2680) Familien und
(47531) Worte, in welcher der Anteil der Idg., germ. usw. Familien
an dem Gesamtwortscliatz in Prozenten ausgedrückt wird; auch
dabei kann man sich eines gewissen Staunens nicht erwehren, wenn

1) Die Art, wie der Vf. bei der Ausfüllung solcher Lücken
zu Werke geg'angen ist, muss ich leider als ganz unsystematisch
bezeichnen: die Zusätze fehlen fast durchweg gerade an den Stellen,

Avo sie am nötigsten gewesen wären: bei gewissen Familien, die

nur ein oder ein paar Worte enthalten, während doch (mehi-) Ab-
leitungen und Zusammensetzungen dazu allgemein üblich sind; vgL
Fam. 25 Ahle, 19 Adam, 33 Alkohol, 29 Akademie, 64 Apostel, usw.
Dadurch, dass all diese Wörter als isoliert oder fast isoliert hinge-

stellt und so denen gleichgestellt Averden, Avelche wirklich isoliert

geblieben sind (A'gl. Andorn, au, usav.), mehr aber noch dadurch,
dass bei solchen Wörtern, die als scheinbare oder Avirkliche End-
glieder A'on unzähligen Kompositis A'orkommen, launenhaft bisAveilen

nur Avenige, bisweilen aber auch ziemlich viele aufgenommen Aver-

den (vgl. -ähiilich mit 3, -lei mit 21, *-artig mit 41, -voll mit 85 De-
rivaten), erleidet die Statistik am Schlüsse des Bandes einen argen
Stoss. Hier hätte der in den Augen L.s sprachwissenschaftlich Avert-

lose Sanders mit seinen "reichen, aber unverdauten und rxnüber-

sichtlichen Stoffmassen" recht gute Dienste leisten können.
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man erfährt, dass z. B. Almanach., Barke, Bibel, Ebenist usw. Lehu-
worte aus dem Ägypt. sein sollen, dass wir den Esel aus dem Su-
merischen oder den Smaragd aus dem SI<vthischen bezogen haben
sollen. Der noch ausstehende Rest des 2. Teils soll (vielleicht unter
anderm? vgl. die S. 50o angedeutete Anwendung der "synonymi-
schen jMethode als sekundäres Einteilungsprinzip") nach S. 13 ein

weiteres Verzeichnis bringen, in dem die Vertreter der einzelnen
Sprachzweige im Nhd. nicht, wie in den eben erwähnten Katego-
rien, unter dem im 1. Teil gebrauchten Stichwort (z. B. Frett, fak-
tisch, Staat, Interesse), sondern unter dem einheimischen Stammwort
{ferre, facere, stare, esse) aufgezählt werden. — Was ist nun der
Zweck dieser Zusammenstellungen? L. spricht sich darüber S. ö03
so aus: ''Grundlage für jedes wissenschaftliche System ist die zweck-
mässige Anordnung des betreffenden Materials. Das Material für

^ine deutsche Bedeutungslehre ist der Wortschatz, in erster Linie
der Wortschatz der jetzt lebenden Sprache; eine übersiclitliche und
•sachgemässe Gruppierung desselben war daher das Ziel dieses Ban-
des . . . Eine auf die Verwandtschaft der Worte gestützte Eintei-

lung der Worte, wie sie schon Pott in seinem Wurzelwörterbueh
der idg. Spr. versuchte, darf gegenüber der äusserlichen alphabe-
tischen und der schwankenden synonymischen als das natürliche
System der Worte einer Sprache bezeichnet werden." Nur geht
der Vf. nicht wie Pott von der idg. Grundsprache aus, sondern
wählt die rückwärts blickende Betrachtungsweise, aus wissenschaft-

lichen (S. 50;') f.) und praktischen Gründen; unter letztern schlägt

er (S. 7) besonders den hoch an, dass man bei Voranstellung der
hypothetischen Urform und Unterordnung der thatsächlich vorhan-
denen Bildungen unter diese mehr als nötig von der wechselnden
Tagesmeinung abhängig werdet. Auf diese Weise glaubt der Vf.

-wenigstens fürs Deutsche die Grundlage für ein System der Bedeu-
tungslehre geschaffen zu haben (S. I:) "der Bedeutungswandel des
wurzelhaften Bestandteils der Worte ist der bisher am wenigsten
studierte, aber nicht der einzige Teil der Bedevitungslehre. Es wird
später zu zeigen sein, wie auch die bisher unter Formenlehre, Syn-
tax und Stilistik, aber ungleichmässig und ohne Innern Zusammen-
hang behandelten Gebiete: Zusammensetzung, Wortbildung, Wort-
biegung, Satzbildung, Satzfügung sich sozusagen organisch an den
hier gemachten Anfang anschliessen lassen (vgl. dazu vorläufig Zwei
Kap.der Kä^ikä S. XXXII ff.), so dass die Bezeichnung: Grundlage
für ein System der Bedeutungslehre in der That berechtigt ist."

Zunächst, wie gesagt, fürs Deutsche, denn auch in der Bedeutungs-
lehre müsse man (S. 7:) "von der eignen Muttersprache ausgehen,
alle Probleme regelmässig zuerst an ihr studieren und die hier ge-

wonnenen Gesichtspunkte sodann auf entferntere Objekte übertra-

gen"; (S. 5:) "wir müssen erst eine deutsche, englische, italienische,

-arabische usw. Bedeutungslehre haben, ehe wir erwarten können,
zu einer Bedeutungslehre an sich zu gelangen, die wirklich diesen

Namen verdient." Der wissenschaftliche Gewinn der von L.

befolgten Methode könne (S. I:) "erst dann recht hervortreten, wenn
•eine Reihe ähnlicher Arljeiten für die verwandten Spr. vorliegt, in

denen die identischen Familien durch Kreuzverweise miteinander
verbunden werden, da ein einziger Querschnitt eines einzelneu

1) Dass auch der Vf. von dieser nicht unabhängig l)leibt, be-

weise die "provisorischen" oder jetzt schon unhaltbaren Familien,
von denen unten S. 118 Z. 25 f. u. Anm. 1 die Rede ist.
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Zweiges noch nicht hinreicht, um eine anschauliche Vorstellung- von.
einem g'anzen Batxme zu gewähren." Dageg-en habe man von dem
Buche schon jetzt auch praktischen Gewinn zu erhoffen, insofern
sich dessen aucli die Pädagogen als Hilfsmittels für den Sprach-
unterricht bedienen könnten, und auch weiteren Kreise von Gebil-
deten Gelegenheit geboten wäre, an der Hand dieses Führers die
Artikel bei Heyne so zu studieren, dass ihnen ein tieferes Verständnis
für die sprachwissenschaftlichen Probleme erschlossen würde. — Dies
in kurzem Inhalt und Tendenz des L.sehen Unternehmens. Soll

ich nun mein Urteil über den vorliegenden 1. Band abgeben, so
freue ich mich einerseits, dem Vf. rückhaltlose Anerkennung für
die von tiefer lautgeschichtlicher Kenntnis und grosser Sorgfalt
zeugende Art zollen zu können, mit der er sich der keineswegs
leichten Aufgabe unterzogen hat, seine Wortfamilien aus Heyne
herauszuschälen: die Verweise bei Heyne sind gewissenhaft benutzt;
wo diese nicht ausreichen, tritt Kh;ge helfend ein; Abweichungen
von diesen werden in der Regel (nicht immer) durch Verweisung
auf Franck motiviert; auch an der Heranziehung der andern neuem
und neuesten sprachhistorischen Litteratur fehlt es nicht, wobei es
allerdings z. B. begegnet, dass fürs Roman. Körting eine meines
Erachtens etwas zu hervorragende Rolle spielt^); dass der Vf. es
sich ferner (S. 14) zum Grundsatz gemacht hat, "keine Verwandt-
schaft anzuerkennen, die er nicht aus lautlichen und semasiologi-
schen Gründen für möglich hielt", und dass er unumwunden (S. 15
u. Fam. 1414) zugibt, "manche Familien seien einfach als proviso-
risch zu betrachten""^), ist ebenfalls nur zu loben; anderseits aber
kann ich leider nicht umhin, es mit ebenso rückhaltloser Offenheit
auszusprechen, dass mir all die viele Mühe und Sorgfalt an einen
Gegenstand gewendet scheint, der sie bei weitem nicht lohnt. Ich
greife, um den Beweis dafür zu erbringen, zunächst 1. auf die oben
S. 115 Z. 44—47 angezogene Stelle und auf die ebenda Z. 47 ff. mit-
geteilten Definitionen der Begriffe Wortfamilie und Wurzel zurück.
Ich glaube nicht, dass man mit dieser Methode und mit diesen Be-
griffen in einer nhd. oder überhaupt in einer Bedeutung'slehre, be-
züglich deren Nichtbeschränkung auf die Lehre vom Bedeutungs-
wandel ich dem Vf. übrigens vollkommen beipflichte, operieren kann,
und zwar aus folgenden Gründen: a) wenn irgend eine sprach-
psychologische Thatsache, so ist doch die als ununistösslich sicher
anzuerkennen, dass es in allen Sprachperioden Worte gibt, deren
Zurück führung auf ihr Etymon den Sprechenden entweder dadurch
unmöglich gemacht wird, dass dieses nicht mehr in der Sprache
vorhanden ist (vgl. Hagestolz usw.), oder dadurch, dass das Wort
bereits fertig- und isoliert aus einer andern Sprache herübergenom-

1) Schaffot z. B. hat mit Balken nichts zu thun. s. Darmesteter-
Hatzfeld -Thomas, Dict. general (dessen Etymologien die Körting,
sehen oft überholt haben) s. v. chafaud; die Etym. von Flamberg
(Fam. 155\ die Kört, nach Diez gibt, ist mehr als unsicher, s.D.-H.-T.

s. V. flamberge n. Darmesteter Mots composes 2. Aufl. S. 155; usw.;
Benutzung- von D.-H.-T. hätte den Vf. auch z. B. davor bewahrt,
Allee mit halali oder (Fam. 213:) Posse mit Amboss zusammenzxi-
stellen u. a. m.

2) So wird z. B. die Fam. 413 Erbe, Arbeit, arin, die bei Kluge -^

nur durch eine Vermutung- s. v. ar77i zusammenhing, schon nach
Kluge i' hinfällig; vgl. auch die Selbstkorrektur der Fam. 3G5 in

Fam. 2370, der Fam.' 339 in Fam. 2452.
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men wxirde, in der es bisweilen auch für die Einheimischen schon
etymologisch imklar geworden Avar (vgl. Felleisen usw.). Tritt aber
eiiier dieser beiden Fälle ein, und lehnt der Sprechende ein solches

Wort infolge laiitlicher und andrer Assoziationen an Wörter der
lebenden Sprache an, mit denen es ursprünglich nichts zu thun
hatte, so ist es doch klar, dass für ihn gar keine Möglichkeit be-

steht, diese nach dem Urteil sprachhistorisch gebildeter Grammatiker
"falsche" Etymologie zu "korrigieren", es sei denn, er studierte

Sprachgeschichte und nähme auf Grund seiner so erworbenen Kennt-
nis absichtliche Korrekturen vor, mit denen er aber in der Regel
wenig Erfolg haben dürfte. Aber auch derartige Ausnahmsfälle,
die dann als solche zu behandeln sind, bestätigen doch nur die

fundamentale Wahrheit, dass in weitaus den meisten Fällen beim
Sprechen keine Korrektur des angeblichen Irrtums stattfindet.

Findet aber keine statt, so ist es auch dem Sprachpsychologen nicht

erlaubt, eine solche Korrektur aus seiner sprachhistorischen Kennt-
nis an das von ihm zu beobachtende Objekt, nämlich den psychi-

schen Vorgang", in dem eine solche "Volksetymologie" besteht, heran-
zubringen, will er nicht die zu untersuchende Thatsache von vorn-
herein falschen. Dieser methodischen Forderung ist der Vf. nicht

nachgekommen, und die Zuordnung von Hagestolz zu .still, von
Felleisen zu Wein wäre demzufolge auch dann falsch, wenn die

Zurückführung dieser Worte auf ein und dieselbe "Wurzel" das
Richtige träfe, was nicht ausser Zweifel ist. Hagestolz gehört für

den Deutschen am Ende des 19. Jh. zu stolz^ Felleisen zu Fell und
Fisen^), während velis für den Mhd. vielleicht (?) an vel anklang,
und valise, valigia für den Franzosen und Italiener vollkommen
isoliert dastehen. Hagestolz und Felleisen führen uns also nur auf
nhd. Wörter stolz, Fell, Eisen zurück, von einer "Wurzel" im Sinne
Liebichs kann somit gar keine Rede sein-). Nicht anders steht es

b) um Familien wie Artikel, Armee. Für den Nhd. besteht zwischen
diesen Wörtern gar kein etymologischer Zusammenhang, da sie

fertig mit ihren ganz und gar unvermittelbaren Bedeutungen aus
Fremdsprachen herübergenommen wurden; aber auch für die Bil-

dung dieser Wörter ist es ganz unmöglich anzunehmen, dass ihre

Bildner irgend welches Bewusstsein von ihrer Rückleitbarkeit auf
dieselbe "Wurzel" besessen hätten: art-iculus aus art-us, arm-t^e aus
armer aus arm-are aus arm-a- artus wurde also bei der Bildung
von articulus nicht in ar-tus zerlegt, ebenso wenig wie arma bei

der Bildung von armare in arma; der etymologische Zusammen-
hang, der zur Zeit der Bildung von ar-tus und ar-nia zwischen
diesen zwei Worten bestanden hat, war also schon für die Bildner
von articulus und armare nicht mehr vorhanden, wie viel weniger
erst für den Schöpfer von armee (14. Jh.), zu dessen Zeit articulus

ein für ihn unetymologisierbares Wort einer fremden .Sprache, und
article (seit 13. Jh.) ein ebenso ixnetymologisierbares Lehnwort war.

1) So schon Adelung in der Anm. zu Felleisen: "Viele haben
geglaubt, dass dies Wort aus Fell und Eisen zusammengesetzet
.sey, weil diese Art des Sackes jetzt nicht nur aus Fellen bereitet,

sondern auch Avirklich mit Eisen verwahret wird."

2) Dass hagestolz schon im ]\Ihd. vorkommt, hat hier natürlich

nichts zu sagen, denn davon wissen die nhd. Sprechenden in der
Regel nichts; es beweist nur, dass schon in mhd. Zeit die Anlehnug
an stolz existierte, und dass sich seitdem nichts geändert hat; für

den Nhd. ist das nhd. stolz das Etymon, nicht das mhd.
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Der Vf. hat hier den wichtig-en, von Brugmann I-, 37 ff. mit so
grosser Klarheit erörterten Unterschied zwischen psychologischen
und morpholog'ischen Suffixen übersehen, und es musste ihm daher
auch verborg'en l)leiben, dass das psychologische Etymon von ar-

ticidus : artus, das von armee : Ofi'mer ist, und dass wir also in dem
einen Falle auf ein lat., in dem andern Falle auf ein frz. Wort zu-
rückg'elangen, niemals aber aul' eine idg-. Wurzel *ar. c) Über
Familien wie a&, aber, after-, von, oder achten, Auge, Bake ist eigent-
lich kein Wort mehr zu verlieren; diese Worte mögen in grauer
Vorzeit, als die phonetischen Verhältnisse dem noch günstig waren,
vielleicht einmal als verwandt angesehen worden sein, für den heu-
tigen Deutschen aber fallen sie vollkommen auseinander. — Aus
allem vorstehend Gesagten aber geht zugleich 2. hervor, was ^s mit
den "thatsächlich vorhandenen Beziehungen" auf sich hat, welche
Liebiolis Wortfamilienbuch, soweit "Wurzeln" in seinem Sinne in

Frage kommen, angeblich (vgl. oben S. 116 Z. 5 ff.) zum Ausdruck
bringt: psychologisch sind sie allesamt fürs Nhd. thatsäehlich nicht
vorhanden, und wer sie als vorhanden annimmt, der gelangt not-

wendigerweise zu einer vollkonunen falschen Vorstellung von den
Wortgruppierungsverhältnissen im Bewusstsein der nhd. Sprechen-
den. Thatsäehlich voi-handen sind, um zu den eingangs erwähnten
Beispielen zurückzukehren, nur etymologische Beziehungen zwischen
Wörtern wie ab, her-, kurz-, bach- usw. -ab-, ro>i, da-, hier-, woro7i;
achten, Acht (haben), Achtung, achtsam, beachtlich usw.; Auge, Gross-
usw. -äuge, augig, äugen usw.; Bake, Feuerbake; Akten, Prozess-
akten; nobel, hochnobel; Note, Fussnote, notieren; sackerlot, kreuz-
sackerlot; Zieche, Bettzieche; Apotheke, Hofapotlieke, Aj^otheker,

crpothekern; kurzum: der landläufig'e Begriff von Wortfamilie, wo-
nach in jeder bestimmten Sprachepoche nur diejenigen Wörter als

etymologisch zusammeng-ehörig betrachtet werden, die lautlich und
der Bedeutung nach (noch) aneinander anklingen, ist zugleicii auch
der psychologiscii richtige. Und somit 3. der sprachhistorisch und
kulturhistorisch allein brauchbare. Das Bild, welches der ^'f. auf
Grtmd seines Begriffes von Wortfamilie von dem Zustandekommen
des nhd. Wortschatzes (S. 504—21) entwirft, kann gar keinen Ver-
gleich mit der von Mentz in Kluges 5. u. 6. Aufl. gegebenen chro-
nologischen Darstellung des nhd. Wortschatzes aushalten. Während
sicJi Älentz nämlich auf die Anführung von Stammwörtern beschränkt,
die sich aus idg., europ., urdeiitscher, altdeutscher, neuhd. Zeit bis

auf unsre Tage herauf erhalten haben, und die Lehnwörter in diese

Epochen derart einreiht, dass ihre nächsten Quellen (also z. B.
für Almanach das Frz., für Barke das lioman., für Bitjel das Griech.-
Lat.) aufgedeckt werden, gerät L. a) mit der Chronologie in argen
Konflikt, indem er z. B., um nur einiges Wenige anzuführen, in sei-

ner "idg. Fam." ab die Komposita hilgelah und trepp-, bachab mit-

zählt, deren erster Bestandteil nach S. 507, 510 u. SOH erst in euro-
päischer bezw. gemeingerm. Zeit gebildet ist, oder strassab, kurzab,
die vorahd. Lehnwörter enthalten; oder in seiner "europ. Fam."
ernten, Ernte auch Beisernte {Beis in mhd. Zeit aus dem Ital. ent-

lehnt) und Kartoffelernte [Kartoffel im 17. Jh. aus dem Ital.), wobei
noch zu bemerken, dass nach Liebichs etymologischen Prinzipien
Beis auf ai. vrlhi zurückzuführen wäre; die in der "germ.-kelt.
Fam." reiten untergebracliten Worte Beiterei, Beederei haben ein

franz. Sutfix, ebenso wie Kinderei, das in der "idg'." Fani. Kind
steht, Christkindel ebenda ist spezifisch oberdeutsch (wegen -el),

enthält übrigens ein griech.-lat. Lehnwort, usw. usw. Was der Vf.

in seinem Verzeichnis darzustellen sich vorgesetzt hat (S. 7:) "wel-
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eher Prozentsatz des jetzt von uns gebrauchten Wortschatzes spe-
•zitisch hochdeutsch, welcher g-emeing-erm., welcher schon idg. sei",

das liat er in diesem Verzeichnis gründlich verwischt: Komposita
und Ableitungen können doch nicht von dem Zeitpunkt an datiert
werden, wo ihre Stammworte in die Sprache eingetreten sind, und
bei Kompositis müssen doch alle Glieder in Betracht gezogen wer-
den, nicht nur das oft imaginäre "Grundwort"; auch das chronolo-
gische Auftreten der Suffixe und ihre regionale Verteilung ergeben
wichtige Kriterien, die L. nicht ausgenutzt hat. b) Bedeutende Ver-
schiebungen muss sich auch die Darstellung des Anteils gefallen
lassen, welcher nach des Vfs. Zusammenstellungen den aussergerm.
Sprachen beim Zustandekommen des nhd. Wortschatzes zuzuschrei-
ben ist: über die angeblichen ägyi)t. Lehnworte wurde schon oben
S. 117 Z. 1 f. u. S. 120 Z. 42 f. gesprochen, und nicht anders ergeht es
den iber.-bask., skyth., vielen semit. usw. Lehnworten, die alle durch
das Medium anderer Sprachen zu uns gedrungen sind; ob sie ins
Lat., Franz., Ital., Niederländ. usw., direkt oder wieder auf Umwe-
gen gelangt sind, geht uns fürs Deutsche nichts an, sondern ist

eine Frage der lat., franz. usw. Sprach- und Kulturgeschichte; zwi-
schen dem Nhd. und dem Ägypt. usw. Beziehungen anzunehmen,
wo nicht d irekte Entlehnung in nhd. Zeit vorliegt, ist sprach- und
kulturgeschichtlich unstatthaft. Auch das ist unstatthaft, z. B. na-
türUch als Lehnwort (in der Fam. Genie) mitzuzählen, was sich der
Vf. aucii bezüglich karten, skaten unter Karte, bezüglich käsen
unten Käse, und sonst sehr häufig gestattet; wir haben es hier mit
spezifisch deutschen A])leitungen von eingedeutschten Lehnwörtern
zu thun, und selbst genialisch kann nur als spezifisch deutsche Fort-
bildung des Lehnwortes genial gelten. 4. Eine weitere Keihe von
Fällen, in denen ich mit der Behandlung, die der Vf. seinem Mate-
rial hat angedeihen lassen, nicht einverstanden bin^), will ich hier
nicht zum Beweise heranziehen, da ich nicht mit Sicherheit zu be-
haupten wage, ob sie nicht als blosse Inkonsequenzen in der Durch-
führung an sich richtiger Grundsätze anzusehen sind; das unter
1)— 3) Geltendgemachte 2) scheint mir ausreichend, meine Überzeu-

1) Ich meine a) die Fälle, wo die einzelnen Bedeutungen eines
Lautkomplexes als selbständige Worte aufgezählt werden (vgl. die
Fam. Abend, Abenteuer, Arvi, Art, usw. usw.) gegenüber andern
Fällen, wo sämtliche Bedeutungen eines Lautkomplexes zusammen-
gezogen werden (Fam. 17 achten, 167 bieten, usw. usw.); b) die Fälle,

wo phonetische, bisweilen auch nur graphische Varianten, an denen
g'ar kein Bedeutung.su.nterschied haftet, als besondere Worte auf-
g-eführt und entweder zu selbständigen Familien zusammengestellt
(Fam. 68 Arak, Arrak, Back, 88 Aue, Au, 34 Alkove, Alkocen, usw.)
oder (sehr häufig) in grössere Familien eingeschoben werden (Fam.
20 adelich, adlich, 756 Häring, Hering, usw.); dadurch, dass diese
Inkonsequenzen auch in den Anhang verschleppt worden sind, er-

leidet die Statistik am Schluss wiederum (\gl. oben S. 116 Anm. 1

und S. 120 Nr. 3) einen Stoss.

2) Übrigens nur eine sprachpsychologische Begründung und
Bestätigung dessen, was auf Grund sprachhistorischer Erwägungen
auch schon von andrer Seite hervorgehoben worden ist; vgl. Dict.

general, p. XI: "Donner l'etymologie d'un mot de uotre langue,
c'est . . . indiquer le mot latin, grec, etranger, fran^ais meme, qui
lui a donne naissance . . ."; Kluge 6. A. S. VII f.: "Etymologische
Forschunu' zielt nicht ül)erall auf die Ermittlung von I^rwurzeln . . .
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gxing- zu erhärten: Die Znsammenstellungen des Vis. können nicht
als <:-('t'i<;'nete Grundlage für eine nhd. Bedeutungslehre gelten. Sie
gewähren durchaus kein zutreffendes Bild von den etymologischen
Ornppierungsverhältnissen im Bewusstsein der nhd. Sprechenden

;

.null von den sprach- und kulturhistorischen Verhältnissen des nhd.
Wortschatzes nicht. Und wäre dies selbst der Fall, so könnten sie

noch immer höchstens für den Teil nhd. Bedeutungslehre als Grund-
lage dienen, dessen Material der Wortschatz ist. Denn man darf
nicht vergessen, dass man sich einer, wenn auch im Hinblick auf
gewisse Zwecke berechtigten Abstraktion bedient, wenn man von
einem solclien spricht. In ihm geht keine Sprache auf, und das
Material für eine nhd. Bedeutungslehre ist daher nicht, wie Liebich
S. Ö03 meint, der Wortschatz, sondern die Gesamtheit der in be-
stimmten Situationen gesprochenen und geschriebenen Rede, soweit
sie von den nhd. Sprechenden und Schreibenden unsrer Zeit her-
rührt. Nicht eine semasiologische Erscheinung kann ohne Berück-
sichtigung nicht nur des Satz-, sondern auch des Rede- und Situa-
tiouszusammenhanges verstanden werden, weil nur dieser gestattet,

alle in Betracht kommenden Faktoren zu überblicken. Eine rein

synthetische Darstellung der Sprechthätigkeit, wie sie der Vf. nach
dem Vorbilde Paninis auch heute noch für möglich hält^), ver-

bietet sich schon aus dem einfachen Grunde, weil die Sprache
keine synthetische, sondern eine analytisch-synthetische Funktion ist.

Aber damit gerate ich schon aufs Gebiet allgemeiner prinzipieller

Erörterungen, und diese muss ich mir für heute versagen. Denn
die eben angezogene Stelle von S. 503 des L.sehen Buches, die

man oben S. 117 Z. 13 ff. in extenso nachlesen wolle, tritt, wenigstenf»^

für mich, in auffallenden Widerspruch mit der S. 5 aufgestellten
Behauptung, die Bedeutungslehre besitze das erforderliche System
schon, "wenigstens als Rohmaterial; das System der Laxitlehre ist

das Alphabet-), das der Bedeutungslehre der Wortschatz", wogegen
S. 7 der Versuch gefordert wird, "diesen Wortschatz nach einheit-

lichen Gesichtspunkten in Familien aufzuteilen; es fehlt nur an den
nötigen Zusammenstellungen; Zusammenstellung aber heisst eben
auf griechisch System"; dadurch erhalten aber die allgemeinen Aus-
führungen auf S. 1 ff. des Buches, ebenfalls vielleicht nur für mich,
ein so undeutliches Gepräge, dass ich es für besser halte, eine et-

waige Auseinandersetzung- damit solang'e hinauszuschieben, bis sich

der Vf. über jene anscheinenden Widersprüche geäussert hat. Auch
mit meinem Urteil über den praktischen Wert des Buches will ich
zixrückhalten, bis der 2. Band vorliegt; wenn ich im Vorstehenden
meine Meinung über den wissenschaftlichen Wert des 1. Bandes be-

reits definitiv abgeben zu können glaubte, so möge man dies

nicht voreilig* finden: es geschah in der Ueberzeugung, dass auch
das Erscheinen des 2. Bandes daran nichts Wesentliches zu ändern
vermag.

Leipzig. O. Dittrich.

i

keine Sprachwurzeln suchen wir, wir suchen die Wurzeln unsrer
Worte in unsrer Sprachgeschichte, und diese deckt uns auch die
geographischen Ausgangspunkte der Einzelerscheinungen auf."

1) Zwei Kap. der Kä(;ika S. XXXVII.
2) Der Vf. meint wohl das nach lautphysiologischen Gesichts-

punkten geordnete indische.
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Zeitschrift für hochdeutsche Mundarten. Herausg-. von Otto Heilig
und Philipp Lenz. Heidelberg Winters Universitätsbuchhand-
lung- 1900.

Ohne die niederd. Maa ganz auszuschliessen, will sich die

Zeitschrift hauptsächlich der etymologischen, grammat., lexikalischen

und litteraturgeschichtlichen Erforschung der ober- i;nd mitteldeut-

schen Mundarten widmen und zur Behandlung" einzelner, bisher

nicht genügend berücksichtigter Zweige der Dialektforschung an-

regen. Die von Ph. Lenz vorgeschlagene Lautschrift ist einfach

und schliesst sich möglichst eng" an die Orthog"raphie des Lateins
an, z. B. bei Bezeichnung der aspirierten Verschlusslaute. Wo
sich das Bedürfnis nach weiterer Lautunterscheidung zeigt, werden
sich die nötigen Zeichen leicht einfügen lassen. Billigung" verdient,

dass Lenz an dem uralten und internationalen Werte der d, b, q
als stimmhafter Verschlusslaute festhalten will, obgleich sich bei

diesen Lauten in einem grossen Teile des hochd. Sprachgebiets die

Stimmbänder weniger stark l)eteiligen als im Niederd. und in an-
dern Sprachen. Leider weichen schon die ersten beiden Mitarbeiter

bei ihrer Transkription der Verbalformen von Grossen-Buseck von
den vernünftigen Grundsätzen des Herausgebers ab und schreiben
beispielsweise .sraibcl. Schade, dass man nicht auch sg/-ibdum für

scriptum schreiben kann! Lenz selbst behandelt die Flexion des
Verbums im Handschuhsheimer Dialekt, der im Gegensatz zum
Grossen-Busecker das einfache Präteritum bis auf spärliche Reste
verloren hat. W. Hörn sucht einige auffällige Lautvertretungen
durch Dissimilation zu erklären. O. Weise spricht über die Zahlen
im Thüringer Volksmunde und über Theeke.s.sel = Tölpel und Ver-
wandtes. E. Göpfert bringt eine reiciihaltige Zusammenstellung'
mundartl. Ausdrücke aus Chr. Lehmanns 1699 erschienenem "Schau-
platz derer natürlichen Merkwürdigkeiten in dem Meissnischen Ober-
Erzgebirge". An sonstigen Beiträgen enthält das Heft noch: Die
Berechtigung der Stammeslitteraturgeschichte, besonders auch der
volksmundartlichen, nach schwäbischen Beobachtungen von A. Hol-
der. Mystischer Traktat aus dem Kloster Unterlinden zu Colmar
i. E. (K. Rieder). Sprachproben aus dem Markgräflerland (K. Rie-

der); Texte in alemannischer IMundart (O. Heilig); Schwäbische
Sprichwörter iind Redensarten (W. Unseld) Besprochen werden:
Grosse Zwei Arnstädter Heilige -Christ -Komödien (Hertel); Menge»
Mundart in der Volksschule (Hörn); Hörn Beiträge zur deutschen
Lautlehre (Franck); Böhmens deutsche Poesie und Kunst (Wilhelm);
Volk, Sunndag und Werdag (Hörn).

Die Sprachwissenschaft hat alle Ursache, dem neuen Unter-
nehmen den besten Erfolg zu wünschen; ai;s der scharfen, kritischen

Beobachtung des natürlichen Sprachlebens in den Mundarten kann
auch ihr reicher Gewinn zufiiessen. Hdffentlich gelingt es den Her-
ausgebern, den erfahrung'sgemäss leicht eindringenden Dilettantis-

mus von der Zeitschrift fernzuhalten und ihr in wissenschaftlicher
Hinsicht das wünschenswerte Gepräge zu geben und zu bewahren.

Riesa. R. Michel.

Erdmann 0. Grundzüge der deutschen Syntax nach ihrer geschicht-
lichen Entwicklung. Zweite Abteilung. Die Formationen des No-
mens (Genus, Numerus, Kasus) von Otto Mensing. Stuttgart
^898. XVI. 276 S. 8^.
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Wohl für manchen unerwartet, ist mehr ah zwei Jahre nach
Erdmanns Tode noch eine Fortsetzung- seiner unvollendet hinter-

lassenen Syntax erschienen. Die vorliegende 2. Abteilung ist aber
in der Hauptsache ein Werk seines Schülers Mensing, dem Erdmanu
sclion bei Lebzeiten die Fortführung der Syntax übertragen hatte.

In den Grundanschauungen, die auch für die Abgrenzung und An-
ordnung des Stoffes in diesem Bande bestimmend waren, steht Men-
sing natürlich auf den Schultern Erdmanns; Bedenken, die gegen
sie erhoben worden sind, machen sich auch hier geltend, namentlich
in den Abschnitten über die Genera und Numeri, wo vieles herein-
gezogen wird, was eigentlich der Wortlehre zufällt. In der Dar-
stellung hat aber Mensing Manches vor Erdmann voraus iind es

ist anzuerkennen, dass er Mängeln, die man diesem Werke mit Recht
vorgeworfen hat, abzuhelfen bemüht gewesen ist. Er ist ausfüln*-

licher und schöpft aus einem weit reicheren Quellenmaterial. Neben
dem Got. und Hochd. ist auch das Altsächs. berücksichtigt und na-
mentlich hat sich M. bemüht auch den von Erdmann vernachlässigten
Übergangsperioden ihr Recht angedeihen zu lassen, so dass man
besser als bei diesem ein Bild vom Entwicklungsgang der syntak-
tischen Bildungen erhält. Wünscht man auch manchen Zeitraum
noch eingehender berücksichtigt, z.B. das syntaktisch so viel Inter-

essantes bietende 16. Jahrhundert, so genügt doch das Gegebene
billigen Anforderungen durchaus. Der Verf. ist auch klar in den
Definitionen und belehrt in anschaulicher Weise über die \'erwen-
dnng der syntaktischen Formen, wobei der Blick natürlich haupt-
sächlich auf die in unsrer Schriftsprache ausmündende Entwicklung
gerichtet ist. Wenn ich somit anerkenne, dass das Werk als ein

durchaus geeignetes Hilfsmittel erscheint die Verwendung der Ge-
nera und Numeri des Nomens und namentlich den Kasusgebrauch
in seinen Grundzügen kennen zu lernen, dass es die bisherigen
Forschungen geschickt zusammenfasst und dadurch auch erkennen
lässt, wo weitere Untersuchung einzusetzen hat, so ist damit das
dem Buche zu spendende Lob erschöpft. Denn eine energische
Förderung der einschlägig-en syntaktischen Probleme oder auch nur
erheblichere Bereicherung der Forschung in Einzelheiten ist mir
darin nicht entgegengetreten. Die Kasuslehre scheint bisher in

geringerem Grade als andere syntaktische Gebiete der Gegenstand
der eigenen Forschung Mensings gewesen zu sein; darum vermissen
wir hier in vielen Fällen die feinere Ausführung. Auch zeigt M.
bei Beurteilung mancher Einzelheiten nicht gerade einen glücklichen
Blick; er neigt im Allgemeinen zu sehr zur Konstruktion und müht
sich z. B. öfter Verschiebungen im Kasusgel)rauch in Anknü)it'ung
an die Grundbedeutung der Kasus zu erklären, wo die Beachtung
formaler Veränderungen oder des Einflusses verwandter Konstruk-
tionen viel weiter geführt hätte. Um dergleichen richtig in An-
schlag bringen zu können, l)edarf es allerdings gründlicher, viel-

seitiger Sprachkenntnisse und Mensings grammatisches Wissen ver-

breitet sich offenbar nicht gleichmässig über alle von ihm darge-
stellten Sprachperioden. Trotzdem es also an Lücken und Versehen
im Einzelnen nicht fehlt, erfüllt doch das Werk im Ganzen seineu
Zweck. Es mögen noch folgende Einzelheiten berührt werden. Im
§ 14 wird auf "Abneigung gegen die Pluralbildung" hingewiesen,
die M. besonders bei Körperteilen wahrgenommen zii haben glaubt.

Es liegen meist feste Verbindungen vor; Otfrids nu Jiabent sie iz

in henti ist nicht anders zu beurteilen als etwa unser 'die Reisen-
den griffen zum Wanderstab'. Deshalb ist uns Heines 'da Hessen
-die Köpfe sie hangen' auffallend, während sonst dem Plur. 'die
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Köpfe' nichts Auffallendes anhaftet. Davon zu trennen sind Wen-
dungen wie 'sie hat eine schöne Hand'. § 20 die Wehen, von M. als

plurale tantum aufgeführt, ist eigentlich PI. von das Weh ttnd kommt
bis in die neueste Zeit in allgemeiner Bedeutung vor; das singula-
rische rf«e Wehe ist natürlich Neubildung. Ob (§ 21) Otfrids zen
houbiton nhd. zu Häupten (auch nihd. ze houbeten) wirklich eigent-

lich zu nehmen ist als 'am Haupte und seiner Umgebung"? Eher
wird es sich in der Endung nach zu Füssen, mit dem es ja fast

immer verbunden ist, gerichtet haben. § 24 die unterlassene Plural-

bildung bei Zahl-, Mass- und Gewichtsbestimmungen z. B. 'drei Pfund
Zucker' erklärt sich weniger daraus, dass "die Erinnerung daran
schwand, dass sie x"ür sich bestehende und zählbare Dinge bezeich-
neten" (nachher spricht M. sogar von "formelhaften Erweiterungen"),
als daraus dass die Pluralbezeichnung weg-en der vorausgehenden
Zahl unnötig schien, darum auch Wendungen wie "drei Mann", die

nicht nur "im Volksmund" vorkommen. § 52 in ahd. hell irth doh-
terl heil meistarl findet M. den Nom. des Subst. heil\ offenbar aber
haben wir es mit dem Adj. zu thun wie im got. hails piudans Ju-
daiel % 79 Walthers da wart ich enjyfangen here frouife erklärt
M. mit Lachmanu 'da wurde ich wie eine vornehme Dame empfan-
gen': nach meiner Ansicht könnte es nur = 'als eine vornehme
Dame (was ich wirklich bin)' genommen werden. Auch die voraus-
gehende Parzivalstelle stützt M.s Auffassung nicht. § 80 in 'Wache
stehen' vermag- ich keinen alten Nom. zu sehen, schon deshalb
nicht, weil Wache ja ursprünglich abstrakte Bedeutung hat; es ist

nach 'Wache halten' u. dgl. an Stelle eines älteren 'in der Wache-
stehen' gebildet. Die anderen hier angeführten Wendungen sind
ähnlich zu beurteilen. § 117 in dem aus Spee angeführten wer
Künstler möchts erdenken ist Künstler nicht attributiver Nominativ,
sondern /rer ist ganz adjektivisch gebraucht; Spee sagt auch z. B.

icen »Schatz han wir gefunden, ices ist uns in diesem Gebrauch in

Wendungen wie wes Glaubens, ices Geistes Kind ja ganz geläufig.

§ 138 in ich singe dir mit Herz und Mund ist Herz doch gewiss
kein Nominativ, es hat sich in dieser Verbindung' die früher häufige
starke Flexion von herze erhalten. § 148 warum winken unter den
Verben erscheint, nach denen Dat. durch Akk. verdrängt worden
ist, verstehe ich nicht, einen zu sich winken gehört nicht hierher,

sondern unter § 174, und das angeführte er icinkte mich ist mir
völlig unbekannt. Unrichtig ist auch (§ 150), dass w^ir für es hilft

mich 'in der Schriftsprache nur mehr (warum nicht: nur noch?) den
Dativ' setzen. Goethes lieber PapjJe^ ich helfe dich ist Nachahmung
der Kindersprache. Bei mich kostet (§ 151) hätte angeführt werden
müssen, dass der Dat. nach 7nihi constat altberechtigt, aber durch
inich gestät usw. zurückgedrängt worden ist. § 176 mit dem Akk.
des durchmessenen Raumes ist der Akk. des Zieles (z. B. in hei7n
queman) zusammengeworfen, ohne dass auf diesen besonders auf-

merksam gemacht worden wäre; erst bei den Präpositionen (§ 181)
erfahren wir, dass der Akk. auch das durch eine Bewegung erreichte
Ziel bezeichnen kann. Empfehlenswert scheint es mir auch mit
Paul den Akk. des Terrains auszusondern, iceg in weggehen usw.
geht nicht unmittelbar auf diesen Akk. zurück, sondern ist aus en-

icec gekürzt. Ebenso hat sich ivett- in icettlaufen (§ 179) nicht aus
einem Akk., sondern, aus enivette entwickelt. Für den mass- und
wertbestimmenden Akk. bei Adjektiven (§ 178) waren verbale Ver-
bindungen massgebend: es wiegt einen Zentner — es ist einen Zent-
ner schwer; es kostet vier Thaler — es ist vier Thaler wert. Wenn
§ 182 bemerkt wird, dass got. faura nur mit dem Dat. vorkommt,.
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so hätte auch gesagt werden müssen, dass daneben das mit dem
Akk. verbundene fnur steht, bei mit dem Akk. (§ 183) ist bekannt-
lich eine weit verbreitete md. Erscheinung-, die sich auch schril't-

siirachlich bis in die neueste Zeit nachweisen lässt. Bei gegen ist

nicht einfach der Dativ durch den Akk. verdräng't worden, sondern
die Prä]), nahm zunäclist l)eide Kasus zu sich; bei der Bedeutung-
'g-eg-enüber' haftete der Dat sehr lang-e. § 200 im altsächs. fand
that barn gisund konstatiert M. das Eintreten der unflektierten Form
beim Adjektiv; was für eine flektierte Form erwartet er zu flnden,

etwa gisioidat? § 208 der Gen. bei den Verben der Gemütsbewe-
gung" kann kaum "als Abschwächung- des bei denselben Verben
gebräuchlichen Akk.' genommen werden; wo Gen. neben Akk. steht

Tvie z. B. bei mhd. iceinen tritt die kausale Bedeutung des Gen. klar

hervor. § 230 in Verbindungen wie leichten Kaufes sollte nicht vom
Eintreten der schwachen Form geredet werden ; die Fem. bewahren
ja die regelrechte Form auf -er und bei den Mask. und Neutr. der

Adj. ist überhaupt die alte Form aitf -e*- durch die auf -en, die aller-

dings aus der schwachen Dekl. stammt, ersetzt; es kommt dies, wie
ich gegen Jeitteles a.a.O. bemerke, auch schon im 16. Jahrh. nicht

selten vor. § 231 in Fischarts da nrrr ein solch handgebens sieht

M. einen Fall des "partitiven Subjekts". Der Gen. des Inf. muss
aber zunächst von ein solch abhängig sein und es reihen sich dann
nhd. Wendungen wie ein Aufhebens, Wesens usw. au, die nach dem
Muster von riel Aufhebens, icas für Aufhebens gebildet sind. Vgl.

auch Wunderlich im DW. u. Gethuns. Erwähnung hätte vielleicht

auch der merkwürdige, im 16. Jahrh. häuflge vokativische Gen. wie
Mler {allers, alles, als) narrenl verdient, der sich in der Volkssprache
länger erhalten zu haben scheint (Gryphius, Dornrose 4. A. alles

lügners\). Dass eine Wendung wie aller narren narr zu Grunde
liegt, ist wohl nicht zweifelhaft vgl. Murner Narrenbeschw. 80, 20

^in narr in aller narren orden. Beim Dativ (§ 256 ff.) hält Mensing
mit iNIourek Anz. f. d. Alt. 23. 315 f. gegen Winkler, der den prä-

positionslosen Dat. des German. fast ausschliesslich als Kasus der
Beteiligung glaubte auffassen zu dürfen, daran fest, dass uns im
germ. Dativ nicht nur Reflexe des idg. Lokativ, Ablativ und Instru-

mentalis erhalten sind, sondern dass auch der Dativ da, wo er dem
idg. Dativ entspricht, seine ursprüngliche örtliche Grundbedeutung
(er bezeichnet 'einen Gegenstand, dem ein anderer ruhig gegenüber
steht') noch hie und da erkennen lässt. Für die letztere Annahme
lässt sich ja allerdings manches geltend machen, obgleich sie schwer
zu erweisen ist ; für das Got. durften, abgesehen von der Verbin-
dung mit du. am schwersten ins Gewicht fallen der Dativ nach
tekan, attekan und nach dem von M. nicht aufgeführten icitan 'nach
etwas sehen'; dagegen könnte der Dativ nach kukjan 'küssen', auf
das Mourek S. 318 hinweist — bei Mensing erscheint es fälschlich

unter den Verben der freundlichen Gesinnung — auch alter Lok.
sein [kukida fötum is 'drückte einen Kuss auf seine Füsse'). § 273

nach den Verben des Herrschens glaubt M. den eigentlichen Dat.

zu finden, auch nach u-aldan, aljer in Fällen wie waldaip izu:araim
annönöm ist doch nur instrumentale Auffassung möglich, die auch
durch das Ags. {scal py iconge wealdan) gestützt wird. Warum
erscheinen beim eigentlichen Dativ die Verba der Wahrnehmung-,
wie got. gaumjan, icitan usw. nicht als besondere Gruppe';' Mhd.
reizen 'vorwerfen' ist unter den Verben der Rede aufgeführt, gehört
aber eigentlich in diese Kategorie, ebenso das gar nicht erwähnte
^varfen, das in der südd. Umgangssprache ja noch jetzt mit dem
Dativ \ erblinden wird. Auch bei got. hausjan, das unter den Ver-
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l)eu des Dienens erscheint, ist siclier von der Grundbedeutuno- aus-
zugehen; nihd. kann eitlem hoeren noch = zuhören sein. § 297
•dass der Dat. bei yaleiks auf einen Coniitativ zurückgeht, ist doch
nicht zweifelhaft, da das Adj. in Verbindung mit dem Instr. Jve

vorkommt, wie auch ahd. fhiu gilih. Bei anderen Verbindungen,
-wie z. B. qiiiö liugada anparamma (§ 311) hat I\I. an der Annahme
eines Comitativs festgehalten, obgleich sie hier weit weniger be-
gründet erscheint.

Leipzig. K. v. Bah der.

Bremer 0. Zur Lautschrift. (Grammatiken deutscher Mundarten.
Anhang z. Band I). Leipzig Breitkopf u, Härtel 1898. 21 S.

Bremer hat seit dem Erscheinen seiner Phonetik an seiner
Lautschrift einige Mängel entdeckt und sucht diese in dem Schrift-

chen "Zur Lautschr." al)zustellen. Das führt nun wieder zu dem
tjbelstand, dass Bd. I der Grammatiken eine etwas andere Laut-
schrift zeigt als der zweite. Der Leser hat mit dem Bremerschen
System schon ohnedies seine Mühe; so ist ein Umdenken von einem
Band zum anderen nicht eben angenehm. Von Anfang an war auf
den Typenvorrat der Druckereien Rücksicht genommen; dadurch
^'urde der Grundcharakter der Schrift bedingt (Mischung lateinischer
und griechischer Typen, Verwendung der eckigen "Zirkumflexe" mit
besonderer Bedeutung); alier die Rücksicht schwand mehr und mehr
und so sind nun eine Reihe eigens geschnittener Typen neben den
tiberlieferten gebraucht. Bremer legte Gewicht darauf, für jede
Lautfärbung ein eigenes Zeichen, nicht nur ein über- oder unter-
o-esetztes Unterscheidungsmerkmal zu haben. In der That ist es
aber gleich, ob ein Strich durch den Buchstaben gezogen oder oben
oder unten angesetzt ist. So musste Bremer auf jedes optische
System, auf jede Symbolik verzichten; die Weite eines Vokales wird
auf die verschiedenste Art bezeichnet. In seiner neuen Arl)eit hat
Bremer nun das Zeichen der Enge —, das allerdings symbolisch
eher als Merkmal der Weite aufgefasst werden könnte, beseitigt.

Dadurch sind die Reihen aber verschoben worden (altes e jetzt e,

altes e jetzt ce) und sind neue Zeichen nötig geworden, die ein sehr
aufmerksames Auge verlangen, ja z. T. dem Auge wehe thun. Als
Fortschritt möchte ich die Vertauschung der griechischen Zeichen
für "sanfte Reibegeräusche" geg'en die altenglischen bezeichnen.
Sprachgeschichtlich zu beachten sind die Bemerkungen ül)er das a.

Bremer erklärt, dass in unbetonten Silben der Vokal ebenso be-
stimmt artikuliert sei als in betonten, dass also » für den Endungs-
vokal zu farblos sei. In der That wird z. B. die Verkleinerungssilbe
Zc> in Oberdeutschland, ja innerhalb Schwabens reciit verschieden
au.sgesprochen; aber man hat dem auch schon z. B. in "Bayerns
Mundarten" viellach Rechnung getragen. Andererseits kommt ge-
rade in den unbetonten Silben eine Färbung des e vor, die dem
Gleitlaut in ydnade und dem zweiten Teil von Diphthongen wie
uif, w, «9, 09 gleich ist, die bei a, o, u, ü, ö auch vorkommt und
überall mit einer Senkung des Kehlkopfes verbunden ist, ja viel-

leicht gerade durch sie veranlasst ist, so dass d nur ein Glied einer
besonderen Reihe ist, die ich in der Lautschrift von "Bayerns Mund-
-Jirten" nnt einem gemeinsamen Symbol {d, e usw.) versah; sie durch
ITmkehrung zusammenzufassen geht wegen u {i, ü) nicht an.

Weniger bedeutsam ist, dass Bremer jetzt die Untersciieidung
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vorderer und hinterer /i-Laute niclit melir fordert, wo der Charakter
sich aus der Umgebung- von selbst erg-il)t. Ich bin s. Z. wegen
solcher Ketzerei schlimm kritisiert Avorden.

Überblicken wir Bremers Lautschrift in ihrer jüng'sten Gestalt,

so müssen wir frag-en, warum er nicht gleich die der Association
Phonetique angenommen hat. Ich wäre immer noch der Meinung,
dass eine absolute, alle Zwischenstufen berücksichtigende Weltschrift
als Generalnenner notAvendig ist, dass für einzelne Sprachgebiete
aber eine leicht lesbare, nicht allzu bunte, möglichst symbolische
und symmetrische Schrift sich empfiehlt. Unter allen Umständen
sollten Sprünge vermieden sein, wie Bremer zeigt, wo die Quanti-
tätszeichen bald über, bald unter den Lauten stehen, bei Konso-
nanten anders sind als bei Vokalen. Ich habe gefunden, dass
mein System: alle Qualitätszeichen über, alle QuantiTäts- (und Ton-)-
zeichen unter den Buchstaben, leicht verstanden worden ist, keine
Missverständnisse hervorrief und atich bei Texten verwendbar bleibt^

so zwar, dass der Lesende, dem es nicht um genaues phonetisches
Erfassen der Einzellaute zu thun ist, zwischen den diakritischen
Zeichen hindurch fast ganz mühelos lesen kann.

Der Besitzer der "Phonetik" Bremers kann den "Anhang"
nicht entbehren; für die gleichzeitige Benutzung hat der Verfasser
auf S. 20 und 21 besondere Fingerzeige gegeben.

"Würzburg. 0. Brenner.

Heilig O. Grammatik der Ostfränkischen Mundart des Tauber-
grundes und der Nachbarmundarten. Lautlehre. Leipzig ßreit-

kopf u. Härtel 1898 (Grammatiken deittscher Mundarten Bd. V).

239 S., mit Karte.
Die Mitteilungen über das Foi-tschreiten des Sprachatlasses

des deutschen Reiches haben gezeigt, dass neben dem Atlas einge-

hende Darstellungen von Einzelmundarten unentbehrlich sind. Bre-

mers Sammlung von Mundartgrammatiken ist daher gewiss ein zeit-

gemässes Unternehmen. Leider erscheinen die angekündigten Bände
nur allzulangsam und bieten die bisher erschienenen (von Maur-
mann und Heilig) fast nur Lautlehre. Ferner wäre es gerade für

Bremers Anschauungen über Mundartgrenzen angezeigter gewesen,
zur Stütze der Annahme von abgegrenzten Mundarten Arbeiten
über Gebiete mit reinen Typen aus der Mitte der Mundartbezirke
an die Spitze zu stellen, um an ihnen die Randmundarten zu messen.

So aber bewegen sich die beiden bisher erschienenen Grammatiken
hart am Rande und erfordern sofort zu ihrer Beleuchtung Material

aus l>enachbarten Gauen. Heilig- hat denn auch, wie schon der
Titel zeigt, über den Taubergrund hinausgegriö'en. Dadurch ist

für den Darsteller grössere Sicherheit gewonnen, der Leser aber
bekommt ein stetes Flimmern vor den Augen; er wird im Stoff nicht

heimisch. Bremer hat zwar in seiner Weise durch Zusammenstellungen
in kaleidoskopischen Bildern die geschichtliche Würdigung zu er-

leichtern versucht, und der Verfasser hat gleichfalls statistische Listen

von erheblichem Umfang beigegeben. Aber ich halte dies Alles

für verfrühte und fast vergebliche Arbeit. Früher hat man ohne
genügende Tiefe gearbeitet, jetzt wird die Sprachgeschichte auf zu
Avenig breitem Boden aufgebaut. Man lasse Ausnahmen und Rätsel

ruhig liegen, bis wir mehr Einzeldarstellungen aus dems'^Iben ]Mund-
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artgebiet haben und beschränke sich in den g-eschichtlichen Zuthaten
darauf, das unzweifelhaft Klare, Gesetzmässige hervortreten zu
lassen und die ungelösten Rätsel als solche zusammenzustellen.
Misslich ist in unserem Fall schon der Umstand, dass mit dem Ter-
minus "ostfränkisch" gearbeitet werden musste, ohne dass Jemand
sagen kann, was eigentlich ostfränkisch ist. Was ist z. B. unter
Vokalismus des Ostfränkischen zu verstehen? jMan braucht nur die
Linien des Sprachatlasses anzusehen, um zu finden, dass es keinen
solchen gibt. Man mag weiter über die Abgrenzung des Mittel-

deutschen (lenken wie man will — am besten wäre vorläufig" von
^litteldeutsch nicht zu sprechen und die Gau- und Stammbezeich-
nnngen hessisch, thüringisch, schlesisch oder noch engere zu brau-
chen — aber den ostfränkischen Vokalismus z. B. von Würzburg
iguad miiad) kann man nicht als md. bezeichnen; hoi^e für Hörn,
dass doch auch schwäbisch ist, kann ebenfalls nicht als Beweis für
md. Art verwertet Averden. Also weniger Voraitssetzungen — oder
gleich viel weiter gesteckte Grenzen für Vergleiche wären für
künftige Granmiatiken sehr zu empfehlen.

Kann so der Gesammtanlage — für die wohl Bremers wohl-
gemeinte Vorschriften massgebend waren — nicht unbedingtes Lob
gespendet werden, so ist von der Durchführung im Einzelnen um
so mehr Gutes zu sagen. Über die Aussprache der Laute, über
Wort- und Satzbetonung, Quantitäten ist natürlich sorgsam gehan-
delt. Werden einmal phonographische Avtfnahmen leichter als bis-

her dem Auge vermittelt werden können, wird dies Kapitel wohl
auch ausführlicher ausfallen'). In der Geschichte der Laute wird
mit Recht zuerst vom Mhd. heral)gegangen^ dabei nicht das ale-

mannische ]Mhd. der Ausgaben, sondern ein dem Ort entsprechend
gefärbtes (mitteldeutsches sagt der Verf. mit zweifelhafter Berechti-
gung") zu Grunde gelegt. Ein besonderes Kapitel fasst dann die
wichtigsten Lautwandlungen in Gruppen zusammen (Dehnungen,
Kürzungen, zuerst im Allgemeinen, dann bei den einzelnen Vokalen,
Diphthongierung, Veränderungen der Vokale vor r, Nasalierung,
Labialisierung, Kontraktion, unbetonte Silben-Vereinfachung alter
Geminatas, Konsonantenassimilation, Dissimilation, Fremdwörter).
Bremer gibt dann eine Chronologie der Veränderungen. Endlich
folgen die oben erwähnten Zusammenstellungen (Übersicht der
Entsprechungen vom heutigen Bestände aus, dies eine nötige Ex*-

gänzung zum Vorausg'ehenden, Übersicht über die mundartlichen
Unterschiede gegenüber den Nachbarmundarten und innerhalb der
Taubergrundmundart, endlich eine Liste erschlossener mhd.-md.
Grundformen. Als Anhang sind Proben der Sprache um 1400 und
eine Übertragung einer mhd. Stelle aus Bertholds Predigten in die
Mundart und moderne Textproben gegeben. Ein Wortverzeichnis
bildet den Schluss. Ein Sachverzeichnis fehlt leider.) Gegenüber
den thatsächlichen Mitteilungen muss die Kritik eines Fremden natür-
lich schweigen. In Bezug auf Erklärungen bin ich jedoch nicht
immer mit Heilig einverstanden. So glaube ich, dass mit Analogie-
bildung nicht durchweg glücklich hantiert ist. Wie soll z. B. bleuen
(schlagen) durch Blei, Stäuchevle durch steigern, leuei'n (Nachwein
keltern) durch leiern in der Form beeinflusst sein? Wozu soll läfe
'laufen' Analogiebildung sein (§ 191. 2)"? Auch bei der Gruppen-

1) Ich benütze die Gelegenheit, um die Fachgenossen zu fra-

gen, ob ihnen eine einfache Übertragung der Walzenkurven auf
eine ebene Fläche behufs Abdruck und Vergrösserung bekannt ist?

Anzeiger XII 1. 9
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bilduiig' kann ich nicht inmun- mit H. übereinstimmen; er tiuit der
Geschichte hie und da Zwang' an; so wenn kiime 'kommen' weg'en
der Kürze auf ein altes ''kumjan zurückg-etührt wird; der Fall

neme 'nehmen' hätte doch zu gemeinsamer Erklärung- führen sollen,

*nemjan wird auch H. nicht ansetzen; bürge darf nicht zu den
Wörtern mit -rj- g-enommen werden (S 104); hafer g-ehört kaum zn
den Beispielen für grammatischen Wechsel: t>r ist auch sonst durch
-fer vertreten (vgi. alem. süfer), wie ja auch vor l spir. tort. und
len. wechseln {schirebel — schicefel)\ .(/ra/j 'Krähe' zu Liebe darf nicht
ahd. hr = gr der Ma. g-esetzt werden, gntp gehört zu Krähe, nicht
zu hraban; das s statt st in disl (Distel) muss von n statt rid in

gsdane (gestanden) getrennt werden, denn hier ist kaum st zu ss
assimiliert worden, sondern t ist zwischen Konsonanten gefallen.

Zur Assimilation kann ich auch den Fall hy)(>ele 'Huhn' uicht im
Sinne Heiligs rechnen (n vor l, r zu w); wenn hier nicht n aus nw
enstand (H. führt selbst als Grundform ahd. huoninchilin an), so
möchte ich diesen Fall, wie den in stcird 'Schwindel' (hyr,)dr 'Hühner'
wohl von hgioel abhängig!) erklären wie nhd. schlmgen aus schUnden,
während Schlund erhalten blieb, d. h. der palatale Vokal hat den
Üliergang- des dent. 'n{d) in das palat. n veranlasst. — Die Über-
g-änge von i zu y stehen jetzt nicht mehr so in der Luft, wo man
darauf aufmerksam g-eworden ist, dass vorausgehende Labiale den
Wechsel bewirken, bei allen Beispielen Heilig's steht ein Labial
vor i.

Angesichts der zahlreichen Belege hätte H. wohl bestimmter
als es i? 180 Anm. 2 geschehen, Zusamenhang der Vokallänge mit
nihd. Einsilbigkeit, der Länge mit Mehrsilbigkeit behaupten dürfen.

Er scheint zu sehr abhängig von dem an und für sich einleuchtenden
Satz : vor 'Geminata' Verkürzung oder Erhaltung- der Kürze. Auch
vor zwei verschiedenen Konsonanten, die im Auslaut einsilbiger

Formen bleiben, ist der Wechsel der Quantität zu beobachten: braxf
'brächte', erst 'ei-st{e)' aber re/t, gneyt, diorst.

Wenn § 158 ausgeführt wird: alte mhd. e und jüngere Deh-
nungs-e könnten nur in der Quantität verschieden g-ewesen sein,

da sie sich verschieden weiter entwickelt haben, und dies dann als

Analogie für den Unterschied von mhd. ? und i beig-ezogen wird,

so möchte ich l)emerken, dass ich hoffe, einmal ausführlich nach-

Aveisen zu können, dass weder Akzent noch Quantität an der nhd.

Diphthongierung- schuld sind, sondern einzig- die extreme Artiku-

lation, die nur von einer gemässigteren aus, gewissermassen durch
ein Hinaufschnellen, durch einen Anlauf zu gewinnen ist.

Von mancherlei Kleinigkeiten, die mir einer Besprechung- wert
scheinen, will ich, um nicht den Schein zu erwecken, als sei viel

an dem Buch auszusetzen, nur eines noch herausgreifen. § 107

wundert sich H. dass statt des zu erwartenden *fräp {vrouice zu
vrouir zu vräic zu fräp) es frä heisst. Hier ist doch übersehen,
dass in der Stellung- als Attribut das Wort g-ewöhnlich vrou, nicht

vrouwe lautete; auch für ruoice ist ruo mhd. beleg't, daher ma. rii

auch nicht auffällig.

Bei jeder Mundartg-rammatik, die nicht bloss das Bestehende
darstellen, sondern erklären und geschichtlich ordnen will, wird
Vieles zweifelhaft sein und seine Erklärung- aus anderen Darstel-

lungen erwarten müssen. Ich möchte deshalb es als Verdienst l)e-

trachten, wenn eine Mundartg-rammatik zu Zweifeln anregt, wenn
nur das Thatsächliche gehörig überwiegt. Dies ist aber bei Heilig

der Fall, und so dürfen wir für seine Gabe recht dankbar sein.
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Die von Bremer entworfene Sprachkarte ist orig'inell; ich ziehe

die Art von Wagners Reutlinger Karte vor.

Würzbur"'. 0. B r e n n e r.

Schatz J. Die Mundart von Imst. Laut- und Flexionslehre. Mit
Unterstützung der kaiserlichen Akademie der Wissenschatten in

Wien. Strassburg- Trübner 1897. 8». XIII, 179 S.

Die Mundart von Imst im Oberinnthal verdient eine wissen-
schaftliche Darstellung aus verschiedenen Gründen. Einmal bietet

sie als konsequent und ungestört entwickeltes, von der hochdeut-
schen Schriftsprache ebensowenig als von dem städtischen Misch-
dialekt Innsbrucks beeintlusstes Idiom ein besonders zuverlässiges
Beobachtungsmaterial, zumal für den germanistisch geschulten Ein-
geborenen, und dann erregt sie das Interesse des Sprach histnrikers
durch ihre eigenartige Stellung an der Grenze zwischen Alemannisch
und Bairisch.

Die meisten Forscher haben bisher die jMundarten des oberen
Innthals bis Telfs hinunter zum Alemannischen gerechnet, Schatz
erklärt sie dagegen für unzweifelhaft bairisch auf Grund der Ent-
wickelung der Vokale der betonten Silben; er hält fest an der von
ihm in der Deutsch. Lit.-Zeitg. 1(S95 Sp. 78 g-egebenen Darstellung
der Grenze zwischen Alemannisch und Bairisch: "Graubüiidten,
Vorarlberg und das Allgäu sprechen alemannisch. Nur der Weiler
Lechleiten im obersten Lechthal, der noch zu Tirol gehört, hat die
alemannische Mundart wie das eine Viertelstunde entfernte vorarl-
bergische Wart; das nächste tirolische Dorf Steg im Lechthal ist

davon 14 km entfernt. Die bairischen Grenzorte gegen das Schwä-
bische sind Forchach, Rinnen, Nassreid; schwäbisch sind Weissen-
hach, Berwang, Biberwier." (S. VI.)

Aiisserhalb des Vokalismus der betonten Silben lassen sich
weniger leicht Kriterien für die Zugehörigkeit der Imster Mda. zum
Bairischen nachweisen; ich rechne dahin in erster Linie die Ver-
drängung des Pronomens der 2. Person Plur. durch es, enk; sonst
gewinnt wenigstens der ferner stehende eher den Eindruck, man
habe einen alemannischen Dialekt vor sich, finden wir doch in Imst
die sonst nur für das Alemannische in grösserem Umfange belegte
Verschiebung des anlautenden und auf Nasale folgenden k zur
Affrikata k/ (doch vgl. auch Jellinek Zs. f. d. A. 36. 79), alemannisch
scheint auch die durchweg gutturale Natur des y, der Abfall des
auslautenden -n im Infinitiv und Partizip gegenül)er der gewöhn-
lichen Erhaltung desselben im Bairischen (so auch schon wenig östl.

von Imst) die Deminutivendung -l9 gegenüber bairisch-/, ferner aus-
serordentlich zahlreiche Übereinstimmungen mit alemanischen Mund-
arten in der Flexion der Nomina und Verba. Diese Abweichungen
von der Schriftsprache sind allerdings so weit über Ober-Deutsch-
land verbreitet, dass man sie wohl in ziemlich alte Zeit zurückver-
legen muss; man wird sich dem Schluss nicht entziehen können,
dass eine Reihe von Übergängen aus einer Flexionsklasse in eine
andere schon in mhd. Zeit in der gesprochenen Sprache sich voll-

zogen hatten, während die Litteratursprache den älteren Stand treuer
bewahrte. So viel scheint mir sicher, dass auch durch die Arbeit
von Schatz Avieder die alte Erfahrung bestätigt wird, dass die Grenzen
einer Mundart gegen die Umgebung für verschiedene Unterschei-
dungszeichen selten oder nie identisch sind und dass desshalb die
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Ziitoilunj;' einer Mundart zu einem bestimmten Sprachgebiet in vielen
Fällen eine mehr oder weniger willkürliche sein muss: auch der
musikalische Akzent, der so deutlich zwei verschiedene Mundarten
von einander trennt, aber leider einer genauen und verwendbaren
Fixierung- so grosse Sch-\vierig'keiten entgegensetzt, kann kaum ais-

absolut entscheidend ang-esehen werden, da auch in dieser Hinsicht
vieli'ache Übergang'sstufen zwischen g-rösseren Gebieten existieren.

Die Darstellung- der lautlichen und flexionellen Verhältnisse
der Mda. darf wohl, soweit hier einem Nichteinheimischen überhaupt
ein Urteil zusteht, eine zuverlässige genannt werden, jedenfalls zeigt
sich Verf. mit den Resultaten der neueren Mundartforschung- und
mit den Fragen, die sich für die Geschichte der deutschen Sprache
daran knüpfen, vertraut. Die phonetischen Erörterungen freilich

werden den Spezialisten vielleicht nicht ganz befriedigen, doch sind
die wichtigsten Erscheinungen, die für die Lautlehre in Betracht
kommen, überall hervorgehoben; auch die Akzentverhältnisse werden
einer kurzen Besprechung unterzogen, die freilich durchaus nicht
als erschöpfend bezeichnet werden kann. Das Hauptgewicht ist

gelegt auf die Darstellung der heutigen Laute und Formen auf
Grund der historischen Entwickelung, woraus manche Winke und
Anregungen für die Auffassung von Streitfragen der ahd. und mhd.
Grammatik sich ergeben. Wenn man dabei auch nicht allen Aus-
führungen des Verf. unbedingt beipflichten kann, — Einwände des
näheren zu begründen, ist hier nicht der Ort — so wird man ihm
doch die Anerkennung für sein aufrichtiges Bemühen, zur Klärung-
allgemeiner Fragen von seinem durch ein verständnisvolles Studium
der Mundart gewonnenen Standpunkt aus beizutragen, nicht ver-

sagen wollen, sondern ihm für seine erfreuliche Gabe danken.

Basel. Gustav Binz.

Soerensen Asm. Polnische Grammatik. Erste Hälfte. Leipzig, Druck
und Verlag von E. Haberland 1899. IV, 256 S.

Das Polnische ist zweifellos eine der bestbearbeiteten slavi-

schen Spi'achen. Ausser zahlreichen Abhandlungen zur Geschichte
der Sprache und zur Dialektologie, vornehmlich in den Rozprawy
und den Sprawozdania komisyi jezykowej der Krakauer Akademie,
liegen uns auch treffliche Darstellungen der modernen Schriftsprache

mit historischen Rückblicken vor: die für ihre Zeit hochbedeutende
Grammatik von Antoni Maiecki (Gramatyka jezyka polskiego wieksza,

Lwöw 1863), die leider in ihrer erweiterten Gestalt (Gramatyka histo-

ryczno-poröwnawcza jezyka polskiego, Lwöw 1879) entschieden ver-

schlechtert ist, und aus neuester Zeit das sehr zu lobende, lichtvolle

Werk von Krynski (Gramatyka jezyka polskiego, Warszawa 1897).

Dem gegenüber müssen die polnischen Grammatiken in deutscher
Sprache, die sich freilich auch durchweg das bescheidenere Ziel der

praktischen Spracherlernung stecken, als minderwertig bezeichnet

werden. So wird das Werk Soerensens gerade in den Kreisen der
deutschen Sprachwissenschaft ganz besonders freudig- begrüsst wer-

den, umsomehr, als es sofort durch manche grosse Vorzüge für

sich einnimmt. Indem der Verfasser überall vom deutschen Sprach-

gefühl ausgeht, erscheinen die Eigentümlichkeiten der polnischen

Sprache für uns in plastischerer Gestalt, als es gemeiniglich in

den Werken der Nationalgrammatiker der Fall ist; gewisse Teile
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der Grammatik kommen bei ihm zum ersten Mal zu ihrem vollen
Recht; ich nenne vor allem die Lehre von den Aktionsarten des
polnischen Verbs, die in den einheimischen Grammatiken so g'ut

wie g-anz zu fehlen ptiegt, und doch von so einschneidender Bedeu-
tung- für das Verständnis der Sprache ist. Sodann verleiht der
Grammatik Soerensens schon an sich der Umstand einen bleibenden
Wert, dass sie durchweg- auf eigenen Sammlungen beruht, die mit
erstaunlichem Fieiss und musterhafter Sorgfalt zum Aufl)au der
Sprachlehre verwandt sind; die Darstellung ist klar und Hiessend
und sucht auch dem Lernenden die Wege des Verständnisses zu
ebnen; Übersicht und Klarheit sind auch durch weise Anwendung
tyjiog-raphischer Mittel erstrel»t und erreicht. Hoffentlich bringt der
noch ausstehende zweite Teil einen ausfülirlicheii Index. Die vor-
liegende erste Hälfte enthält nach einem kurzen Überblick über die
Lautlehre, der nur mehr zur Orientierung dienen soll, die Formen-
lehre und Syntax zusammen behandelt; die zweite Hälfte soll ein
Verbalverzeichnis bringen, in dem die Verba nach Verbalklassen
und innerhalb derselben al])habetisch geordnet erscheinen, ausser-
dem soll sie eine Übersicht der rein syntaktischen Erscheinungen
geben. Das Hauptgewicht des ersten Teils liegt also auf der For-
menlehre, und dass der Verfasser liier gleich die einschlägigen syn-
taktischen Verhältnisse erörtert liat, kann nur beifällig aufgenom-
men werden. Mit Recht wird dazu in der Vorrede bemerkt, dass
in höherern Grade als anderswo in den slavischen Sprachen die
Formenbildung- von syntaktischen Einflüssen bestimmt wird. So
erfährt man hier z. B. beim Pronomen wie beim Zahlenwort gleich
die Hauptsachen ihrer syntaktischen Verwendung- und lernt, welch
ein Gebrauch von der bunten Formeninenge gemacht wird; und
eine klare Darstellung der verwickelten Verhältnisse im Bereich des
slavischen (und jiolnischen) Verbums ohne Erörterung der syntak-
tischen Unterschiede Hesse sich voUeiids kaum denken.

Es wird nicht leicht eine Frag'e aus der polnischen Formen-
lehre zu linden sein, die man bei Soerensen vergeblich suchte. Der
erste Abschnitt behandelt das Substantiv: reichliche Paradigmen
illustrieren die Flexion, worauf dann eine erschöpfende Besprechung-
aller Sonderheiten und Anomalien folgt. Der zweite Abschnitt bietet
die Formen und Syntax der Pronomina; im dritten Abschnitt, vom
Adjektiv, hat in einem besonderen Kapitel auch die Stammbildung-
desselben eine Besprechung gefunden. Der fünfte Abschnitt, von
den Präpositionen, zeichnet sich durch eine Reichhaltigkeit des Stoffs

und eine derartig erschöpfende Darstellung des Sprachgebrauchs
aus, wie ich sie in keiner andern Grammatik einer slavischen Sprache
g-efunden habe. Die sechste und letzte Abteilung-, vom Verbum,
bildet den Höhepunkt des Werks. Bei jeder Klasse folgt eine aus-
führliche Behandlung" der Perfektiva und Imperfektiva mit nahezu
vollständiger Beispielsammlung; was man sich bisher mühsam aus
den Lexiken heraussuchen musste, um oft genug zu finden, dass
auch diese versagten, das liegt nun übersichtlich und systematisch
geordnet vov uns. Soerensen hat durch diese erschöpfende Samm-
lungen zur Lehre von den Aktionsarten des polnischen Verl)s auch
der verg'leichenden Grammatik der slavischen Sprachen einen
g-rossen Dienst erwiesen, und unwillkürlich regt sich der Wunsch,
auch für noch andere slavische Sprachen eine so bequeme und zu-
verlässige Übersicht über den schier unermesslichen Stoff zu be-
sitzen.

Leider bin ich jedoch nicht in der glücklichen Lage, dem
Werke Soerensens uneingeschränkt Lob spenden zu können. Den
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;>'eriihinten Vorzüg-eii halten gewisse Mängel die Wage, die sich

indes ziemlich alle aus einem Grundqiiell herleiten lassen. Wer
ganz .selbständig von Grund aus neu baut, der wird nur zu leicht

dem Fehler ausgesetzt sein, das, was seine Vorgänger geleistet

haben, nicht g'enügend zu beachten und für die eigene Darstellung*
heranzuziehen. Soerensen ist in diesen Fehler ebenfalls verfallen

:

er zeigt sich entschieden nicht genügend vertraut mit den histori-

schen und vergleichenden Forschungen auf dem Gebiet der slavi-

sehen Sprachen überhaupt und der polnischen im besondern. So'

kommt es, dass seine Kunst, da wo es gilt die Erscheinxxngen der
heutigen Sprache zu erklären, leider nur zu oft versagt; ein Blick
in Miklosichs vergleichende Grammatik, in Leskiens Handbuch oder
in Krynskis Grammatik hätte ihn vor manchem Irrtum bewahren
können. Besonders hat so die T>autlehre gelitten, die recht schwach
ausgefallen ist, selbst wenn man die Erklärung des Verfassers be-

rücksichtigt, "dass die knappe Lautlehre nichts weiter sein will, als

eine Grundlage für die Darstellung der Formenbildung." Es wäre
entschieden besser gewesen, wenn der Verfasser viele Erklärungen
fortgelassen hätte. Für eine "praktische" Grannnatik der polnischen
Schriftsprache würde mir, um ein Beispiel zu geben, durchaus
die Ang^abe g"enügen: inre hat im Präteritum viart, im Intinitiv

mrzec] Soll aber eine Erklärung für diese Verschiedenheit gegeben
werden, so nniss man unbedingt fordern, dass sie auch richtig ist.

Eine Erklärung, dass "in einer Anzahl AVörter und Wortformen
re und le auf br und ol zurückgeht" (§ 29 Bem. 3 und § 245) fördert
nicht, weil sie unrichtig ist. Und so hat man an vielen Stellen das-

-Gefühl, die Erklärung hätte lieber fortbleiben sollen: auch in die-

sem Falle wäre weniger mehr gewesen.
An und für sich hätte die Lautlehre wohl ausführlicher sein

müssen, gerade weil sie die Grundlage für die Formenlehre bildet

und bilden muss. Dann könnten bei der Formenlehre die Erörte-
rungen über rein lautliche Vorgänge, wie § 57—59 "Konsonanten-
erweichung vor weichen Endungen", § BO—64 "der wandelbare Vo-
kal, die gepressten Vokale und der Umlaut" beim Maskulinum, die
sich dann wieder § 71—74 beim Femininum, § 86—89 beim Neutrum
und mutatis mutandis § 126—129 beim Adjektiv wiederholen, weg-
fallen oder doch durch kurze Hinweise ersetzt werden, wodurch
grössere Einheitlichkeit und durch den Zusammenhang der gleich-

artigen Erscheinungen bedingtes leichteres Verständnis erreicht

worden wäre. Als ein Muster solcher Art der Darstellung ist mir
immer Leskiens Handbuch erschienen. Auch die Verbalfiexion wäre
noch übersichtlicher geworden, wenn die vorkommenden Lautüber-
gänge bereits in der Lautlehre behandelt worden wären.

Ich gehe nun auf die Einzelheiten ein (wobei natürlich alles,

was mir aufgefallen ist, zu behandeln nicht meine Absicht ist) nicht
aus Lust am Kritisieren, sondern in der Hoffnung, dem einen oder
andern Benutzer der Grammatik damit zu dienen, vielleicht auch
dem verehrten Verfasser für eine zu erhoffende neue Auflage nützen
zu können.

Zu bedauern ist, dass so ganz auf die Darstellung der Aus-
sprache, die doch eine ganz besondere Schwierigkeit der polnischen
Sprache bildet, verzichtet wird. So heisst es § 13 vom poln. i nur,

dass es ein Laut ist, "den nur das Ohr aufzufassen und die Zunge
schwer nachzubilden vermag"; die Aussprache der erweichten Kon-
sonanten bleibt so gut wie unerörtert; die Bemerkung, dass sie

"schwer für uns zu erfassen sind", (§18 Bem. 4) dass die "Un-
terscheidung der Laute *' z' c' dz' einerseits und sz z cz dz ande-
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rerseits dem Deutschen sehr schwer fällt" kann eine Beschreibung'
ihrer Aussprache, die doch bei dem heutigen Stande der Wissen-
schaft der Phonetik nicht so sehr schwer g-ewesen wäre, nicht er-

setzen. Auch das Gebotene ist nicht immer richtig: y ist durchaus
nicht M-ähnlich (§ 5), da es nicht gerundet ist; § 13 Bern. 3 heisst

es "poln. ch klingt im .Silbenanlaut vor Vokalen für unser Ohr viel-

fach wie h (= Media zur Tenuis ch, z. B. chodzi er geht)". Das ist

irreführend; die Media zur Tenuis ch wird z. B. in dem g des nord-
deutschen "wagen, sagen" gesprochen; so klingt aber das ch in

chodzi nie. Der Verfasser meint wolil: fast mit reinem h, mit ch
mit Verlust des Reibiangsgeräusches.

In dem ganzen Abschnitt von den Lauten, <? 4^20, bemerkt
man überhaupt eine g-ewisse Unsicherheit und damit Unklarheit. So
kann ich nicht recht verstehen, wie § 7 gemeint ist; "die Lautver-
bindungen aj ej ij oj uj {öj) yj entsprechen den mit i gebilde-
ten Diphthong"en anderer Sprachen, gelten aber im Polnischen
nicht als solche, sondern als mit dem Konsonanten j geschlossene
Silben"; § 9 wird kein Unterschied gemacht in der Aussprache der
präjotierten Vokale, ob sie frei oder nach Konsonant stehen: ziemia
wird als zjemja transskribiert, während es doch z'em'a gesprochen
wird; unglücklich ausgedrückt sind auch § 10 und § 11 "nach den
Gutturalen k und g wird für etymologisch gegebenes y i geschrie-
ben, und "nach den Palatalen .sz z cz wird statt etymologisch ge-
gebenem i, um das Fehlen der Präjotation zu kennzeichnen (!), y
geschrieben". Das ist doch nun durchaus kein Schreibegebrauch,
sondern beruht auf der thatsächlichen Aussprache, indem altes ky
und gy in ki gi^ zi si ci aber in zy szy czy übergegangen sind.

Dieses müsste also eigentlich in der dritten Abteilung "die Ent-
stehung der Laute" behandelt werden.

§ 17 Bem. werden irziac' und obiad als Ausnahmen einem
odjechac' itsw. gegenübergestellt, wo J auf den Auslaut des vorher-
gehenden Präfixes nicht einwirkt. Da vermisst man ein Wort der
Erklärung': irziac' und obiad sind schon uralte Zusammenrückung'en

:

abg. i^zeti und obedh. während odjechac' einem ot\jachati zu ver-
gleichen ist.

i? 20 Bern. 1 werden einige Lautübergänge als "Anomalien"
aufgeführt, die es nicht sind. Der schon urslavische Schwund des
anlautenden r nach dem b des Präfixes ob-, der Ausfall von t und
p vor n ist doch ebenso ein lautgesetzlicher Vorgang', wie etwa
der Schwund von h und 6 im Auslaut des Polnischen. Unter dem
Schlagwort "Konsonantenvertauschungen" sind heterogene Erschei-
nungen zusamn)engeworfen: c'icierc' für ''''czicierc' ist eine Assimi-
lation, Matgoi'zata das Beispiel einer Dissimilation, stygnac' hat
mit stydnac kaum etwas zu thun, sondern vergleicht sich lit. sfükstu,
stügau, stükti 'steif stehen', hat also ursprüngliches g. Das gleiche
gilt von der Anmerkung über "Konsonanteneinschub" : bardzo für
bar'zo, zdrada für zrada beruhen auf einem lautlichen Vorgang;
zdjqc' aber für zjac' ist eine Analogiebildung, indem es sein d von
podjac' odjac' bezogen hat. cloiciek ist nicht aus celoc^-kh entstan-
den, sondern beruht auf einer anderen Stufe, vgl. abg. clovek^.

Auch der Abschnitt über "die Entstehung der Laute" lässt
manches zu wünschen übrig.

§ 22 heisst es "Nach l und den Palatalen tritt für ie {= alt-

slov. e) wieder der harte Laut e ein." Das sind aber zwei ganz
verschiedene Dinge. Ein altes c'e z'e ist hart geworden und wird
daher heute cze ie (nicht czie, zie) geschrieben; le aber ist noch
heute weich und steht für l'e, lie rein graphisch, indem eben l V
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bedeutet, da mau für das harte / das Zeichen t hat; auch §24 -wird

die Natur des / verl<annt, wenn es heisst "nach l tritt für ia ie der
harte Laut a, e ein". Nicht der Laut, das Zeichen!

§ 23. Nicht "in zahlreichen Fällen, besonders vor Gutturalen
und Labialen, bleibt ie aucii von harten Konsonanten unverändert",
»ondern immer hindert lautg-esetzlich Guttural und Lal)ial den
Überg'an.i;- von ie in /o; ebenso (Bem. 3) bewirken diese Laute
immer, dass e durch ie vor ihnen vertreten ist.

§ 26. "Altslov. (I entspricht polnisch in offener Silbe e. in
geschlossener Silbe a" usw. Diese Reg-el ist keine Reg'el, da sie

soviel Ausnahmen zeigen v/ürde wie befolg-te Fälle. Wie Lorentz
(im Arch. f. sl. Phil. IG) dargethan hat, kommt es nicht nur auf die
Natur der Sil!)e, sondern ausserdem auf den ursprünglichen Akzent
an; demgemäss ist der Vergieich mit dem Übergang' von o zu o

fallen zvi lassen.

Bem. 4 und 5. Die Entsju-echung altslov. e poln. ie [e^ z. B.

Akk. PI. f?»,sr : dusze^ ebenso § 41 Bem. 2, ist keine lautliche; ir

ist anlautendem e nie vorgeschoben, sondern nur a. Nachdem dieser
Lautwandel eingetreten war, erfolgte erst der Übergang von a zu e.

§ 27 wird gesagt: "die Halbvokale kommen in der Kegel im
Auslaut, sowie inlautend in offener Silbe zum Wegfall". Nicht in

der Regel, sondern regelmässig, immer.
Bem. 2. "Aus euphonischen Gründen kommt oft . . . die Er-

weichung im Wortinlaut in Wegfall". Besser wäre gesagt, aus pho-
netischen Gründen, und es wäre mehr gesichtetes Material beige-
bracht worden. Einen Ausatz dazu macht die treffliche Studie von
Olaf Broch über diesen Punkt in Xopicxripia, Sannnelband zu Ehren
Korschs, Moskau 1.S97, S. 277.

Bem. 2 bringt viel Disparates zusammen ixnd hätte eine bes-

sei'e Ordnung verdient.

§ 29 wird für s/ hl nur die Vertretung- hi angegeben, in der
Bem. nur icilk, milczec', zölty und zofc' angeführt. Es fehlt also

ganz ef ief in befkof, chefbac', chefpic'
,
gieik. kiefb, kielbasa, peik,

pefny; ebenso viöicic' aus molivic'.

Bem. 5 enthält zwei schlimme Unrichtigkeiten: mreti 'sterben'

geht doch nut' ''met'fi zurück und nicht iint"*m/jrti. Und in breza :

hrzoza u. a. ist doch nicht "e bisweilen in o übergangen", sondern
abg. re aus er entspricht poln. re. in welcher Verbindung dann e

die gewöhnlichen lautlichen Wandlungen erlitt.

Und was soll man vollends zu § 30 sagen, \\ o das j der jo-
Verba wie volafi — rolajetm usw. als "nur zur Vermeidung des
Hiatus"' dienend betrachtet wird, eine Auffassung die in aller Breite

nochmals § 199 wiederholt wird! Dass unter dieser Rul)rik auch
das zusammengesetzte Adjektiv wie dobraja, sowie der Akk. Instr.

desselben aufgeführt, möchte ich am Ende doch nur als einen lapsus
calami betrachten.

§ 35. Die Regel über die Verwandlung der Gutturale vor i,

e wäre deutlicher ausgetallen, wenn der Verfasser diese nach ihrer

Provenienz in der bekannten Weise geschieden hätte. Die Imi)e-

rative piecz pornöz usw sind nicht lautlich entstanden, sondern
haben iiu- es, z (für c, dz) aus dem Präsens pzeczess pomozesz usw.
durch AnalogieWirkung erhalten.

§ 37. sfhdza ist nicht germanisches Lehnwort, sondern ist

mit steif/, steigen urverwandt; § 38 werden z und sz versehentlich
als Gutturale bezeichnet.

In der Formenlehre und Syntax finden sich, wie schon er-

wähnt, solche Mängel nur sehen; ich erwähne Folgendes:
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§ 39. köimte etwas über den Gebrauch der dem Deut^^chen
abgehenden Kasu?, Lokativ und Instrumental, gesagt sein.

§ 43. im Dat. Plur. der weichauslautenden Maskulinen ist

-0711 nicht unumgelautet geblieben gegen altslov. -evih, sondern -iom
ist unter der Einwirkung der harten Stämme aufgekommen: bis ins

15. Jahrhundert ist -ierrt noch im Gebrauch.
§ 45. Unter den Maskulinen mit Gen. auf -a werden nur zwei

Monatsnamen, pazdziernik und lisfopad, angeführt. Es ])aben aber
alle -«, mit Ausnahme natürlich des Adjektivs lidy Februar.

§ 47. Unter den Wörtern mit -u im Dativ vermisst man sicaf.

§ 51, S. 44 unten, wäre zu erwähnen, dass neben dem Fl. auf
-a auch -y vorkommt: büefi/ und bilefa, elemeniy yxwd elementa w.a..

§ 53 Bem. )\ wird die Endung -y in jnec' razy fünfmal usw.
als anorganisch bezeichnet. Dies ist aber keine Genetivendung,
sondern der Nominativ, (ier sich von dwa, trzy, cztery razy auch
auf picx', szes'c' razy ausgedehnt hat. Ebenso kam im Russ. die

Endung -a, als alte Dualform von Haus aus nur bei dtca berechtigt,

auch nach tri, cetyrc in Gebrauch.
§ 62 ist zu ändern. Die Regel (§ 2G) über den Wechsel von

q und f' ist falsch, somit ist ihr Auftreten in den angeführten Fällen
nicht als unregelmässig zu bezeichnen. Es hätte erwähnt werden
können, dass die Dehnung des o zu ö unterbleibt in der Regel vor
tonlosem Konsonanten: daher bok, cktop, ylos, gos'c, kot, kosz,

mloti inrok, nos, pot, posf, rok, snop, sok usw.
4; lOl stellt der Verfasser acht Möglichkeiten auf, die Dat.

und Akk. des persönlichen Pronomens unter einander zu stellen;

er fügt schon selbst hinzu, dass dies "wenigstens in der Theorie"
Geltung habe. In der That lassen sich daraus wohl mit Recht die

Fälle: on iiiie ci pokazaf und on go mii przedt<faicit slveitheu, denn
wenn zwei Enklitiken zusammentrefl'en, steht in der erdrückenden
Mehrzahl der Fälle der Akkusativ hinter dem Dativ. Auch für Stel-

lungen, wie on vinie tobie pokazal, on jeyo jeviu 2)f'zedt;taictf dürf-

ten sich nicht gerade viele Beispiele finden lassen.

§ 113 ist nicht recht ersichtlich, warum die alte Genetivform
cbso als "unregelmässig" bezeichnet wird. .Sie liegt doch schon abg.
als chmo neben ceso vor, und die Endung -so, die sich mit der der
verwandten Sprachen vergleichen lässt, ist eher als "regelmässig"
zu bezeichnen, als die noch unerklärte Neubildung -go.

§ 128. In den Verbalsiihstaniiven lecenie, tcidzenie zu leciec',

icidziec ist keine "anorganisciie Verhärtung" eingetreten, sondern
das sind Analogiebildungen nach den entsprechenden Formen der
Verba auf -ic : p/acenie, rodzenie, ausgegang-en von dem bei bei-

den gleichlautendem Präsens. Überhaupt scliwanken ja die Verba
auf -/ec' vielfach in solche auf -ic' über : mys'lec', aber tcymys'Uc',
zamys'lic' sie; pafrzec' aber rozpatrzyc'; iciedziec' aber ziciedzic'.

§ 135 Bem. 1. icyzszy ist nicht durch Dissimilation aus iryszszy

zu erklären, sondern ist nur durch niiszy hervorgerufene Schrei-
bung, mitgewirkt hat dabei das Adverb iryzej, das § 143 Bem. 2
falscii erklärt wird. Dieses lautete altpolnisch noch wyszej iind

erhielt sein z von seinem Gegenteil nizej.

S 158 — 187 werden die Präpositionen behandelt; auf die grosse
Reichhaltigkeit dieses Abschnitts war schon vorher gebührend hin-

gewiesen. Nur muss ich gestehen, dass mir die vom Verfasser ge-
wählte Anordnung des Stoffs nicht glücklich erscheint. In einem
Paragraphen steht die Präposition mit kurzer Angal)e ihrer Haupt-
bedeutungen, beispielsweise S 102: "da zu (örtlich, zeitlich . . . .,

•das Ziel oder Ende einer Bewegung, einer Thätigkeit, eines Stre-
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beiis, eines Zustandes ang-ebend)", folgen Beispiele. Alsdann folgt
eine mehr als zwei Seiten lange, eng gedruckte Bemerkung: "mit
anderen Präpositionen wiederzugeben", wo wir erfahren, dass do
übersetzt werden kann mit: (alphabetisch geordnet) an c. Akk., an
die, an c. Dat., auf c. Akk., bei, für, gegen, in c. Akk., in c. Dat.,
mit, nach, über, vor; ausserdem mit einfachen Kasus: Akk. und
Dat. Alle diese Unterabteilungen sind mit reichen Beispielsamm-
lungen ausgestattet. Und so geht es auch bei jeder anderen Prä-
position in ähnlicher Weise. Ich kann mir kaum denken, dass
irgend einem Beniitzer der Grammatik mit dieser rein äusserlichen
Anordnung des Stoffs, lediglich nach der deutschen Wiedergabe,
gedient sein wird. Auf diese Weise wird Zusammengehöriges zer-

rissen, und Ungleichartiges zusammengebracht; von der eigentlichen
Bedeutungssphäre einer Präposition gewinnt man kein klares Bild.

So wird mit keinem Wort erwähnt, dass w mit dem Akk. zur Zeit-

bestimmung dient; das muss man sich mühsam unter "an" {w icie-

czör, w dzien'), "bei" {we dnie i w nocy), "in" (»• f/odzine s'mierciy
"um" {iv potudnie) und "zu" {ic Boie Narodzenie) zusammensuchen;
andererseits sind z. B. unter o c. Lok. unter "an" zusammenge-
bracht: my.s'lec' o czem und o kiju chodzic' am Stab gehen, was
doch auf ganz verschiedenen Bedeutungen des o beruht. Und der-
artige Beispiele liessen sich noch in grösserer Zahl anführen. Bis-

weilen ist auch die Grundbedeutung nicht erschöpfend angegeben,
so bei c. Lok. § 173: "um bei Zeitangaben". Ist denn das die
wichtigste Gebrauchsweise, so dass die Bedeutung lat. de bei den
Verben sentiendi und declarandi, sowie die Bedeutung etwa "ver-
sehen mit" (z. B. cftata o malutkich okienkach eine Hütte mit klei-

nen Fensterchen) in die Anmerkungen verwiesen werden müssen?'
Der Abschnitt über die Präpositionen hätte entschieden ge-

wonnen, wenn der Verfasser den Stoff bei den einzelnen Präposi-
tionen nach grösseren Kategorien eingeteilt hätte, dabei nach 5lög-
lichkeit die Einzelheiten des Gebrauchs aus den Grundbedeutungen
erklärend. Um nur ein Beispiel zu geben sei po c. Lok. gewählt.
Es bedeutet 1) die Bewegung über (durch) einen Raum hin: jeckac'
po s'iciecie, zles'c' po drahinie, kreic krczy po zytach usw. Daraus
entwickelt sich die Bedeutung des Orts, an dem etwas vorgeht oder
sich befindet: miec' rany po calem ciele, po praivej stroiiie, pa
.s'rodku, po drodze. 2) es bedeutet zeitlich nach: po s'mierci, po
de.szczti; nasiapic' po kirn, nastac' po czem. ciskac' groni po yromie
(einen nach dem andern): dazu gehört auch: plakac po kirn (jeman-
dem nach weinen); dztedziczyc' co po kirn etwas von jemandem
erben (d. h. nach ihm der Besitzer werden); co mi po icyjazdach
Avas nützen mir die Reisen (d. h. was habe ich (Gutes) nach den
Reisen); spodzieu-ac' sie czeyo po kirn etwas von jemand erwarten,
(die Erwartung kann sich erst in der Zukunft, also nach dem jetzi-

gen Zustand erfüllen). 3) auch mit dem Dat., drückt es den Um-
.stand, die Art und Weise, aus: 7>o staremu, po cichii, po poLsku;.
po nazwi.sku, po nlskiej cenie; po irickszej czes'ci\ so auch poznac
koyo po czevi: po prawdzie möicic\ icspölhracia po piörze.

Der Verfasser hätte dies natürlich bei seiner reichen Belesen-
heit und seinem feinen Sprachgefühl weit besser g'emacht, als es
mir in diesem groben, eiligen Versuch gelingt und er hätte der
Sache damit entschieden mehr gedient. Wenn jemand dieGebrauchs-
sphären einer Präposition kennt, Avird er keinen Augenblick im-

Zweifel sein, wie er sie in der eigenen Sprache passend zu über-
setzen hat.

Mit § 188 betreten wir nunmehr das Gebiet des Verbums.
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§ 193 Bern. 1 (S. 168). Der Gebrauch des Infinitivs in Fällen
wie widac' es ist zu sehen, jak okiem clojrzec', cöz pic' przy jedzeniif
beruht nicht auf dem Weg-fall von mozna oder trzeba. l)ie Fähig-
keit auszudrücken, dass eine Handluno- g-eschehen kann oder soll,

liegt vielmehr schon seit uralter Zeit im Infinitiv selbst; Beispiele

aus dem Altindischen in Delbrücks Verg-leichender Syntax 2, § 152^

§ 200. 'Tersonalflexionselement" für das übliche "Personal-
endung'" zu gebrauchen, ist nicht gerade eine glückliche Neuerung.

§ 211. 203. Die Erklärung-, dass das auslautende i der 1. und;
8. Klasse von der Endung der 1. Sg. und 3. PI. sowie vor der Par-
tizipiaiendung -eny in .; übergehe, mag ja praktisch ihre Vorzüge-
haben, ist aber sprachhistorisch unrichtig. Die Bildung geschah
mit einem ?'o-z'e-Suftix.

§ 207. Gegen die Regel §. 26 bleibt e im Imper. stets unver-
ändert: krec', pedz. Gewiss, aber nur weil die Regel falsch ge-
fasst ist.

§ 212. Vorbemerkung. "Vor der Aufgabe stehend, zum ersten?

Mal bei der Darstellung der Grammatik einer slavischen Sprache-
diesen Spracherscheinungen (gemeint ist die Pcrfektivierung imper-
fektiver und die Imperfektivierung perfektiver Verba) die denselben
gebührende Aufmerksamkeit zuzuwenden . .

.". Ohne Soerensen»
grosses Verdienst schmälern zu wollen, möchte ich doch darauf auf-

merksam machen, dass Vostokov in seiner russischen Grammatik
(die erste Auflage erschien 1831 in Petersburg), die tür ihre Zeit

eine Musterleistung war und auch heute nocli wertvoll ist, diese
Erscheinungen durchaus gebührend berücksichtigt und sehr ein-

gehend und klar, auch mit einer vollständigen Tabelh^ dargestellt

hat, §62 und §84-86 (S. 141-199). Natürlich trifft vieles Einzelne
für die heutige russische Sprache nicht mehr zu.

§ 228. Bei ckwycic' — chwytac', skoczyc' — nkakac', stqpic' —
stqpac kann man nicht von Abwerfung des stammhaften i reden ;-

sondern hier lagen von Haus aus zwei .Stämme neben einander,
wie ividziec' neben icidac'. Aus dem Russischen wäre hier chvatat'

neben chvatit', skakat' neben skocit' besser zu vergleichen gewesen,,
als pustW — puskat , dessen k doch eine Komplikation darstellt.

§ 294 ist richtig. Nur kann man nicht pomenati direkt mit
wspomionac' vergleichen, pomenati ist gleich russ. u-po7n'anut'.

Joh. Schmidt handelt über diese Wörter Sonantentheorie 141 und
leitet sehr einleuchtend das c aus dem Aor. her, 3. PI. pjonie.se, da
"in *pombnna beide n in eins verschmelzen mussten, welches dann
zur folgenden Silbe gezogen wurde." Die von Schmidt postulierte

Form *pombnna liegt nun eben in poln, pomne, pomna vor; icspo-

mionqc', c. vspomenouti geht auf ein *pomen?iqti zurück.

§ 22.Ö (und schon § 190 Bem. 1) spricht Soerensen von der
irreleitenden Bezeichnung ''iteratives Verb" für die imperfektivischen
Verbalkomposita; und noch deutlicher heisst es S. 195: "Das imper-
fektivierte Verb ... ist in gar nichts verschieden von dem von
Haus aus imperfektiven Verb (aber doch in der Bildxmg! !) Auf kei-

nen Fall ist es zulässig, dafür die Bezeichnung iteratives Verb zu
gebrauchen." Man kann dem Verfasser vielleicht einräumen, dass
man bei der Betrachtung der heutigen Sprache die Bezeichnung
"iterativ" den speziellen Iterativa, die § 304—307 behandelt werden,,
reserviert. Aber sprachhistorisch genommen ist der Name "Itera-
tiva" für die imperfektivischen Verbalkomposita doch durchaus
berechtigt. Der Verfasser scheint sich hier leider in einer verhäng-
nisvollen Unkenntnis des wahren Sachverhalts zu befinden, wie aus
der Schlussbemerkung S. 256 hervorgeht, wo er sagt: "Die miss-
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l)i-äucliliohe Bezeiclinui),<;- iterativ für das imperfektivierte Verl) . . .

ist ot^'i'iibar durch die Übereinstiimining- zwischen der Bilduii<>- der
Form d«^s im))ert't'ktivierteu und des iterativen Verbs, zumal durch
die Verwendung- der vielgebrauchten Iterative chodzic', nosic, rod-

zic' usw. zur Bildung- der linjierfektiva der Komposita von is'c',

nies'c', wiese usw. entstanden."
Demnach sieht es fast so aus, als ob die Übereinstimmung

der Bildungsweise bei den Iterativen und Imperfektiven (die der
Verfasser auch i? 304 hervorhebt) auf einer Laune der Sprache be-

ruht, als ob zwischen beiden Erscheinung-en jedes "g-eistig-e Band"
fehlt. Und doch ist der allbekannte Sachverhalt der, das« die Im-
perfektiva nichts anders als die Iterativa sind. Ich brauche nicht

näher darauf einzugehen, da ja schon oft über diese Frage gehan-
delt ist. pisac' heisst 'schreiben', ]nsywac' 'oft, wiederholentlich

schreiben'. Tritt nun ein Präfix, etwa przy-^ vor 2^i>^<^c', so ver-

ändert es nicht nur seine Bedeutung, sondern macht es auch gleich-

zeitiv perfektiv: przypisac' "zuschreiben, im Hinblick auf die Vol-

lendung", perfektiv. Ein przypisywac bedeutet zunächst 'wieder-

holentlich die Handlung des Zuschreibens vornehmen'. Aus der
Nebenbedeutung des Wiederholentlichen entwickelt sich dann der

Sinn von etwas Dauerndem; geschieht die Handlung mehrmals, so

kann sie nicht mit einem Mal vollendet sein; so kommt die impex'-

fektive, durative Bedeutung zustande, und das präfigierte Iterativ

kann als Imperfektiv das perfektiv gewordene präfigierte Grund-
verbum ergänzen. Es ist sehr zu bedauern, dass der Verfasser

nicht von diesem historischen Standpimkte aus die schwierigen Ver-
hältnisse erläutert hat. Vieles wäre, zumal dem Lernenden, klarer

geworden, und er hätte gleich eine sichere Grundlage gehabt. Der
Ausdruck "iterativ" für das imperfektiA'ierte Verb ist also durchaus
nicht unangebracht, um so weniger, als dieses die Fähigkeit, die

wiederholte Handlung auszudrücken, nie aufgegeben hat. So heisst

doch wysilam sie nicht ausschliesslich "ich strenge mich an, diesen
Augenblick, so dass die Handlung noch fortdauert", sondern es

kann doch auch die wiederholte Handlung- ausdrücken, iterativ

gebraucht werden. Wenn Leon (bei Sienkiewicz, Bez dogmatu)
in sein Tagebuch schreibt: nieraz nawysilam sio nad sobq, jak sie

icysila dla tvfasne.yo ratunku czloiciek tonacy, so bedeutet das doch:
oft mache ich Anstrengungen über mich, wie sich ein Ertrinkender
um die eigene Rettung- anzustrengen pfieg-t, d. h. tcysilac' sie ist

hier unzweifelhaft in iterativischem Sinne gebraucht, unbeschadet,
dass es in anderen Fällen auch als einfaches Imperfektivum zu
tvysilic' sie fungieren kann. Und so Hessen sich zahllose Beispiele

finden

!

Dies mag- genug- sein. Ich wiederhole es: die hervorg-ehobe-
nen Mängel sind, wenn man sie natürlich auch lieber misste, keines-

falls im Stande, den Wert von Soerensens Leistung wesentlich herab-
zusetzen. Der Forscher wird dankbar das Gebotene hinnehmen
und sich die Thatsachen da, wo er mit dem Verfasser nicht über-
einstinnnen kann, nach eigenem Wissen und Können erklären; der
Anfänger, der das Werk zur Hand nimmt, um daraus zu lernen,

wird bei der Fülle des Guten und Richtigen durch das Unzuläng-
liche auch nicht wesentlich irre geleitet werden. Soerensen darf
des Dankes, den sein Werk trotz allem in hohem Grade verdient
bei allen Fachgenossen wahrlich sicher sein.

Berlin. Erich Berneker.
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Lexicon Serbico-germanio-latinum, edidit Yuk Stephan. Karad-
schitsch. Editio tertia, emendata et aticta. Belgrad 1898. XLII ii.

880 S. Lex. S^. 16 Fr.

Das serbische Wörterbuch von Vuk Karadschitsch, das zu
Lebzeiten des Verfassers zwei Auflagen erlebte, war eine Leistung'
allerersten Ranges, indem es den Wortschatz der Volkssprache
ganz aus dem Gedächtnis wiedergab und ausserdem fast jedes Wort
akzentuierte. Seitdem der serbische Akzent auch für das Indoger-
manische Bedeutung gewonnen hat, da das Serbische die einzige
slavische Sprache ist, die in weiterem Umfang die schweren und
leichten Basen unterscheidet, wird vielleicht auch mancher Sprach-
forscher das Bedürfnis empttnden, das Serbische zu Rate zu ziehen.
Dieses Bedürfnis konnte aber, da Vuks Lexikon vollständig ver-
griffen war, nicht befriedigt werden. Auch wir Sprachforscher sind
daher den beiden slavischen Gelehrten, P. Gjorgjevic und Ljub.
Stojanovic, die eine neue Ausgabe von Vuks Werk veranstaltet
haben, zu lebhaftem Danke verpflichtet. Sie haben ihre Aufgabe
mit Takt, Umsicht und Sorgfalt gelöst. Das neue Werk ist zwar
der alte Vuk, aber doch in verbesserter Gestalt. Alle die vielen
kleinen Versehen, nicht eingelöste Verweisungen, unterlassene Deu-
tungen, die sich bei Vuk fanden, sind berichtigt. Ausserdem ist

auch alles aufgenommen, was in der ersten Auflage stand, in der
zweiten aber ausgelassen war. Hierzu gehören die zwar eigentlich
nicht in ein Lexikon passenden, aber doch so interessanten Exkurse
über einzelne Sitten und Gebräuche im serbischen Volksleben, z. B,
über die Heirat. Nur zu einer Wiederaufnahme haben sich die Re-
dakteure nicht entschliessen können. Vuk hatte in vollständiger
Naivität auch die ihm bekanten Verba obscoena, an denen das Ser-
bische ebenso reich ist, wie jede andere Sprache, verzeichnet. Später
hat er sie gestrichen. Wenn Vuk damals dem Andringen seiner Zeit-

genossen nachgegeben hat, so lag doch jetzt kein Grund mehr vor,
einem Vorurteil die Wissenschaft zu opfern. Das ist das einzige,
was man in der neuen Ausgabe als fehlend bedauern muss. Sonst
erweist sie sich überall als sorgfältig und zuverlässig, und bietet
uns den Vuk der ersten und zweiten Auflage. Freilich ist es kein
vollständiges serbisches Wörterbuch. Selbst in Vuks Schriften finden
sich viele Worte, die er als Stichworte anzugeben vergessen hat,

und in der heutigen Umgangssprache gibt es natürlich viele, die
man hier vergebens sucht, aber alles das thut dem unvergesslichen
Werke keinen Abbruch. Mit Bewunderung neigen wir uns auch
heute noch vor diesem grössten Serben, der für sein Volk die gleiche
Bedeutung hatte, wie tür uns die Brüder Grimm.

Leipzig-Gohlis. H. Hirt.

Mitteilungen.

Gustav Meyer 1.

Wie diese Zeitschrift bereits gemeldet hat, ist Gustav Meyer,
der Vertreter der vergleichenden Sprachwissenschaft an der Grazer
Universität, am 29. August des vorigen Jahres in der Irrenanstalt
zu Feldhof bei Graz von einem schweren und unheilbaren Gehirn-
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ieiden durcli den Tod erlöst worden. Der Wissenschaft liegt es ob,

in dankharoni Rückblicke der Thätigkeit eines Mannes zu gedenken,
der während eines Vierteljahrhunderts nicht nur die verschiedensten

Gebiete indogermanischer Spraciiforsclmng durch ausgezeichnete

Arbeiten gefördert hat, sondern auch, über jene hinausgreit'end und
mit weitem Blick das Leben der Volksseele erfassend, seine reichen

sprachlichen Kenntnisse in den Dienst der Völkerkunde und Kultur-

geschichte gestellt hat. Denn der Verstorbene gehört zu denjenigen
Sprachforschern, denen in ganz ausgesprochener Weise die Sprache
.als Äusserung eines Volkes Objekt der Forschung ist und denen
darum in erster Linie diejenigen Probleme am Herzen liegen, welche

den Beziehungen zwischen Sprache und Kultur gelten.

So mannigfaltig die Arbeitsgebiete und Interessen Gustav Meyers
waren, so geschlossen sind sie doch nicht nur durch das Ziel, dem
die Thätigkeit des Mannes zvistrebte. sondern noch mehr durch den
Entwickelungsgang seiner Studien, der die äusseren realen Zusam-
>inenhänge der studierten Objekte gewissermassen wiederspiegelte.

Der Ausgangspunkt seiner Studien war die klassische Philo-

logie und innerhalb dieser die griechische Sprache. Geboren
am 25. November 1850 zu Gross-Strehlitz in Oberschlesien, besuchte

Gustav Meyer 1860— 1867 das Gymnasium in Oppeln und Avidmete

sich hierauf in Breslau dem Studium der klassischen Philologie,

am meisten von M. Hertz angeregt, dessen er nicht nur in der seiner

Dissertation angehängten Vita in besonderer Weise gedenkt, son-

dern dem er auch 20 Jahre später durch Beteiligung an einer

Festschrift schuldigen Dankestribut zollt^). Unter den seclis Thesen,

die Gustav Meyer bei seiner Promotion verteidigte, sind 5 text-

kritischer Art, nur eine aus der Sprachgeschichte: die Behauptung,
dass dem Griechischen Dvandvakomposita völlig abgingen, hat er

freilich bald richtig gestellt durch einen Aufsatz-), worin sein Blick

bereits auf das Spät- und Neugriechische gerichtet ist. Dem Gebiet

-der Nominalkomposition entstammen die ersten Arbeiten des jungen
Gelehrten; seine Dissertation 3) ist nur ein Ausschnitt aus einer

grösseren Arbeit "Beiträge zur Stammbildungslehre des Griechischen

lind Lateinischen", die 1872 in Curtius" Studien (6,1—116, 333—338)
erschienen ist und an welche sich teils ergänzend teils fortführend

einige weitere Aufsätze'*) anschliessen: es sind Arbeiten ganz in dem
•Sinne, wie sie Georg Curtius mit Vorliebe bei seinen Schülern an-

regte; und wie sehr unser Forscher die Thätigkeit jenes Mannes
und «lessen Persönlichkeit schärzte, sehen wir aus dem warmen iind

herzlichen Ton, der im Nekrolog auf G. Curtius angeschlagen wird").

Der Eintiuss von Curtius zeigt sich in den Vorzügen, die wir schon

in den ersten Arbeiten Meyers finden: durchsichtige Gruppierung
des Stoffes und klare Darlegnmg des Zusammenhanges der einzelnen

grammatisclien Bildungen; in der Erklärung der Thatsachen zeigt

sich ein deutlicher Fortschritt, indem der Auffassung eines "Binde-

vokals" als eines besonderen morphologischen Hilfsmittels ein Ende

1) Das Verbum substantivum im Albanesischen. In den Philol.

Abhandl. für Hertz (1888) 81 ff.

2) Dvandvazusammensetzung im Griech. u. Latein. KZ. 22 (1872)

1-31, 477 f.

3) De nominibus graecis compositis (Breslau 1871).

4) Zur u'riech. Nominalkomposition. Curtius' Stud. 6, 247 ff.

-372. — Das Nominalsutfix -lo-. KZ. 32 (1874), 481—501.

5) Essays und Stiidien 2. 12—22.
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g-cmacht und damit die heute noch niassg-ebende Auffassung- be-

gTÜndet wird. Doch selbst da. wo sich G. Meyer, den Neig-ung-en

der Zeit entsprechend, in glottogonische Hypothesen einlässt^j oder
'heute veraltete Theorien vorträg't^), zeichnet ihn inunerhin ein aus-

g-epräg'ter Sinn für das "Reale" aus. der ihn verhinderte, sich völlig*

in das Nel)elg'ebiet von Hypothesen zu verlieren: er zeig'te vielmehr
eine gewisse Zurückhaltung- g-eg-enüber g-ewag"ten Konstrviktionen
und beweg-te sich lieber innerhalb des sicheren Kreises der That-
iSachen. Damit häng-t es zusammen, dass er schon in der unten i)

genannten Schrift jenen Hypothesen entg-eg-entritt, durch die man
alle möglichen Suttixe auf wenig-e Grundformen reduzierte und die

indogermanische Ursprache auf eine möglichst einfache Form brachte:

so hat G. Meyer schon im Jahre 1875 zuerst (wenn ich mich nicht

täusche) die Identität dei* Kasussuffixe mit -hh- und -???- bestritten.

Inzwischen hatte G. Meyer seine Stellung als Gymnasiallehrer,
die er am Ernestinum in Gotha innegehabt hatte, aufgegeben und
sich, von G. Curtius warm empfohlen, 1876 als Privatdozent in Prag-

habilitiert: von dort wurde er schon 1877 als ausserordentlicher
Professor nach Graz berufen und daselbst einige Jahre später (1881)

zum ordentlichen Professor befördert. Die reiche wissenschaftliche

Thätigkeit, die er in Graz entfaltete, war nur durch grössere Keisen
unterbrochen, die er seiner Studien wegen nach Italien und der
Balkanhalbinsel unternahm: wie sich diese Reisen im Einzelnen ge-
stalteten, kann man wenigstens teilweise aus seinen Reiseschilde-

rungen entnehmen; von Herrn Professor Schuchardt erfahre ich,

dass Cypern der entfernteste Punkt seiner P'ahrten gewesen ist.

Obwohl Vertreter der indogermanischen Sprachwissenschaft,
hat sich G.Meyer dennoch in Fragen der allgemeinindogerm. Gramma-
tik nur rezeptivkritisch verhalten: ich wüsste wenigstens kein indo-

germanisches Lautgesetz, das seinen Namen trägt; zu Problemen
spekulativer Art, die er anfangs behandelt hat, i;.t er nicht mehr
zurückgekehrt. Aber durch seine äusserst fruchtbare Rezensenten-
thätigkeit hat er stets gezeigt, das^ ihn nicht nur die Probleme
seines speziellen Arbeitsgebietes interessierten, dass er vielmehr die

gesamte Entwickelung der Sprachwissenschaft aufmerksam und
kritisch verfolgte: in einer Reihe von Zeitschriften, vornehmlich in

der Zeitschrift für die Österreich. Gymnasien und im Literar. Central-
biatt^), war er unermüdlich thätig; die wichtigsten Werke seiner

-Zeit, von J. Schmidts Vokalismus und Miklosichs Vergl. Grammatik
-der slav. Sprachen bis zu Brugmanns Grundriss, aber auch zahl-

reiche Monographien und kleine Schriften sind von ihm im Laufe der
Jahre gewürdigt worden. Gerade die jüngere Generation hat Grund,
dem Verstorbenen für diese seine kritische Thätigkeit dankbar zu
sein: denn wo er ernstes wissenschaftliches Streben erkannte, war
^r immer bereit, durch wohlwollende Kritik zu ermuntern-, unange-
nehm scharf wurde er nur da, wo sich eitles, dilettantenhaftes Ge-
bahren und Ignoranz l)reit machten, und darum hat er besonders im
"Interesse der beiden jungen von ihm gepflegten Disziplinen des Neu-

1) Vgl. Zur Geschichte der indogerm. Stammbildung und De-
klination. Leipzig 1875.

2) Die mit Nasalen gebildeten Präsensstämme des Griechischen.
Jena l«7ö.

3) Ferner: Rivista di filologia. Zeitschr. f. romaTi. Philol., Ro-
inania. Archi^' f. slav. Philol., Berl. phil. Wochenschr., Byzantin. Zcit-

,schr., Anzeiger der IF.
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griechisciien und Albanesischen öfter seine Autorität in die Wag--
schale g-eAvort'en, damit nicht die wenigen zugängliche Wahrheit
durch die Verkehrtheiten Unfähiger diskreditier!; werde.

Die Probleme der indogermanischen Grammatik hat G. ]\Ieyer

vom .Standpunkt der Einzelsprache aus gefördert. Während er noch
im Jahre 1877 die Spaltung des indog. a in griech. e, o aus Beto-
nungsverhältnissen zu erklären versuchte i), sehen wir schon aits

ein paar "Miscellen" des Jahres 1879^), dass er sich die neue Lehre
vom indog. Vokalismus zu eigen gemacht hat, indem er sie durch
den Nachweis des Ablautes e-o im Albanesischen stützt und indem
er yi in ai. r-sahha feststellt. In ähnlicher Weise hat er später noch
einmal in eine schwebende indogerm. Frage eingegriffen, indem er

auch für das indog. e-Perfektum albanesische Belege beibrachte^).

So hat sich also G. Meyer von vornherein auf den Boden der "Jung-
grammatiker" gestellt und hat die Zugehörigkeit zu diesen in seinem
Nekrolog auf G. Curtius ausdrücklich ausgesprochen^), wenn er

auch nicht durch "zornige Schlachtrufe" an dem Streit der Älei-

nungen teilnahm. Dagegen ist er den Hypothesen der "jüngsten"
Grammatiker zurückhaltend, ja selbst ablehnend entgegengetreten-'') r

nicht als ob er für deren Probleme, also für Akzentfragen, kein
Verständnis gehabt hätte, sondern weil er noch keine klaren siche-

i-en Eesultate sah und weil er, wie er sich ausdrükte. sich nicht zu
den Leuten rechnen konnte "die hier das Gras wachsen hören wollen".
Dasjenige Werk, welches den Namen des Gelehrten jedenfalls am
weitesten bekannt gemacht hat, seine Griechische Grammatik, fällt

in den beiden ersten Auüagen (1880 und 1886) ganz in die Zeit, wo
die neugewonnenen Anschauungen eine durchgreifende Eevision
der einzelsprachlichen Grammatik nötig machten; dieser Aufgabe
ist G. Meyer in ausgezeichneter Weise gerecht geworden, ohne dass
er von seinem Hauptziel abirrte, einer umfassenden und zuver-

lässigen Darstellung der griechischen Laut- und Flexionslehre in

ihrer geschichtlichen und lokalen Entwicklung: und indem der Ver-
fasser dieser Grammatik den Schwerpunkt durchaus in die grie-

chische Sprache selbst und auf die gegebenen Thatsachen verlegte,

hat er ein Werlc geschaffen, das sowohl für seinen philologischen
Sammelfleiss wie für seinen sprachgeschichtlichen Sinn ein gleich

glänzendes Zeugnis ablegt und das darum dem klassischen Philo-

logen wie dem Sprachforseher ein unentbehrliches Hilfsmittel ge-

worden ist. Die letzte (dritte) Auflage — eines der letzten Zeichen
unermüdlichen Schaffens kurz bevor die Kraft des Geistes versagte
— hat das Buch in seinem Charakter so gut wie unverändert ge-

lassen: wenn man auch hätte wünschen mögen, dass einige ver-

altete Anschauungen getilgt worden wären, so ist doch dem kon-
servativen Standpunkt des Verfassers nicht die Berechtigung abzu-
sprechen, da es sich um ein Buch von der beschriebenen Eigenart
und Anlage handelt: denn so lange die neueren Hypothesen über
die indog. Grundsprache nicht ein festeres Fundament bieten als es

die alten Theorien waren, so lange dürfen sie nicht als Basis für

eine einzelsprachliche Grammatik dienen.

1) Über den Einfluss des Hochtons auf den griech. Vokalis-

mus. KZ. 24. 226-255.
2) Bezz. Beitr. 5, 184.

3) IF. 5, 180—182.
4) .s. Essays 2, 11. 20.

5) s. Essays 2, 10 und Griech. Gramm. 3. Auli. Vorrede S. X.
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G. Meyers Griechische Grammatil^ hat, besonders so lange sie

die einzige auf der Höhe befindliche Zusammenfassung- war, auf
die reiche Thätigkeit im Gebiet der griechischen Sprache fördernd
und belebend gewirkt; an der Detailforschung hat ihr Verfasser
ausserdem nur durch die schon g-enannten Schriften und durch
einige kleinere Aufsätze^) sowie Miszellen etymologisciien Inhalts 2)

teilgenommen; seine Stellung zu einzelnen Fragen hat er in Rezen-
sionen gekennzeichnet 3). Aber zu produktiver Arbeit lockten unsern
Gelehrten schon früh solclic Gel)iete, welche brach lagen und darum
dem geschulten Foi-scher \im so reichere Früchte verhiessen: es sind

die neugriechische und die albanesische Philologie, von denen die

erste Gustav Meyer reiche Förderung, die zweite bahnbrechende
Ergebnisse verdankt. Teils innerer Kausalzusammenhang", teils zu-

fällige Anlässe führten ihn auf das Arbeitsfeld, dessen einzelne Teile

er in einer Weise zu überschauen vermochte, wie es bisher viel-

leicht nur bei Miklosich der Fall gewesen ist: es ist die Philologie

der ßalkanvölker, die ihm nach allen Seiten und Zeiten vertraut war.
Auf das Neugriechische hat G. Mej'er schon in seinen

frühsten Arbeiten (s. oben) Bezug genommen. Der herrschenden
Meinung" entsprechend sieht er zunächst in neugriechischen Formen
hohe Altertümlichkeiten und rechnet dazu in seiner Abhandlung
über die nasalen Präsentia z. B. die neugriech. Präsensbildung auf
-divLu. Dennoch zeigen gleich seine ersten Arbeiten über die neu-
griechische Sprache*) eine bemerkenswerte Selbständigkeit gegen
die herrschende Richtung", die besonders durch Deffner vertreten
wurde. Auch hier war ihm die Gewinnung" neuer Thatsachen viel

wichtiger als die phantastischen Spekulationen der Archjlomanen:
durch die Untersuchung der Sprache einzelner mittelgriechischer
Texte beginnt er ernsthaft den Aufbau einer historischen Gramma-
tik des Mittel- und Neugriechischen: denn als Ziel schwebt iiim eine
Geschichte der gesamten griechischen Sprache vor, die er als ein
Ganzes von den Tagen Homers bis heute erfasst-^). Dass mit der
wissenschaftlichen Feststellung und Gruppierung des Stoffes auch
der Weg zur Erklärung gegeben sei, merkt man besonders an der
Abhandlung über die Sprache der cyprischen Chroniken. Hier findet

sich nichts von dem Unfug, den man im Neugriechischen z. B. mit
dem Digamma trieb; auch da, wo er noch in den damals üblichen
Bahnen wandelte*^), äussert er sich doch mit grosser Vorsicht; wenn
er einen neugriecliischen Lautwandel erörtert oder bei der Umge-
staltung der Flexion die "falsche Analogie" zu Hilfe zieht, so liest

man iinwillkürlich die heutige Anschauung hinein, wonach das Neu-
griechische als natürliche Fortentwicklung der alten Koiv/i zu be-

trachten ist: warnt doch G. Meyer gelegentlich davor, dass man eine

1) Über die neugefundene elische Inschrift aus Olympia. Zeit-

schr. f. d. österr. Gvmn. 27 (1876) 417—425. — Über den Übergang
von ei in i im Griech. BB. 1 (1876) 81—83. — Die Präsentia auf
-ujvvu,ui ib. 222—2-27.

2) Curtius' Stud. 7, 173—183. 8, 120-125. BB, 5, 240 f.

3) So z. B. gegen Fides Homerhvpothese in einer Rezension
Hinrichs Zschr. f. d. österr. Gymn. 36 (1885) 365—367.

4) Über die sprachlichen Eigentümlichkeiten des Syntipas.
Zschr. f. d. Ost. Gvmn. 1875, 321—345. — II dialetto delle cronache
di Cipro. Riv. di"^filol. 4 (1876) 255—28.3.

5) s. die Einleitung zum Aufsatz über Svntipas.

6) s. z. B. Riv. di filol. 4, 257. 265. 280.

Anzeiger XII l. XQ
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neiicvprische Lautersclicinunfj;' mit einer solclien des altcy])risclien

Dialekts in Beziehung setze ^). Dabei- Icomnit uns die Arbeit über
den niittelcypriscbcn Dialel^t auch lieute noch keineswegs sehr ver-

altet vor — was von andern Arbeiten jener und späterer Zeit ge-
wiss nicht gesagt werden kann. Auch der fesselnd geschriebene
Aufsatz über "die linguistische Stellung des modernen Griechisch"-)

klingt schon ganz modern, wenngleich die Kernpunkte der neueren
Autfassnng nicht ausdrücklich liervorgehoben werden. So über-
rascht es uns nicht, dass G. Meyer die Thorheiten der Archäomanen
frühzeitig erkannt und in einzelnen Punkten durch nichtigeres er-

setzt hat: dem geradezu sprichwörtlichen "Aolismus" yXuuccuic (d. h.

TXuuccec) hat er z. B. sciion 1H77 den Garaus gemacht. Doch hat er

den goAvonnenen prinzipiellen Standpunkt nicht benutzt, um. einmal
alle Hypothesen der Archäomanen durchzuprüfen; das Interesse

Gustav Meyers war schon wieder auf einen andern Punkt gelenkt.

und so ist er mehr Vorlävifer als Begründer der neuen, von Hatzi-

dakis inaugurierten Periode neugriechischer Spracliforschung ge-
worden. Denn G. Meyer hat erst in den 90er Jain-en wieder Fragen
der neugriechischen Sprache behandelt. Doch sehen wir aus den
Rezensionen der Zwischenzeit '), dass er die WeiterentAvicklung dieser

jungen Disziplin verfolgt und gel)illigt hat: die Ergebnisse, zu denen
Hatzidakis gelangt ist, scheinen ihm etwas selbstverständliches, wes-
halb er diesem gegen Deffner rückhaltlos Recht gab. Als sich

G. Meyer nach langer Unterbrechung wieder aktiv dem Neugrie-
chischen zuwandte, da sind es fast nur"') etymologisch -lexikalische

Probleme, die er nun in einem grossen Zusammenhang behandelt.

Denn inzwischen hatte er mit glänzendem Erfolg auf einem Gebiet
gearbeitet, wo er zum Pfadfinder und Balmbreciier geworden ist.

Es ist dasjVerdienst Schuchardts, die Aufmerksamkeit G. Meyers auf
das Albanesische gelenkt zu haben.

Die zwei Arl)eiten, mit denen G. Meyer seine Untersuchungen
über das Albanesische eröffnete, sind wieder ein Zeugnis für

ebenso gründlichen philologischen Fleiss wie für methodisch sicheres

und scharfsinniges Urteil. In dem ersten Heft seiner "Albanesischen
Studien"*^) behandelt er aufgrund eines Materials, von dessen Reich-

haltigkeit die vorangeschickte Bibliographie der Sprachcjuellen einen
Begriff gibt, die albanesische l'luralbildung, deren Darstellung als

Muster für eine aufbaueiade deskriptive Grammatik bezeichnet werden
kann; und indem sich so (\. Meyer in die Bildungsgesetze dieser

1) a. a. 0. 282.

2) Deutsche Rundschau I<S77(1) 470 tf. (neu bearbeitet in den
Essays 1, 91—116).

3) Analogiebildungen der neugriech. Deklination. BB. 1, 227
-231.

4) Vgl. die Rezensionen von Foys Lautsystem im Lit. Centralbl.

1880, 689, Hatzidakis TTepi cpeofYoX.oYiKUJv vö|uujv Phil. Wochenschr.
1883, lOys. Krumbachers Beiträgen zur Gesch. d. griech. Spr., Berl.

phil. Wschr. 1884, 998. — Die Besprechung des AeXriov nie icto-

piKfic Kai eBvcX. ^xaipeiac 1. Heft o u. 4 (Berl. phil. Wschr. 1885, 942

—

947) ist ein wichtiger Beitrag zur neugriech. Dialektologie und Gram-
matik.

5) Der Aufsatz "Zur neugriech. Gramm." (Analecta Graecensia
1893) und die "Bibliographie der neugriech. Mundarten" (Neugriech.
Stud. I., Wien 1894) sind die einzigen Ausnahmen.

6) Sitzungsber. d. Wiener Akademie 104. Bd. S. 2r)7-362 (1883).
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Sprache vertiefte, s'ewinnt er zugleich den richtigen Massstab für
die g'eschichtliche Beurteilung' derselben : mit einein zweiten Auf-
satz über "die Stellung des Albanesischen im Kreise der indogerm.
Sprachen" 1) hat er diejenige AufPassung begründet, welche dem Al-
banesischen endgiltig die richtige Stelle anweist. Mit dem Alba-
nesischen war es ähnlich sregangen wie eine Zeitlang mit dem Kel-
tischen: statt nüchterner Forschung hatten sich verwegene Hypo-
thesen breit gemacht. Zwar war der indogermanische Charakter der
Sprache schon von Bopp (1855) erwiesen worden; aber man be-
g-nügte sich nicht mit diesem Ergebnis, sondern wollte — ganz ent-

sprechend den Neigungen sonstiger Archäomanen — im Albane-
sischen etwas besonders merkwürdiges sehen und stempelte es zu
einer "neupelasgischen" Sprache, wodurch es gemäss der Vorstel-
lung, die man sich vom Verhältnis der Pelasger und Griechen ge-
bildet hatte, zu einem älteren Bruder des Griechischen wurde. Solche
Hypothesengespinnste. die sich in den Kreisen der Albanologen wie
V. Hahn und Camarda grosser Beliebtheit erfreuten, zerstörte G.
Meyer mit dem klaren und scharfen Urteil des modern denkenden
Forschers; er erkannte das Albanesische nicht nur als einen selb-

ständigen Zweig des indog-. Sprachstammes, sondern musste es über-
dies wegen seiner nordindogermanischen Züge vom Griechischen
völlig trennen — zum grossen Schmerz derer, die die brüderliche
Verwandtschaft beider Völker gern zu politischen Aspirationen und
Plänen auf der Balkanhalbinsel ausnützten. Dass das g-ewonnene
Ergebnis auch geschichtlich deutbar ist, hat G. Meyer in zwei Essavs-)
näher ausgeführt: die Albanesen sind die Nachkommen der alten
Illyrier.

Durch die Untersuchungen unseres Gelehrten sind die Alba-
nesen in der indogerm. Sprachwissenschaft "hoffähig" geworden.
Wenn der alte Pott nicht unbedingt glaul)en will und die Albanesen
noch 1887 unter die Nicht-Indog-ermanen einordnet^), so hat dieser
Widerspruch G. Meyers Feststellung nicht weiter geschadet. Auch
die in jüngster Zeit versuchte Modifizierung der geschichtlich-ethno-
g'raphischen Grundlagen des Albanesischen— dass dieAlbanesen nicht
Nachkommen der Illyrier, sondern der Thraker seien — scheint mir
keineswegs bewiesen zu sein.

Gustav Meyer fuhr fort, im Sinne seiner Anschauungen den
indogerm. Grundcharakter des Albanesischen noch genatier festzu-
stellen und die albanesische Grammatik weiter auszubauen, indem
er die Zahlwörter*) und das Verbum substautivum^) untersuchte
und diesen Teil seiner Forschung schliesslich durch eine "Lautlehre
der indogerm. Bestandteile des Albanesischen"*') krönte. Nur bei-
läufig sei erwähnt, dass er auch das Quellenmaterial für die alba-
nesische Sprache ansehnlich vermehrte, indem er auf seinen Reisen
unmittelbar Sprachgut sammelte') oder Sammlungen anderer kritisch

1) Bezz. Beitr. 8 (1884) 185—195.
2) Über Sprache und Litteratur der Albanesen. Nord und

Süd 24 (1883) 211 -22ß. Zur älteren Geschichte der Albanesen. Zschr.
f. allg. Geschichte 1884, ß67 ff. Beide Aufsätze sind abgedruckt in
den Essavs 1, 49—90.

3) Vgl. Techmers Zeitschr. Suppl. 1, 28 ff.

4) Albanes. Studien IL Wiener Akad. 107. Bd. 1884.

5) Philol. Abhandluno-en für Hertz (1888).

6) Alb. Stud. III. Wiener Akad. 125. Bd. (1892).

7) Die Früchte solcher Sammlungen stecken natürlich in den
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herausg'ab^), und dass er lornev das Studium der Sprache in ihren
Hauptmundarten durch eine "Kurzg-efasste albanesische Grammatik"
(Leipzig 1888) erleichterte.

Wenn die Stellung des Albanesischen so lange in der Wissen-
schaft unklar geblieben war, so war dies /.um Teil diirch die eigen-
artige Zwitternatur jener Sprache bedingt: der starke gramniatisclie
Einfluss des Latein und die Aufnahme zahlreicher fremder Elemente
aus dem Griechischen, Slavischen, Italienischen und Türkischen
haben so sehr den ursprünglichen Kern überwuchert, dass es be-

sonders scharfsinniger Forschung bedurfte, imi diesen Kern zu finden
und herauszuschälen : und gerade in der Entwirrung der verschie-

denen Bestandteile des Albanesischen bewies G. Meyer seine Meister-
schaft. So hat er das Verständnis der albanesischen Laut- und
Formenlehre gefördert, indem er die tiefgehende Einwirkung des
Latein untersuchte. Wie nahe das Albanesische daran war, eine roma-
nische Sprache zu werden, zeigte er in dem Aufsatz über den "Ein-
fluss des Latein auf die albanesische Formenlehre"^); parallel seiner
Lautlehre der indog. Elemente läuft die Laut- und Formenlehre der
lateinischen Bestandteile, die von ihm schon vor jenen untersucht
worden sind 3) — denn durch sie hindurch musste der Weg zu der
indogermanischen Grundlage gewonnen Averden. Vielleicht noch
verwickelter ist das Lexikon des Albanesischen: es giebt innerhalb
Europas kaum eine Sprache, in der sich so verschiedenartige Ele-

mente so reichlich angesammelt und so vielfach und innig ver-

flochten haben. In der etymologischen Forschung und besonders
in den Problemen der Lehn- und Fremdwörter erreicht G. Meyers
Meisterschaft ihre höchste Stufe: das "Etymologische Wörterbuch
der albanesischen Sprache" (Strassburg 1891) kann als der Höhe-
punkt seines Schaffens bezeichnet werden. Schon als albanesischer
Sprachschatz ist das Werk ein wertvoller Besitz für die Wissen-
schaft; aber seine Bedeutung ist eine noch höhere: es ist ein Denk-
mal der Philologie der Balkanvölker. Wer mit irgend einer der
Balkansprachen sich beschäftigt, findet in dem Buche eine reiche
Quelle der Belehrung, und darum ziehen der Seniitist, der Erforscher
des Türkischen und Persischen, der Slavist. der Romanist und der
Gräzist Nutzen aus dieser monumentalen Leistung des Verstorbenen.
Ihn zeichnete eine souveräne Beherrschung all der Fähigkeiten aus,

die zu solcher Aufgabe unerlässlich waren: sicheres Urteil in sprach-
und kulturgeschichtlichen Fragen, Kenntnis der verschiedensten Spra-
chen und Dialekte alter und neuer Zeit, Findigkeit und glückliche Kom-
binationsgabe. Wichtigen Kulturbegriffen — etwa des Ackerbaus, des
Handels — schenkt G. Meyer eine besondere Aufmerksamkeit: in-

dem er die Wanderungen der Wörter bespricht, verfolgt er die

Wandelungen und Verschiebungen der Kultur und gelangt so über
die Grenzen seines Faches in das grosse Gebiet der Kulturgeschichte.
Das Thema "Lehnwörter" hat ihn auch wieder zum Neugriechischen
zurückgeführt; nachdem er sich schon zu Beginn dieser Studien
mit den romanischen Entlehnungen des cyprischen Dialektes be-

schäftigt^) und auch sonst gelegentlich auf fremdes Sprachgut des

verschiedenen lexikalischen und grannnatischen Arbeiten; doch vgl.

man etwa die Romania 1890, 546—549.
1) Alban. Studien IV (1895), V (1896), VI (1897).

2) Miscellanea Caix-Canello (1886) S. 103-111.
;5) s. Gröbers Grundriss d. roman. Piniol. 1 (1888) 804 ff.

4) Romanische Wörter im kvprischen Mittelgriechisch. Jahrb.
f. rom. u. engl. Liter. NF. 8 (1876) 33 ff.
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Neugriechischen aufmerksam i>'emacht hatte i), widmet er 1894—1895

drei Hefte seiner "Neug-riechischen Studien" den slavischen (alba-

nesischen, rumänischen), lateinischen und romanischen Lehnwörtern
des Neuo-riechischen^): die Vorzü.o-e, welche das Albanesischc Wörter-
buch aufweist, zeig'en sich auch liier (die LücUenhaftio'keit des Ma-
terials darf man ihm nicht zum Vorwurf machen). Diese und andere
etymoloo'ische Arbeiten, von denen solche wie über die Wörter
Tornister^) oder Smnstag^) 'europäische Bedeutuns"' haben, sind are-

wissermassen Nebenprodukte jener intensiven auf das Albancsische
gerichteten Thätio-keit; sie zeig-en eine innere Einheit, die durch die

kulturo-cschichtliche Einheit des Balkano-ebietes und seiner Nachbar-
sphären bedingt ist. Denn ob nun O. Meyer albanesische, rumänische,
slavische'"') oder makedonische, thrakische. karische und Ivdische^)

Etymoloo'ien aus dem reichen Quell seines Wissens ausschüttet, —
immer haben wir trotz der scheinbaren Zersplitternng- die Empfin-
dung', dass ein g-rosses wissenschaftliches Ziel, die Erforschung" der
Kulturwelt des Balkan in alter und neuer Zeit, diese Studien her-

vorruft und konzentriert. Aber dieses Ziel führte zu immer neuen
Aufg-aben. Als Gustav Meyer das vierte Heft seiner Neugriechischen
Studien abg-eschlossen hatte, schrieb er mir (Juli 1894), dass er sich

nunmehr definitiv von diesem Gebiet zurückziehen werde. Nach
dieser Zeit hat er allerding-s neug'riechische TMnge nur noch in zwei
Rezensionen behand^'lt: es sind überhaupt die letzten, die er g'e-

schrieben hat^). Inzwischen ist er jedoch schon wieder in eine neue
Wildnis eing'edrung-en; denn 1893 war das erste (leider einzig- g-e-

bliebene) Heft der "Türkischen Studien"-'^) erschienen, worin die

romanischen und gTiechischen Elemente des Osmanisch-Türkischen
behandelt, also die Untersuchung'en über das Fremdwort in den Bal-

kansprachen fortg'esetzt werden.
Die sprachwissenschaftlichen arbeiten G. Meyers haben ein

hervorrag-end kulturg-eschichtliches Gepräg-e. Wie sehr ihn über-

haupt die Philolog-ie der von ihm studierten Völker anzog', das
zeig-en Aufsätze über die neugriechische und albanesischc Littcratur^);

ferner seien besonders die Versuche hervorg-ehoben, einige ver-

zweifelt schwierig-e Texte herzustellen ^O), Es ist daher beg-reiflich,

1) s. z. B. die Rezension von Fovs Lautsvstem. Lit. Centralbl.

1880, Sp. 689. ferner TF. 2, 370. 3, (i3 ff." Zschr. f. rom. Phil. 16, 52 ff.

Byz. Zschr. 3, 156 ff. BB. 19, 150 ff. — Über g-riech. Elemente in

Unteritalien. Dialekten handelt Archivio g-lottol. 12, 137 fl".

2) Neug'riech. Studien 11—IV. Sitzung-sber. d. Wiener Akad.
130. Bd. nr. 5 (1894). 1.32. Bd. nr. 3 und 6 (1895). Über I. s. oben.

3) IF. 2, 441 ff.

4) IF. 4, 326 ff.

5) Etvmolog'isches aus den Balkansprachen. IF. 6, 104 ff'.

6) IF'. 1, 319 ff'. BB. 20, 116 ff'.

7) s. die Rez. meines Handbuches der neug'riech. Volksspr.
IF. (Anz.) 6, 189 ff. und Körting-s Neugriech. u. Roman, ib. 7, 65 ff.

8) Sitzung-sber. d. Wiener Akad. 128. Bd. nr. 5.

9) Vg-1. das Prog-ramm über Imberios und Magarona, Prag-

1876, die Arbeit "Zu den mittelg-riechischen Sprichwörtern" Byz.
Zschr. 3 (1892) 396 ff\ und die in den Essays g-esammelten litteratur-

g-eschichtlichen Aufsätze.
10) Die griechischen Verse im Rabäbnama, Byz. Zschr. 4(1894)

401—411. Die alban. Tanzlieder in Bvrons Child Harold. Anglia 15

(1893) 1—8.
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dass er das Aufblülieii der V)yzantiiiischen Philologie mit lebhaftem
Interesse verfolgte und Krumbachers Byzantinische Litteraturge-
schichte sowie die Byzantischc Zeitschrift freudig begrüsste')- Be-
sonders zog ihn alles vol ksl< undli ch e und volkstümliche an;
seinen Autsätzen über nengriecliische Volkspoesie und albanesische
Volksiitteratur, über neugriechische Hochzeitsgebräuche und über
das IJauborwcsen in der BnlUanhalbinsel-l merkt man an, mit welch
warmem Verständnis er die Regungen der Volksseele studierte. Am
meisten lockt es ihn wieder, den Beziehungen von Volk zii Volk
nachzuspüren, und er ist auch hierin wie in den etymologischen
Fragen von einem Finderglück begünstigt, das durch ein treues
Gedächtnis und reichste Belesenheit in volkskundlicher Litteratur
unterstützt wird: G. Meyer berührt sich mit Reinhold Köhler, mit
dem ziisammen er einmal albanesische Märehen veröffentlichte^') und
dem er in der "Grazer Festschrift" einen Beitrag widmete^). Für
sein poetisches Empfinden und das Verstehen fremder Volksindividu-
alität zeugen vielleicht am meisten die TTbersetzungen von Volks-
liedern; in dem zierlichen Bändchen "Griechische Volkslieder in

deutscher Nachbildung" (Stuttgart 1890) wird der Ton und Charakter
der Originale so treu und doch auch so graziös und so deutsch
wiedergegeben, dass jene kleine Sammlung' als ein Juwel unserer
eigenen Litteratur bezeichnet werden darf. Studien über die Poesie
der verschiedensten Völker haben ihm die Tiefe der Volksseele er-

schlossen, die sich ihm in den "Indischen Vierzeilen"^) soa-ut wie
im "Schnaderhüpfel"'') und in den "Marterln"'') offenbarte. Und wie
die etymologischen Untersuchungen G. ^leyers einen Blick in die

Weite verraten, so haben auch seine volkskundlichen Studien einen
Zug ins Weite und Grosse: dafür findet man der Proben genug in

seinen Essays, besonders in den zehn Aufsätzen, welche unter dem
Titel "Zur A-ergleichenden Märchenkunde" (I 145—288) zusanmien-
gefasst sind. Unter der Führung des feinsinnigen Gelehrten die

Wanderungen und Schicksale eines Märchens zu verfolgen, ist ebenso
anziehend wie belehrend; das unscheinbare Kindermärchen wird in

dessen Händen zu einem Avichtigen Glied kultui-historischer For-
schung, das selbst einer so vornehmen Dame wie der klassischen

Philologie Belehrung zu geben vermag: unsichtbare Fäden führen
uns vom Reiche des Märchens in das der Antike^).

Wer so wie Gustav Meyer das Wesen der Volksseele nach
allen Seiten — Sprache, Mythus und Sitte — durchforscht hat, der
ist auch wie kein anderer berechtigt, über fremder Völker Eigen-
art ein Urteil zu fällen. Was der Forscher über den Volkscharakter
der Albanesen'') vind heutigen Griechen ^O) sagt, ergab sich sowohl

1) s. Essays 2, 208 ff. und Beil. d. Allg. Zeitung 1893, 4. No-
vember.

2) In den Essa\s Bd. 1 und 2.

:-]) Arch. f. Literaturgesch. 12 (1888) 92—148.

4) Ungedrucktes Volkslied aus Berat. (Grazer Festschrift für

R. Köhler).

5) Essavs 1, 289 ft".

H) Essavs 1, .332 ff.

7) Essays 2, 145 ff.

8) Vgl. besonders "Märchenforschung und Altertumswissen-
schaft" Essavs 1, 163 ff'., "Amor und Psvche" 195 ff., "Südslavische
Märchen" 218 ff.

9) Essavs 1, 68 ff., 2, 345 ff.

10) Essays 2, 236 ff.
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aus eindringendem Studium wie aus persönlichen Eindrücken, die

auf wiederliolten Reisen im Verkehr mit Angehörig-en jeuer Völker
gewonnen wurden: solche Urteile sind wertvoll und gerecht, weil

sie Licht- und Schattenseiten in ihrer richtigen A'erteiluiig hervor-

heben. Die Griechen und Albanesen sahen daher in G. Meyer nicht

den feindseligen Tadler. sondern den ol)jektiv denkenden Forscher;
und wie dankbar vor allem die gebildeten Albanesen für seine

Thätigkeit waren, das zeigen die teilnahmsvollen Nachrichten, welche
die Zeitschritt '"Albania" über Krankheit und Tod des Gelehrten
brachte.

Die Persönlichkeit des Hingeschiedenen wäre unvollständig
geschildert, wenn man ihn nicht avich als Schriftsteller würdigte.
Seine Essays sind schon wiederholt erwähnt worden^) ebenso seine

Nachdichtung griechischer Volkslieder. Dersell)e Mann, der die

mühsamste grammatische Arbeit mit peinlicher Gewissenhaftigkeit
auf sich genommen hat, wusste in geistreichem Plauderton über
seine Forschungen und Studien zu unterhalten. Eis hing das mit
einem wichtigen Zug seines Wesens zusammen. "Meyer schwärmte
— so schreibt mir H. Schuchardt — in seiner Jugend so sehr für

Litteratur und in einer fast krankhaften Weise fürs Theater, dann
auch (besonders durch seinen Umgang mit Weltmann in Prag an-

geregt) für Kunst überhaiipt, er hatte so starke journalistische

Neigungen und Befähigungen, dass ich jetzt weniger als je be-

greife, wie aus ihm ein Sprachforscher geworden ist." Die Gabe
der Causerie ist selten unter den Deutschen — aber G. Meyer be
sass sie wie selten einer, und seine Essays gehören zu.m Besten,

was hierin die deutsche Litteratur aufweist. Wie anziehend wusste
er seine Erlebnisse im frenulen Lande, fremde Landschaft und
fremdes Volk zu schildern!'-^) Er hatte das Zeug zum Novellisten;

das zeigen die Worte, mit denen der weltfrohe Mann uns von der
dunkeläugigen Cesaria erzählt''); gelingt es ihm doch rnit liebens-

würdigem Scherz, selbst in einen Aufsatz wie den über '"Weltsprache
und Weltsprachen"^) einen lyrischen Zug hineinzubringen.

Die Essais sind der Spiegel eines feinsinnigen und hochge-
bildeten Geistes. Selbst da wo man nur das leichte Geplauder des
Weltmannes vernimmt, liegt eindringende Arbeit zu gründe, die

auch das Kleinste in der Wissenschaft beachtet und untersucht.
Wenn auch das engere Arbeitsgebiet des Forschers vor allem ver-

treten ist, so legen doch eine grosse Reihe der Essays beredtes
Zeugnis ab für die vielseitigen und weitausgelireiteten Interessen
ihres Verfassers. Ausser den schon berührten Aufsätzen seien solche
wie "Das indogermanische Urvolk". "die etruskische Sprachfrage",
''Zigeunerphilologie", "Volkslieder aus Piemont", "Finnische Volks-
litteratur" als Zeugen genannt''). Manches ist zwar nur vom Augen-
blick hervorgerufen und für den Augenblick bestimmt; doch die

meisten der Aufsätze sind ein ebenso wertvoller Besitz unserer
populärwissenschaftlichen Littei'atur, wie die gelehrten Arbeiten

1) Der genaue Titel: Essays und Studien zur Sprachgeschichte
und Volkskunde. 2 Bde. Strassburg 1885 und 1893.

2) Essays 2, 270 ö"., 345 ft".

3) Essays 2, 332 ff.

4) Essays 2, 23 ff.

5) Die Aufsätze, welche zerstreut in der Nuova Antologia, im
Archivio delle tradizioni popolari und in der "Aula" erschienen
sind, sind mir nicht ziigänglich.
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Gustcav Meyers zum wertvollsten Besitz der indog-ermaiiischen Sprach-
wissenschaft gehören.

Ein Bild von der iiersöniiehen Eig-enart des Hingeschiedenen
zu zeichnen, ist mir nicht möglicli: eine Hüclitige Begegnung zu der
Zeit, als ich selbst nocii Student war, hat mir das Bild eines heiteren
und weltgewandten Mannes eingeprägt; aber dieser flüchtig gewon-
nene Eindruck und einige Briefe, welche mir sein wohlwollendes Inter-

esse an meinen eigenen Studien bezeugten, geben mir nicht den Mut,
mich über das rein Menschliche in G. Meyers Persönlichkeit aus-
zusprechen. Dieses reiclie geistige Leben ist jäh, vor der Zeit ab-
gebrochen worden, als eine schwere Gehirnerkrankung im Jahre 1897
den Geist des Gelehrten umnachtete. In seinem Nachruf auf Georg*
Curtius konnte Gustav Meyer die Wissenschaft trösten durch den
Gedanken: "dass ihm das, was seines Lebens Ziel und Aufgabe war,
ganz und voll zu erreichen und auszugestalten beschieden war. Da
ist kein jäher Abbruch eines viel versprechenden Wirkens, keine
zerstörte Hoffnung auf begonnene oder noch zu erwartende Lei-

stungen". Dieser Trost vei'sagt bei dem Verlust, den unsere Wissen-
schaft in G. Meyer erlitten hat. Manches hat er uns noch in Aus-
sicht gestellt, was vms sicherer Gewinn geworden wäre; vielleicht

schenkt uns pietätvolles Gedenken noch das und jenes aus seinem
Nachlass. Zwar ist das, was G. Meyer geleistet hat, so reichlich

und so ausg-ezeichnet, dass die Sprachwissenschaft seinen Namen
dankbar in das Buch ihrer Geschichte aufnehmen wird — aber da
wo einem Menschenleben in der Fülle und auf der Höhe des Schaf-
fens ein Ende gesetzt wird, sind wir immerhin berechtigt, von "zer*.

störten Hoffnungen" zu reden.

Freiburg i. ß., 9. März 1901. Albert Tiiumb.

Yorsclilag-.

Brugmann hat in der ;]. Ausgabe seiner griechischen Gram-
matik die von Delbrück in der Aktionsarten-Frage aufgebrachte Ter-
minologie angenommen und s})richt die Holfnung aus, dass sie nie-

mand ohne Not fortan verlasse. Ohne Not wird wohl niemand Lust
haben, davon abzuweichen; aber eine Nötigung", sie zu verlassen,

scheint in der That vorzuliegen. Wenigstens haben fast gleichzeitig

Streitberg (IF. Anz. 11, 57) und ich (KZ. 37, 220) dagegen Einspruch
erhoben. Streitberg ist auch in der Praxis bei seiner früheren Ter-

minologie geblieben; ich bin gehorsamer gewesen und habe mich
Delbrücks Benennungen angeschlossen, indem ich es nur für- nötig

hielt, die alten, von Delbrück umgedeuteten Ausdrücke 'perfektiv'

und 'imperfektiv' gänzlich zu vermeiden. Da Delbrück beispiels-

weise eine Klasse von gotischen Verben als 'tenninativ' bezeichnete,

so habe ich also diese Verba gleichfalls terminativ genannt, habe
aber deutlich genug (namentlich S. 222) ausgesprochen, dass ich

Delbrücks Definition des terminativen Begriffes als falsch betrachte.

Ich bereue aber jetzt meinen Gehorsam und befürchte, dass mancher
von der neuen Ternnnologie verhindert werden wird, meine Stellung-

nahme Delbrück und Streitberg gegenüber richtig aufzufassen. Ich

stimme in der That (\'gl. a. a. 0. S. 222) darin mit Streitl)erg über-

ein, dass die 'ternnnativen' Verba des Gotischen 'punktuell' fungieren

können, und sehe mit Streitberg den Unterschied des Slavischen
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und des Gotischen hauptsächlich darin, dass die gotischen 'ter-

minativen' Verba zugleich die Iteration der 'pvinktuellen' Aktion
bezeichnen können. Der von mir S. 220 betonte Gegensatz zwischen
Streitberg und mir besteht also darin, dass ich für diejenige Klasse
von gotischen Verben, welche gewöhnlich eine 'punktuelle' Aktion
oder die Wiederholung der ^punktuellen' Aktion bezeichnen, in einigen
Fällen auch durative Aktionsart annehme {ausona gahausjandona,
augona habcuidans ni gasaihip S. 221), Avährend Streitberg eine solche
Verwendung ableugnet (vgl. IF. Anz. 11. 63 über gasaiJvis).

Da es wohl als ausgemacht zu gelten hat. dass Delbrücks
Terminologie aufgegeben werden wird, so erlaube ich mir, den folgen-
den Vorschlag" zur näheren Erwägung- zu empfehlen:

1) Die Benennungen 'perfektiv' und 'imperfektiv' bleiben der
slavischen Grammatik überlassen.

2) Die Benennung 'punktuell' scheidet aus. Ich habe sie in

meinem oben zitierten Aufsatz nur aus Gehorsam benutzt; sie ist

aber für das Slavische ebenso unpassend, wie für jede andere
Sprache. Die Eigentümlichkeit der von Delbrück 'punktuell' ge-
tauften Verba ist keinesweg.s, dass ihre Handlung "mit ihrem Ein-
tritt zugleicli vollendet ist" (Delbrück 2, 14; vgl. dagegen meine
Bemerkungen über russ. shjechalisb, soslisb a. a. 0. 223), sondern
ihre Eigentümlichkeit besteht darin, dass sie eine Handlung 'ä terme
fixe' bezeichnen (KZ. 37, 228). Deshalb schlage ich vor:

3) Statt 'punktuell' ist die (in der früheren Verwendung [KZ. 37,

222] entbehrliche) Benennung 'terminativ' zu gebrauchen. Man hat
zu unterscheiden zwischen 'einmalig-terminativ' und 'iterativ-ter-

minativ'. Die slavischen perfektiven Verba sind einmalig-terminativ
(von den speziellen Fällen abgesehen, die ich in dem genannten
Aufsatz 8.230—233 beleuchtet habe); die 'iterativ -terminative' Ak-
tion wird im Slavischen durch imperfektive Verba (Iterativa) aus-
gedrückt. In den meisten Spi-achen aber hal)en die einmalig -ter-

minative und die iterativ-terminative Aktion den gleichen Ausdruck.
4) Meinetwegen kann man noch von 'durativ -terminativen'

Verben reden (z. B. der Tischler bohrt das Brett durch Streitberg
IF. Anz. 5, 81). Das ist aber meiner Ansicht nach keine logische
Kategorie, sondern nur das Resultat einer wenigstens im Deutschen
stattfindenden unlogischen Ausdrucksweise (statt der Tischler ist im
Begriff, das Brett durchzubohren, dän. Snedkeren er ved at gennem-
bore Broittet). Sprachen, die eine ausgebildete Iterativkategorie
besitzen, verwenden hier das Iterativum: iat. adventäre 'im Heran-
rücken sein, sich nähern'; russ. umirätb 'im Sterben liegen'.

Kopenhagen. H olger Pedersen.

Personalien.

Die an der Universität Berlin neuerrichtete Professur für kel-

tische Philologie ist Prof. H. Zimmer in Greifswald übertragen
worden. — Prof. K. Brugmann ist zum auswärtigen Mitglied der
kgl. dänischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Kopenhagen er-

nannt worden, Professor H. Osthoff in Heidelberg zum auswär-
tigen Mitglied der ungarischen Akademie der Wissenschaften zu
Budapest. — Am 16. Juni beging Prof. J. Schmidt in Berlin das fünf-

undzwanzigjährige Jubiläum seiner Wirksamkeit an der dortigen
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Universität, am 21. Juni Prof. A. Leskien das "'leiche Jubiläum als

ordentlicher Professor der slav. Phiioloji'ie in Leii)zi<^-. — Prof. J.

Wriyht in Oxford wurde zum Nachfolger F. Max Müllers ernannt.

Die 46. Versamnilimt'- (Icutsclier Philologen und

Schulmänner

wird vom 1. bis 4. Oktober 1901 zu Strassburg i. E. stattlinden. Die
Obmänner der orientalischen txnd indog'ermanischen Sektion sind

Prof. Dr. Nüldeke und Prof. Dv. Leumann.



ANZEIOER
FOR IfflOGERMANlSCHE SFRACH- UM ALTERTUMSKUNDE.

BEIBLATT ZU DEN INDOGERMANISCHEN FORSCHUNGEN
HERAUSGEGEBEN

VON

WILHELM STREITBERO.

ZWÖLFTER BAND. ZWEITES UND DRITTES HEFT.

Bibliographie des Jahres 1899.

Vorbemerkung. Bei der Bearbeitung- der Bibliographie liaben

mich die folgenden Herren in gewohnter Liebenswürdigkeit unter-

stützt: Dr. D. Andersen in Kopenhagen (Skandinavische Erschei-

nungen), Prof. Dr. A. V. W. Jackson in New-York (Amerikanische
Erscheinungen), Prof. Dr. J. Zubaty in Prag (Slavische Erschei-

nungen).

Der vorliegende Jahrgang der Bibliographie unterscheidet
sich von seinen Vorgängern dadurch, dass die zweite Abteilung
(Idg. Altertumskunde und Mythologie) weggefallen ist. Die viertel-

jährliche Bibliogx-aphie im Zentralblatt für Anthropologie, Ethnolo-

gie und Urgeschichte liess sie als überflüssig erscheinen. Einiges,

was aus dem oder jenem Grunde erwähnenswert schien, ist in die

erste Abteüung übernommen worden.
Wie bisher benutze ich auch heute die Gelegenheit,

meine Bitte um Unterstützung zu wiederholen. Nur wenn
sich die Herren Autoren durch Sendung von Disserta-
tionen, Programmen, Gelegenheitsschriften, Sonderab-
zügen aus schwerer zugänglichen Zeitschriften auch
fernerhin am Avisbau der Bibliographie beteiligen, kann
die erstrebte Vollständigkeit, Genauigkeit und Schnel-
ligkeit der Berichterstattung erreicht werden.

Münster (Westfalen), Augu.st 1901.

Wilhelm Streitberg.

I. Allgemeine indogermanische Spracliwisseuschaft und
Altertumsknnde.

Sprachpsychologie. Ursprung und Entwicklung- der Sprache.
Kindersprache.

1. Oltuszewski W. Psychologia oraz filozotia mowy (Die Psycho-
logie oder Philosophie der Sprache). Warschau.

Anzeiger XII 2 u. 3. H
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Eine abweisende Anzeigte von K. Appol, Przegl. filozof. 2, 3
98-113.

2. Keller Denken u. Sprechen. Progr. des grossherzogl. Gymna-
siums zu Lörrach. 1898/99.

3. Beckmann N. Spr;\kpsykologi och modersraälsundervisning.

Dissertation. Lund Lindstedt. 152 S. 1,25 Kr.

4. Gehmlich E. Der Gefühlsgehalt der Sprache. Pädagogisches

^Magazin Heft 120. Langensalza Beyer. 84 S. 1 M.

5. Nyrop K. Eufemisme. Dania 6, 195—224.

Allgemeine Untersuchungen über den Gebrauch euphemisti-
scher Wendungen in der Sprache. 1) Die Mittel, durch welche man
solche Wendungen bildet, sind besonders Fremdwörter, Synekdoche,
Litotes, Antiphrasis oder Aposiopesis. 2) Untersuchungen über einige

der Gebiete, wo Euphemismen besonders zur Verwendung kommen:
Gott, Teufel, Hölle, Sterben (Leichname, Grab. Friedhof u. dgl.),

Krankheiten, Strafen, Vei'brechen und Laster (Diebstahl, Mord, Lug
und Trug, Trunk, "Venus"), der Verdauungsprozess, Körperteile,

Kleidung und verschiedene Schimpfwörter.

6. Geiger L. Ursprung und Entwicklung der menschlichen Sprache

u. Vernunft. 2. Bd. 2. Aufl. Stuttgart Cotta Nachf. 10 M.

7. Lobsien M. Über den Ursprung der Sprache. Sonderabdruck

aus der Zeitschr. f. Philosophie u. Pädagogik. Langensalza Beyer.

86 S. 1 M.

8. Regnaud P. La question de l'origine du langage et la linguisti-

que evolutionniste. Revue de Ling. 32, 201—29.

9. Ribot Th. The origin of speech. Open Court 13, 202—10.

10. Baudouin de Courtenay J. Über die feste beständige Rich-

tung der Sprachumwandlungen im Zusammenhang mit der Anthro-

pologie (poln.). S.-A. aus Kosmos Heft 4 5. Lemberg. S. 155—173.

In der idg. Lautgeschichte lässt sich nachweisen, dass die

Phonationsthätigkeit aus der Kehle in die jNIundhöhle, und in dieser

vom hintern Teile der Zunge in der Richtung- zu deren vorderem
Teil und zu dan Lippen übertragen wird. Hierher gehört einerseits

der vielfache Schwund von h, der Wandel von ursp. Aspiraten zu
nicht aspirierten Explosiven bzw. zu Lauten, deren ursp. Aspiration

zu einer andern Lautmodiükation wurde, das Aufgeben der ursp.

Tonhaftigkeit der Kons. z. B. im Deutschen, das Entstehen von ö-

und M-Lauten und sonstige Vokalveränderungen; anderseits der
vielfach sich wiederholende Wandel von Hinter- und Vordergaumen-
lauten, von j zu allerhand Zischlauten, die Labialisation ursp. Hin-
tergaumenlaute in den Sprachen der idg. Westgruppe, der Wandel
von labialisierten Velaren zu Labialen usw. So auch in den semit.,

ugro-finn., ural-alt. u. a. Sprachen. Dieser Art Phonationswandel
involviert eine Arbeitsersparnis für die gesamte Sprechthätigkeit (1.

Phonation. 2. Addition u. Perception, 3. Gehirnthätigkeit). Vom an-

thropol. Standpunkt aus haben wir es da mit allmählicher Entfernung
vom tierischen Standpunkte (die Tierlaute kommen in der Larynx
und Pharynx zu Stande), mit Vermenschlichung der Sprache zu
thun (anatomische Folgen des ganzen Prozesses in der Ausgestal-

tung der vorderen Sprachorgane). Diese Hauptrichtung der Laut-
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Umwandlungen steht im Einklang* mit der Haujitrichtung der an-
thropol. Entwickelting, mit dem Verlängern seiner eigenen Indivi-
dualität in die Aussenwelt hinein. (Zubaty.)

11. Alferov A. Ocerki iz zizni jazyka (Aus dem Leben der Sprache.

Einleitung zur Methodik der Muttersprache). Moskau. lY u. 81 S.

40 Kop.

Anz. von Porzezinskij Zur. Min. 323, 494—508.

12. Kristensen M. Samlende Krsefter i Sprogudviklingen. Studier

fra Sprog- og" Oldtidsforskning, udg. af det philologisk-historiske

Samfund. Nr. 41. (Vol. IX.) Kopenhagen Klein. 59 S. 1,00 Kr.

13. Kristensen M. Nogle hovedtra^k af sprogets udvikling. Grund-
linier af loredrag. Kolding. 15 S.

14. Ljungstedt K. Spräkets lif. Inledning tili den jämförande
spräkvetenskapen. Populär framställning. Stockholm Seligmann.

155 S. 2,50 Kr.

15. Merguet H. Bemerkungen über die Entwicklung der Sprache.

Prograiimi des Kgl. Gymn. u. Realgymn. zu Insterburg. 10 S. 4^.

16. Ribot Th. The evolution of speech. Open Court 13, 267—78.

17. Ament W. Die Entwicklung von Sprechen und Denken beim
Kinde. IMit 5 Kurven u. 4 Kinderzeichnungen. Leipzig- Wunder-
lich. 2,40 M. geb. 2,80 M.

18. Toischer W. Die Sprache der Kinder. Sammlung gemein-
nütziger Vorträge, hrsg. vom Deutschen Vereine zur Verbreitung-

gemeinnütziger Kenntnisse in Prag Nr. 248.

19. Roussey Ch. Notes sur l'apprentissage de la parole chez une
enfant. La Parole 1, 791—99. 870—80.

20. Ziehen Th. Die Ideenassoziation des Kindes. Berlin Keuter u.

Reichard 1898. 1,50 M. (Sammlung von Abhandlungen aus dem
Gebiete der pädagog. Psychologie und Physiologie hrsg. von H.

Schiller u. Th. Ziehen."^ Bd. 1 Heft 9).

21. Cederschiöld G. Om kvinnospräk. Nord. Tidskr. utg. af Let-

terstedtska fören. 1899. S. 417—4.34.

Über die Sprache der Frauen, besonders in psychologischer
Beziehung.

Sprachpliysiologrie.

22. Sweet H. The practical study of languages. With tables and
ill. quotations. London Dent. XIV u. 280 S.

23. Jespersen 0. Fonetik. En System atisk Fremstilling af Lseren
om Sproglyd. 3. H. Den specielle Dels Slutning. Kopenhagen
Schubothe." 314 S. u. 1 Taf. 6,50 Kr.

24. Rousselot La phonetique experimentale. Son objet, appareils

et perfectionnements nouveaux. La Parole N. S. 1, 1— 10.

Auch als Sonderdruck Clairmont Daix 1899 erschienen.
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25. Rousselot Historique des applications pratiques de la phoneti-

qne experimentale. La Parole 1, 401— 17.

26. Zünd-Burguet A. La Phonetique experimentale appliquee k

rcnseignement des langues Vivantes. Macon Protat 1898. 36 S.

27. Zünd-Burguet A. Applications pratiques de la phonetique ex-

perimentale. La Parole 1, 11—19. 138—152.

28. Roudet L. Methode experimentale pour l'etude de raccent.

La Parole 1, 321—44.

29. Rousselot Kecherches de phonetique experimentale sur la marche
des evolutions phonetiques d'apres quelques dialectesbas-allemands.

La Parole 1, 769—90.

Wiederabdruck der Anz. 7 Abt. 1 Nr. 15 erwähnten Arbeit.

30. Laclotte, Fauste. L'harmonie vocalique. La Parole 1, 177—88.

Le Probleme se pose ainsi: l'' Qi^elle est Tintiuence d'une
articulation subsequente sur Farticulation qui la precede; 2^ Dans
le cas oü le g'roupe renferme deux voyelles l'influence de la seconde
peut-elle s'etendre jusqu'ä la premiere?

31. Östberg H. 0. Les voyelles velaires accentuees. Upsala.

32. Gallee J. H. Verslag- van de voordracht over de vocaalklanken,

uitgedrukt door graphiek der articulatie, in verband met Dr.

Boeke's i)honographische glyphiek. 32 S.

33. Zünd-Burguet A. De la prononciation de l'.v et du ch (d. i. s).

La Parole 1, 281-88.

34. Meyer E. A. Die Silbe. Die Neuern Sprachen 6, 494-503.

35. Olivier P. De la voix chuehotee. La Parole 1, 20—31.

1. Dans les conditions ordinaires, le larynx prend toujours
part au chuchotement. 2. Les vibrations de cet organe, pendant
le chuchotement fort, sont toujours nettement indiquees par la me-
thode graphique. 3. Dans la voix chuehotee. la g-lotte est toujours
retrecie presentant une image distincte de celle qu'elle montre pen-
dant la voix parlee ordinaire ... II ne semble pas y avoir une
Position de giotte caracteristique du chuchotement.

36. Gregoire A. Note siu* l'action du thorax dans la phonation.

La Parole 1, 718-20.

37. Kiesow F. Zur Psychophysiologie der Mundhöhle. Philos. Studien

14. Bd. Heft 4.

"^

All^emeiue Sprachwissenschaft. Id^. Grammatik.

38. Steinschneider Ph. Über Sprachkenntnis und Sprachkunde.

[Virchows Sammlung gemeinverständl. wissenschaftl, Vorträge.

Heft 322.] Hamburg Verlagsanstalt. 28 S. 0,75 M.

39. Pedersen H. Sprogvidenskaben. Sonderdruck aus "Sonder-

jydske Aarbeger". Flensborg. 64 S.

Verf. hat durch diese gemeinverständliche Übersicht über die

Sprachen und über die Methode und Ergebnisse der Sprachforschung
beabsichtigt, den Laien, bei denen sich thatsächlich vielfach Inter-

esse für s])rachliclie Verhältnisse vorfindet, eine Anleitung zu geben.
Gewöhnlich ist die sprachliche Beobachtung der Laien oberflächlich
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oder gänzlich verfehlt; ein schlagendes Beispiel zieht Verf. in der
Einleitung heran, in der er mit scharfer Kritik die Aufsätze J. P.

Filskows über die Mundarten Schleswigs (Grenzboten, 48. Jahrg.

Nr. 33 u. 36) bespricht. Docli findet man bisweilen bei Laien auch
gute Beobachtungen, und von solchen bieten die Untersuchungen
N. Andersens über die Sundewitter Mundart das glänzendste Bei-

spiel dar (vgl. IF. Anz. 10, 225 Nr. 67).

40. Muller H. C. Über die Gründung einer Zeitschrift f. allgemeine

Sprachwissenschaft. Zeitschr. f. Ethnologie 31, 497—506.

41. Stöhr A. Algebra der Grammatik. Ein Beitrag zur Philosophie

der Formenlehre und Syntax. Wien Deuticke 1898. 144 S. 2,50 M.

42. Temple R. C. A Theory of Universal Grammar as applied to

a Group of Sa vage Languages. JRAS. July 1899 S. 1—40.

43. de la Grasserie R. Etudes de grammaire comparee. De la

categorie des voix. Paris Maisonneuve. 273 S. 12 Frs.

44. de la Grasserie R. De la conjugaison negative ainsi que de

l'interrogative et de la dubitative. Museon 17, 255—68. 18, 59—
73. 123-42. 309-31.

45. de la Grasserie R. Les diverses fonctions des verbes abstraits.

MSL. 11, 27-51.

1. Fonction lexicologique du verbe auxiliaire. — 2. Fonction
grammaticale. A. F. gr. d'expression des concepts verbaux. a) Ex-
pression de la voix. b) Expression du temps. 1) Temps absolu. —
-2) T. relatif. Auxiliaire suffixe: Langues indo-europeennes. Lan-
gues Chamitiques; L. du Caucase. L. altai'ques. L. oceaniennes.
Nuba. Singalais. Siamois. Auxiliaires prefixes. Auxiliaire prepose
analytiqueinent. — 3) Temps doublement relatifs. — 4) Le futur.

Auxiliaire latent. A. apparent. — 5) Temps indetermine. — Expres-
sion des modes. — B. Fonction grammaticale consistant ä porter

l'expression du concept de la personne et de ceux du temps, de la

voix, du mode, du conjug-aison periphrastique. a) C. periph. indi-

-quant la surdetermination. c) C. p. indiquant Tinterrogation ou la

uegation. c) C. p. dans le but de renforcer Taffirmation, coexistant

avec la conjugaison normale, d) C. p. sans but determine. e) C. p.

au moyen de l'auxiliaire negatif.

46. Reckendorf S. Zur allgemeinen Syntax. IF. 10, 1(07—89.

1. Nichtverbales Prädikat. — 2. Stellung des Prädikats. — 3.

Medium. — 4. Tempora. — 5. Perfekt. — 6. Imperfekt. — 7. Impe-
rativ. — 8. Apokopatus. — 9. Dual. — 10. Geschlecht. — 11. Ka-
sus. — 12. Akkusativ. — 13. Genitiv. — 14. Partizip u. Infinitiv. —
15. Zahlwörter. — 16. Attribut. — 17. Präpositionen. — 18. Prono-
men. — 19. Artikel. — 20. Neuordnung. — 21. Relativsätze. — 22.

Absichtsätze. — 23. Bedingungssätze.

47. Reckendorf H. Über syntaktische Forschung. Beilage zur

Allg. Zeitung 1899 Nr. 165—167.

48. Haag K. Die direkte Methode der Mundarten -Kartographie,

ihre sprachwissenschaftliche Bedeutung und praktische Notwen-

dig-keit. Beilao-e zur Allg-. Zeitung 1899 Nr. 230.
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49. Meringer R. Idg-. Sprachwissenschaft. 2. Auflage (Sammlung-
Göschen Nr. .59). Leipzig- Göschen. 0,80 M.

50. Thomsen V. Indoeuropaiiske Sprog. Salmonsens Konversations-

leksikon. 9. Bd. 1899.

51. Bogorodickij V. A. Kurs der vergl. Grammatik der indoeur.

Sprachen (russ.). Zap. Univ. Kazan 66, 4, 65— 80.

Vgl. Anz. 2, 139. Schluss der Einl. Auch als S.-A. (H. 1, 60 Kop.).

52. Müller G. H. Beiträge zur Sprachwissenschaft. Programm des

Gymnasiums zu Saarg-emünd 1899/1900. Saargemünd 1900. 21 S. 40,

1. Zum Genus der Indogermanen. (Zu IF. 8, 304 flf.)

Über -s im Nom. Sg'. der ?•- n- s-Stämme. Antwort auf die Frage,
wie es komme, dass der Stamm als Genus neutrum nicht bloss das
Abstrakte, sondern auch als Vokativ das Allerkonkreteste bezeichne.
(Der Nom. sei ursprüngl. zur Anrede verwandt worden. Durch Zu-
rückziehung* des Akzents sei die Endung- geschwunden.) Versuch,
den ältesten Entwicklungsg-ang der Sprache zu rekonstruieren. —
2. Der Lokalismus. Gegen 0. Hoffmann BB. 1899 S. 167 f. wird
die lokale Grundbedeutung- der Kasus geleugnet. — 3. Die Bil-
dung' der 1. Sg-. Ind. Fräs. Aktiv. -77ii sei durchweg- die Endung
gewesen.

53. Wheeler B. I. The origin of grammatical gender. Journ. Germ.
Phil. 2, 528-45.

Vgl. das Referat des Verfassers in den Proceedings Am. PhiL
Association 30 S. XIX—XXIII u. den altern Aufsatz Class. Rev. 1889,

390 ff. — Brugmanns Theorie befriedigt in negativer, jedoch nicht
in positiver Hinsicht. Sie lässt sich nur auf die ä- und ?"e-Klasse

anwenden. Bei den sog. Wurzelstämmen versagt sie; warum ist

nögs Fem., pöds Mask.? Weder snesör noch müter haben eine
Gruppenbildung veranlasst wie jene der fem. ä-Stämme. Wie kommen
Stämme verschiedener Bildung wie z. B. qnnä ylqi, gmfis dazu
eine Gruppe zu bilden? In allen Fällen von Genusassimilation
spielt ein äusserliches Zeichen wie Artikel, Pronomen, Adj. die
führende Rolle, vgl. le sor't (M. statt F.) nach le bonheur, malheur
destin, hasard usw. Jede Gruppenbildung- gleich fungierender
Formen (z. B. der Nom. PI. -oi -ai -ec) hat eine formal geschlossene
Kategoi-ie als Vorbild zur Voraussetzung- (hier den Plur. des Ver-
bums). [Bei dieser Gelegenheit stellt der Verf. den wichtigen Satz
auf: "The ])t>ychological grouping from ichich the phenomena of
ancdogy result is never a groiqying on the hasis solelg of meaning,
nor on the hasis solely of form; hoth are involved in everg case".

Pauls Scheidung in Ibrmale und stoffliche Gruppen ist für den psy-
cholog. Prozess bedeutungslos.] Auf Grund dieses Prinzips ist es
durchaus unwahrscheinlich, dass dieGenuskategorienvonden Wörtern
mit natürlichem Geschlecht wie Vater, Mutter usw. entsprangen. —
Wohl aber ist das Fron, der 3. Pers. er—sie— es als Ausgangspunkt
für die Entstehung' des g-ramm. Geschlechts vorzüglich geeignet,
vgl. Verf. Class. Rev. a. a. 0. Sein Prinzip haben nachher sowohl
Henning- KZ. 32, 402 ff. (1893) als auch besonders Jacobi Kom-
positum 115 ft". (1897) aufgestellt. Die verschiedenen Stadien der
Entwicklung, die Wh. annimmt, weichen freilich von denen Jacobis
mitunter ab.

Da das gramm. Geschlecht im Idg. weder durch das Nomen
noch durch das Verbum ausgedrückt war, müssen wir seinen Ur-
sprung- beim Pron. ixnd Adj. suchen. Das bestätigen aucli die nicht-
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idg. Sprachen. Sehr deutlich lehrt das Englische die Abhängig-keit
der Geschlechtsbezeichnung vom Pron. Im Engl, existiert kein
granim. Nominalgeschlecht. Die Unterscheidung zwischen wirklichem
und metaphorischem Sexus betrift't die Objekte, nicht ihre Namen.
Fälle wie he-goat she-tcolf sind Objektbezeichnungen so g'ut wie
Vater ^ Mutter: she-ivolf ist spezieller als wolf ebenso wie im Griech.
r) 9eöc spezieller ist als ö öeöc (oi Öeoi^ Götter und Göttinnen). r\ Öeöc

fällt sowenig unter den BegTiflf des gramm. Geschlechts wie i] jbobo-

ödKTuXoc r) ctYpoiKoc. Das gleiche gilt von r\ öööc, r\ vf\coc usw. Sie
sind alte Überbleibsel einer Zeit, bevor das Pronomen seinen Ein-
fluss geltend g'emacht hat; Auch die Komposita stammen aus einer
Zeit, woKasusendung'en und Konkordanz nicht vorhanden waren. Die
älteste Schicht der idg. Neutra (die nicht-o-Stämme) haben im N. A.
den reinen Stamm. Die Neutra auf -om sind sekundär entwickelt,
sie sind Formen individualisierter o-Stämme und bezeichnen "the
passive recipient. the goal or compleraent of the action named in

the verb, in distinction from the bearer and exponent of the action
represented in the .s--forms." Durch Verlust des themat. Vokals nach
Streitbergs Gesetz erschienen s-u. ???-Formen auch bei kons. Stämmen.
Erst dann drang -m bei den Neutris in den Nom. Wir haben hier
die älteste Klassifikation der idg. Nomina vor uns: auf der einen
Seite die alten Neutra der .3. Deklination, auf der andern die in-

dividualisierten 0- i- ^«-Stämme. Diese Klassifikation entspricht etwa
der Scheidung zwischen definit und indefinit bei andern Sprachen.
Die Verbindung zwischen Pron. und Nom. stellten die Adjektiva
her: das bezeugt ihre 'Konkordanz' {-os -ä -om). Das Pronomen
aber hatte eine eigne Femininform: sä (si). Hierin hat Jacobi S. 121
mit Eecht die Quelle der femin. ä-Endung erkannt. Das Nominativ-s
hat nichts mit dem Femininum zu thun; das beweist seine Erhal-
tung bei den Femininen der 3. Dekl., in den Epikoina auf -os-, im
Fem. der Adjektiva zweier Endungen und in den Nominibus wie
öböc. Zuerst drangen die ä-Formen ins Adj. ein: sä leiikös wird
{sä) leukä\ von da gingen sie aufs Sixbstantiv über; es entstanden
Gruppen von (7-Femininen. Infolge dessen ward -ä- zum Feminin-
sufflx. Der Parallelismus des Kontrasts zwischen Kollektivabstrakten
auf -ä und Verbalsubstantiven auf -os (hhorä: bhöros) und zwischen
Femininen auf-« und Maskulinen auf -o« Hess die Kollektivabstrakta
als Feminina empfinden. Dies war der entscheidende Schritt dazu,
dass das Geschlecht aufhörte eine Eigentümlichkeit der Objekte zu
sein und zum gramm. Genus wurde. Das idg. grammat. Geschlecht
blieb, was es von Anfang an war: eine unvollkommene Vermischung
zweier verschiedenen Klassifikationssysteme. Das eine Extrem war
die atif der Bedeutung bendiende Klassifikation, das andere die
auf der Form beruhende. Die alten Formklassen prädominierten
zwar stets, aber mehr oder weniger von einem fremden System be-
einflusst, das ihnen ein neues Leben einflösste.

Angefügt ist ein vollständiges Verzeichnis der Litteratur über
die Entstehung des gramm. Geschlechts.

54. Osthoff H. Vom Suppletivwesen der idg. Sprachen. Erweiterte

akademische Rede. Heidelberg Hörning. 84 S. 4^. 4 M.

55. Breal M. Les commencements du verbe. MSL. 2, 286—84. (1900).

Abdruck avts der Revue de Paris vom 15. Dez. 1899. I. Das
älteste am Verbum ist das zeitlose 'Präsens'. Personenbezeichnung
und Tempus fehlten ursprünglich. — II. Zwei Formen existierten
itrsprünglich : a) Befehlsform, b) Form, die angibt, dass die befohlene
Handlung geschehen ist. Dem Verb ist es eigentümlich, dass es
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der Mitteilung einer Thatsaehe ein subjektives Element zufügt. —
III. Die Antwortformen haben die Tempora geliefert. Sc ist das
Perfekt nichts als ein intensives Präsens. Die wahre Bedeutung des
Aorists "qui diltere seulement du present par un surcroit d'affir-

mation" zeigt der gnom. Aor. Das Aug-ment ist mit dem homer.
f\ 'assurement, ovii, vraiment' identisch. Die 'Tempora' im eigent-
lichen Sinn sind also ziemlich jungen Datmns. — IV. Entstehung
der Personalendungen aus Pronominibus.

56. Hirt H. Der idg. Ablaut, vornehmlieh in seinem Verhältnis zur

Betonung. Strassburg Trübner. VIII u. 224 S. 5,50 M.

57. Hirt H. Akzentstudien. IF. 10, 20-59.

Vgl. Anz. 9, 139 Nr. 18. — 11) Die Stämme auf e^. Ergänzung
zu IF. 7, 1,S8 ff. 185 ff. Vgl. auch Verf. Idg. Akzent 192 Fussnote.
Abweichend A'on Bartholomae Stud. 2, 61 erkennt der Verf. nur e

und ei nicht ä und äi im Basenauslaut an. Ablaut a) exe{i) : exi —
Sing. Prs. u. s-Aor. — b) {e)xe{i). Dies wird durch Slav. Lit. Griech.
bestätigt, während Lat. ixnd Germ, kein festes Verhältnis mehr haben.
Im Griech. ist der Stamm auf -e im Passivaorist auf -riv erhalten,

neben dem sich io- und seltner o-Präsentien finden. (Material bei
Homer und im Att.) Das Material lehrt, dass das e des 2. Stammes
ein integrierender Bestandteil der Wurzel ist. Sowohl -r]- in euävriv

als auch -/o- in luaivo.uai sind Ablautsformen des Wurzelausgangs.
Beispiele für e/i aus dem Perfekt, der Nominalbildung, dem ai.

Passivaorist. — Anhang: ai. äslA zu lat. eräs? Die Erklärung
Bartholomaes Avird abgelehnt.

12) Zur Betonung des Preussischen. Ergänzungen zu Bernekers
Preuss. Sprache.

13) Zur lit.-slav. Betonung-. A. Die Natur des lit. Akzents u.

die Quantitäten. — B. Die lit. Akzentverschiebung. — C. Die Be-
tonung der o-Stämme im Lit.-Slav. Resultat: 1) Die alten idg. Längen
vor dem Ton (.lit. ö e y ü ü) ziehen den Ton von der flg. Silbe

auf sich.

2) Es entsteht der sekundäre gestossene Ton.
3) Der gestossene Ton zieht den Ton der flg. Silbe auf sich,

wenn diese g-estossen betont war.

4) Der Akzent geht von einer Kürze auf die flg. stossend be-

tonte Silbe über.

5) Unter dem Ton werden alle Gilben mit Ausnahme der End-
silben gedehnt.

6) Der Akzent geht von einer schleifenden Länge auf die

flg. Silbe über (in dem Dialekt der Universitas u. z. T. in Ostlitauen

noch nicht durchgeführt).

14) Der idg. Ablaut e-o. o entsteht im Satzton. In äqppwv usw.
sind die zweiten Glieder der Komposita tieftonig geworden, haben
aber ihren alten Akzent als Tiefton bewahrt. Dieser hat dann e in

o gewandelt. Für alle o reicht dieses Gesetz jedoch nicht aus.

58. Gauthiot R. A propos de la loi de Verner et des effets du
ton indo-europeen. MSL. 11, 193—97.

Alle Wirkungen des idg. Akzents lassen sich auf eine Ein-

heit zurücktühren und aus der Natur desselben erklären. Der idg.

Akzent hat auf das konson. Element, das ihm unmittelbar folgt, Ein-

fluss aiisgeübt im Germ. (Verners Gesetz), im Griech. (pc, vgl. Wacker-
nagel KZ. 29, 127), im Awest. (r in rp wird tonlos, Grundriss der
Iran. Phil. 1. 168): in allen drei hat der Akzent die Stiunnlosigkeit

der Kons, begünstigt (sie erhalten oder erzeugt). Gehn wir vom
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Skr. aus, so finden wir, dass die Tonsilbe öEeia, die posttonische
ßapeia ist. Nun existiert kein Unter.schied zwischen der Muskelan-
streno'ung", die den Stimmton und der, die die Tonhöhe bewirkt:
Stimmton und Tonhöhe sind das Ergebnis der Kontraktion derselben
Muskeln. Die höchstbetonte Silbe ist die, für die die Stimmbänder
am stärksten gespannt sind. In einer Sprache wie dem Skr., das
den Svarita besitzt, finden wir allmähliche Lockerung der Muskel-
spannung* d. h. einen langsamen Überg-ang von der hohen zur tiefen

Silbe. Im Griech. dagegen ist die Abspannung plötzlich; es findet

kein allmählicher Übergang von öEeia zu ßapeia statt, sondern ein

Kontrast: Die Abspannung ist so stark, dass sie in günstigen Fällen
die Ruhelage erreicht d. h. den Verlust des Stimmtons. Da der
Intensitätsakzent diese Thatsache nicht erklären kann, so ist der idg*.

Akzent vorwiegend musikalisch gewesen.

59. MeilletA. D'un effet de l'accent d'intensite. MSL. 11, 165— 172.

Die Veränderung'en der Vokale in nichtintensiven Silben unter
dem Einfluss des Intensitätsakzents, der eine mittelbar oder unmittel-

bar benachbarte Silbe trifft, zeigen 3 Typen: 1) Reduktion der
nichtintensiven Vokale, die bis zum Verlust gehn kann. — 2) Die
nichtintensiven Volvale verlieren ihre eigentümliche Artikulation und
werden zu einem neutralen Vokal. — 3) In bestimmten Sprachen
werden sie geschlossen. Der Tntensitätsakzent beruht auf einer be-

sonders raschen Bewegung der Luftsäule des Expirationsstroms.
Die artikulatorischen Bewegungen, die dieser Expiration korrelativ

sind, werden infolge der Reaktion gegen den intensiven Luftdi-uck
mit grösserer Energie ausgeführt als sonst. Wenn nun der Sprechende
seine Aufmerksamkeit ganz auf die Intensitätssilbe richtet, vermin-
dert er die Stärke des Luftdrucks für die schwachen Vokale; hier-

durch aber Averden sie naturgernäss geschlossener (vgl. Bourdon
Annee psychologique 1898 S... 373). Die Thatsache, dass ein Vokal
durch eine Art instinktiver Ökonomie geschlossener wird, tritt uns
auch ausserhalb der schwachen Silben entgegen: 1) Ein nasalierter

Vokal hat die Neigung geschlo.ssen zu Averden: die gTÖssere Enge
des INIundraums kompensiert die Öffnung des Nasenraums. — 2) Lange
A-'okale neigen ebenfalls zu geschlossener Aussprache.

60. Zubaty J. Die idg. Velar- und Palatallaute (cech., referierend).

Listy fil. 26, 26—30, 96—102.

61. Meillet A. A propos du groupe -na-. IF. 10, 61—70.

La modification de Tun des mouvements constituants d'un
phoneme entraine diverses alterations complexes et tres divergen-
tes. — Toute l'histoire phonetique d'une langue se reduit ä la de-

scription de quelques changements dans la maniere d'articuler et

des reactions aux((uelles ces changements ont donne lieu; les reac-

tions sont la consequence immediate du Systeme phonetique de la

langue etudiee.

62. MeilletA. Notes sur quelques faits de morphologie. MSL. 11,

6—21.

1. Le vocalisme du superlatif indo-europeen. Im Indo-iran.

haben Komp. und Superlativ gleicherweise e-stufige Wurzel (von
wenigen Ausnahmen abgesehen). Daher ist es unwahrscheinlich,
dass die Doppelheit gr. öXeiZoiv : öAvyictgc das Ursprüngliche zeige.

oXiYiCToc, KpctTicToc eXuxicToc haben den Vokal des Positivs. Der
Komparativ wird nur beeinüusst, wenn er Suffix -lov nicht -jov hat.

Im Ind. Wurzelbetonung im Superl. Die wenigen Ausnahmen sind
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Neubildungen. Germ. Doppelformen wie ae. Icbssa, Iceresta u. tcyrsa.
icyrresta sind seit Thurneysens Gesetz nicht mehr beweiskrältig".

2. abg-. sich vbSb. Das e von sicemi siceim erklärt sich durch
die Erwägung-: En temps oü ei (d'oü plus tard e) issu de oi trans-

foi'mait k en c, ou, plus exactement, en cJ . il est clair, que cJ pro-
voque par ime autre cause [par l'action de la voyelle palatale prece-
dente] ne pouvait transformer ce meme ei en i." Dasselbe gilt von
vhSh. s aus ch durch den Einfluss des vorausgehenden Palatals ist

idg. s vgl. lit. v'isas.

3. ai. abhimätis und vpamätis haben mn aus mnä. n hat über
n gesiegt aus rhythmischen Gründen.

4. Les accusatifs skr. asmCmam, sväsäravi etc. Die idg. Doppel-
heit des Paradigmas N. -es -äs

N. PI. -es-es -os-es

G. Sg. -es-e/os -es-e/os

wird im Indoiran. zu -üs -äs

-äs-as -äs-äs

-äs-as -äs-as.

Das a des Suffixes im N. PI. war durch das Timbre des Suffixvokals
im Gen. Sg. geschützt, das d von -äs-äs nicht; es stimmte nur zu
dem ä des Nom. Sg. im Timbre. So kam es, dass es sich auch in

der Quantität danach richtete. Ebenso hat bei den ?i-Stämmen
das -ä des Nom. Sg. auf das suffixale ä des Nom. Plur. wirken
können, da dieses durch das ä der andern Kasus schutzlos blieb.

Die Thatsache, dass indoiran. ä einem europ. ü entspricht, beruht
also nicht auf einem Lautgesetz, sondern auf Analogiebildung.

5. slav. zeleti, pifeti bereiten eine doppelte Schwierig"keit. a)

Sie haben die Nebenformen zelati, jyitati-^ b) Die einzigen Nomina,
aus denen diese Verba hervorgehen können sind zalja und pista,

von denen man Bildungen wie *zeljati 'pitjati erwarten niüsste. Die
Erklärung ist die gleiche wie lur zejq neben lit. ziöjit (MSL. 9, 1.37 f.)f

zelje-je- pifjeje- haben durch Dissimilation das erste j verloren.
ß. De quelques aoristes monosyllabiques en armenien.
7. Le genitif singulier des themes pronominaux en armenien.
8. Le genitif en -oj des noms de parente en armenien mo-

derne.
9. Sur quelques formes anomales de themes zends en -ä-. Die

Genitive auf -qni statt -anqm im Jüngern Avesta sind zufällige In-

korrektheiten.

63. Meillet A. Une anomalie indo-europeenne, grec ä\Xo. MSL. 11,.

389 (1900).

D'apres le temoig'uag-e de l'indo-iranien, du slave, de l'arme-

uien et du latin, les themes en -o- indo-europeens signifiant 'un,,

entier, tout' etaient fiechis comme les demonstratifs, sauf au nom.-
acc.-sing. n. ou, ä en juger par l'indo-iranien et le latin . . . ils

avaient la forme nominale ...... Dans l'adjeetif 'autre' ä suffixe

-yejo au contraire — et dans celui-ci seul — la Hexion dem. s'etend
au neutre: skr. anyät zd. anyat v. perse an yas-{ciy), lat. aliud,

grec äWo.

64. Reichelt H. Die /e-Stämme. BB. 25, 234-38.

Die Zusammengehörigkeit und ursprüngliche Identität der ^e-

Stämme mit den j^"-Stämmen wird durch Hg. bewiesen: 1) Die /-Ste.

haben im Femininum frühzeitig m-Formen aufgenommen, z. B. ai.

bhümyüh, cpepoüoic an. heidar usw., dann wurden diese auch auf"

Stämme auf -oi- übertragen: Icanäyäi usw. Von hier aus begann
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die Beeinflussung' der ä-Ste. Im Griech. ward der regelrechte Akk.
der ^Stämme -m d. i. ivi zu -lav umgestaltet und zog" m-Formen in

den obl. Kasiis nach sich. — 2) Die sog*. ?'e-Stämme haben in den
Einzelsprachen noch vielfach die urspr. z-Formen, z. B. aw. daev-
ay-ö, qpepoucav, facietn, facie, heidr^ heide, heidi, zole, zoll (Du.) usw.
zole hat -e aus -ei. vgl. Atitlu. Abg.' ze7ni ist L. Sg. eines /-Stammes.
Die Kasus des Du. u. Plur. sind, soweit die z-Dekl. nicht fortbesteht,

der ?'(7- Flexion entnommen.

65. Reichelt H. Die abgeleiteten ?'- und ?i-Stämme. BB. 25, 238-52,
Zwei Klassen im Idg. : 1) Nom. -ew-s -öic-s und -öi -ei. 2) -i-s

US. Mit Meringer BB. 16, 229 ist der Nom. auf -eu-c aus -rju-c al&

die älteste Form der u-Stämme anzusehen und mit säkhä Akk.
sdkhäyam gäus gäm zu parallelisieren. ^Nlit Ausnahme des N. A. V.

Sg. und Akk. PI. sind die Kasus von KI. 1 u. 2 unter sich und mit den ab-

geleiteten 7'- u. ti-Sten. identisch. — Betrachtung der Kasus beider
Klassen. — Im Nom. Akk. Sg. haben sich in der Komposition die

schwundstufigen Formen entwickelt; dies beweist 1) dass neben
den Formen auf -is -ics noch die alten Bildungen auf -e(/)s -e(;ii)s -ö{i}

stehn ; das Nom.-s ist unursprünglich. 2) In der Komp. und bei

einsilbigen Wurzelstämmen ist neben der Schwundstufe die Normal-
stufe noch erhalten: veh und vih pathe-sfhä- TTorei-ödaiv u.a. 3) Im
Komp. musste bei Anfangsbetonung die letzte Silbe am meisten
reduziert werden z. B. aw. asavaxsnus : x.müu.s. Umgekehrt bei

Endbetonung Reduktion des ersten Gliedes.

66. Meillet A. Sur les suffixes verbaux secondaires en indoeuro-

peen. MSL. 11, 297-323 (1900).

Toutes les fois, qu'un theme nominal se compose d'une i'acine

et d'un Suffixe qui, dans une partie au moins de ses emplois, est

notoiremeut secondaire, il n'est pas legitime d'affirmer que ce theme
soit primaire, on peut — on doit peut-etre — toujours tenir ce theme
pour derive d'un aiicien nom racine. Ce qui est vrai des noms
peut l'etre aussi des verbes: plus d'uiie foruiation qui passe pour
primaire est sans doute secondaire en realite. L'indo-europeen
possedait aux moins deux suffixes verbaux servant ä former des
themes secondaires: -ye- ... et -^-fce-; il y a Heu de rechercher . .

si tous les verbes formes ä Taide de ces suffixes ne seraient pas
secondaires. — Beispiele. — Notes: 1. Sur le suffixe -stno-. — 2. Sur
la place du ton dans les verbes grecs: On' s'est demande si la regle
generale qui definit la place du ton dans les formes personnelles
des verbes grecs est due ä la gcneralisation des formes atones ou
ä une combinaison des formes atones et des formes toniques (Hirt

Akzent 170 f.). Le fait, que. dans tous les denominatifs tels que
Ti,uuj (TT|uäuu) . . . la place du ton historiquement attestee s'explique
egalement bien en partant de formes toniques et des formes atones
parle en faveur de la seconde hypothese, celle de la combinaison,
car ces verbes sont nombreux et tres employes et surtout ils con-
stituent en grec le type normal par excellence. Les presents comme
qjepuu . . . xeivo), . . . Ti9e|uai, des futurs comme oicuu . . ., des aoristes

comme eßnv . . . eruiya . . . s'expliquent parfaitement par des for-

mes toniques; eijui ei eici, oi6a oTc9a oi5e ne peuvent s'expliquer au-
trement." — 3. grec -rrTupo^ai. — 4. Le futur indoiranien en -sya-
et le futur lituanien. Le futur est presque une rarete en vedique,
11 n'est represente en slave que par un participe; en lituanien comme
dans les autres lang'ues, il consiste en formes nouvelles et deve-
loppees isolement pour la plupart. Le mieux est donc de ne tirer

des formes de futur aucun parti dans l'etude du suffixe -yejo-. —
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5. Vocalisme de l'aoriste vedique en -is-: 1) ä in geschlossner Silbe
bleibt ä im Aktiv u. Medium. — 2) ä in offener Silbe bleibt ä im
Medium, wird ä im Aktiv. Die Wurzelthenien sind dadurch kennt-
lich, das sie ä haben, wo der z's-Aorist ä fordert. — 6. Lat. iacere,

amiclre : amiclre hat i wie g'ot. mikileip usw. Vgl. j^arere : repe-
rlre. — 7. Abg. vidith, velith, sedith: durch gemeinslav. Übergang
aus der athem. Konjugation entstanden.

67. Sandfeld-Jensen Kr. Denominative verber. Nordisk Tidsskr.

f. Filol. 7, 113-120.

Behandelt besonders solche Denominativa, die mit Präpp. zu-
sammengesetzt sind, ohne dass jedoch denselben ein Verbum Sim-
plex entsprichr, z. B. franz. arriver (aus ad-\-ripam . . .), dän. over-

vintre usw. Verschieden davon sind Wörter wie dej^linner dTroKau-

XiluJ, wo das Stammwort nicht von der Präp. regiert gedacht wird.

Verba der letztgenannten Art kommen in allen Sprachen häufig
vor, sowohl mit als ohne Präp. gebildet, und der Verf. teilt zum
Schluss eine bedeutende Reihe derselben mit, nach den Stammwör-
tern geordnet.

68. V. Rozwadowski J. Quaestionum grammaticarum atque etymo-

logicarum series altera. Krakau 15 S. (aus den Rozprawy der

Akad., 23, 247—261). 0,30 Kr.

I. De verbis denomin. in -täiö cadentibus. Nachträge zur
früheren Abh. (Anz. 3, 71, ersch. ebd. 21): ui-sprachl. Belege (lit.

stataü g. -statÖ7i, lat. itare griech. iTrjTeov u. A.); parallele Denomi-
nativbildungen -te-ie- -te-{i) -ti- {-tl-) -tie-. (Weiteres s. Abt. X B).

•69. Fumi F. Gh. II participio attivo del perfetto nelle lingue ariane.

Mem. R. Accad. delle seien. Torino Ser. II T. 48, Sc. mor., stör, e

filol. S. 239-61.

70. Ovsjaniko-Kulikovskij D. I. Syntaktische Studien III (russ.).

Zur. Min. 323 Juni S. 398-445.

Vgl. Anz. 11, 143. Gebrauch des Part. Pfti. und Aor. als Prä-
dikat (ohne xmd mit Kopula) und Attribut (Apposition) im Veda
lind im Griech. .

Wortknnde.

71. Baly J. European- Arj-an roots with their English derivatives

and their corresponding words in the cognare languages, compa-

red and systematically arranged. 1. Bd. London 1897. XXVIII
u. 781 S.

'

50 Sh.

72. Bröal M. Deux mots grecs d'origine semitique. MSL. 11, 117—19.

1. coq)öc. — 2. ÖKripaToc, sincerus.

73. Br6al M. Varia. MSL. 11, 120—25.

1. Boutures verbales. "II arrive que des conjugaisons entieres

sont tirees par l'usage d'une forme quelconque du verbe: c'est qu'on
peut aj)peler des boutures verbales. — 2. odi odisse. — 3. Le d de
fundere. — 4. arc'era. — 5. stantes missi. — 6. Patois normand

:

ho.sse 'fille'. — 7. Un x analogiquc. — 8. schumpfentiiire. — 9. lon-

gus — largus.

74. Breai M. Etymologies. MSL. 11, 187—92.

1, affatim (: \a\vw). — 2. Xeujp'föc (: Xduj 'wollen'). — 3. Karri-

X^oi (: fjxoc 'bruit' vgl. deutsch 'einpauken'). — 4. Formes tanagre-
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ennes. — 5) cteGXoc. — 6) Aor. passif grec. (Ausgangspunkt sind
Substantiva wie TUTrr), ßXotßiT : Taoriste exüirnv presente comme active
la Situation d'un homme qui re^oit des coups. Wenn neben cxpocpr).

usw. ecTpdcpriv steht, so stammt das a aus dem Aor. act.).

75. Breal M. Etymologies. MSL. 11, 354-61.

1. Qixelques derives de la racine men "penser'. (ueWuj stehe
für luevJLU usw.). — 2. kumhha — KeqpaXr]. — 3. Un vers d'Homere
(eAoiTO gebraucht Avie äcpeXcixo). — 4. evxeXexem (wie neben cuvexi'ic

ein cuvexeia, so steht neben evxeXric ein evxtXex^ia). — 5. äxep (Kom-
parativ von d- dv-). — 6. xeixecnT\)ixr)c (: ueXo.uai 'versari'). — 7. tristis

(für Herstis : terror). — 8. gula Augusti. — 9. prüfatted et les for-

mes osques en -atted {-atted beruht auf griech. Einfluss: Umformung
der Verba auf -äZw).

76. Freudenberger M. Der Elephant ein idg. Tier? BB. 25, 277 tV

ai. aräln- päli alära könute aus *aläla- durch Dissimilation
entstanden sein und mit eXe-qpac zusammenhängen, das 'e\e'-Sager

bedeutete, ebur : ai. ibha- 'Elephant'. hebr. karnöth- beruht auf ai.

karenu.s 'Elephant'. Pehlevi hanbarhüa wohl aus *har-bar-bita zu
barrus aus barso-.

11. Halevy J. Melanges etymologiques. MSL. 11, 73—91.

1. assyr. urisu. — 2. armen, aspastä. — 3. syr. känün. — 4.

Ttiöled, hulda. — 5. Scythe, Scythopolis (griech. cKÜqpoc äol. cküBoc

'Becher' vgl. Herodot). — 6. Hystaspe (die griech. Legende über die

Königswahl des Darius beruht auf der volksetymologischen Um-
deutimg des Namens hyst-aspa 'matrice de la jument'j. — 7. lAß.

IAO. — 8. arab. rauda. — 9. beAxa, beXxoc 'lettre, billet' vgl. hebr.

dalt dalet 'Thüre und Buchseite, Blatt'. — 10. assyr. sibu, samanü. —
11. hebr. semöne, — 12. La formation des dizaines en langue tur-

que. — 1.". türk. jigirmi. — 14. türk. on uon en hongrois. — 15.

türk. ingii. — 16. türk. qalai 'Zinn'. — 17. hebr. debas 'Honig'. —
18. skr. mani aixs aramäisch PI. mäne entlehnt, das genau dieselben
Bedeutungen wie inani hat. — 19. ved. bau 'Tribut' aus aram. behi. —
20. skr. vaidürya, prakr. velurya aus ßripüWiov. — 21. türk. oküz. —
22. türk. qäis. — 13. skr. raia7iä 'sangle' aus aram. risna 'bride'. —
24. gabrä. — 25. arab. zär. — 26. apharsatkäye. — 27. osnapar. —
28. baras. — 29. Zando, Andes. — 30. boudü. — 31. skr. niska 'Geld-

sack' aus aram. niska "Gold- oder Silberstück, ohne Legende, aber
von Geldwert'. — 32. gemedjä. — 33. tänikä. — 34. tanürä. — 35.

Palmyra (Korruption von Tadraor, nicht zu TrdX|Lia). — 36. piteda. —
37. Sani. — 38. agür. — 39. abginos. — 40. abtalion. — 41. cdpiroc

aus semit. sarp. — 42. ZÜKai. — 42. qani.sqin. — 43. arab. zarid. —
44. damqu.

78. Hemp] G. The Semasiology of ^Tricxauai, verstehn, understand,

unterstehen, gestehen, unternehmen, undertake etc. Med. Langu.
Notes 14, 465—468.

79. HofFmann 0. Etymologien. BB. 25, 106--109.

1) capKdZuj 'höhnisch lächeln' : got. pwairhs 'zornig'. — 2)

ä\coc (aus üXkigc) : alhs lit. elkas 'Hain'. — 3) germ. rausa- 'Rohr' :

öpoqpoc 'Rohr' (vgl. Hirt PBrB. 22, 234) Grundform roghno. — 4) abg.
navb 'Leiche' : veveuKevai • xeBvriKevai Hesych {7iäv- : veu- = Xdac :

Xeüuu). — 5) änas 'Lastwagen' : 07ius 'Last' : got. ansa- an. äss 'Trag-
balken'. — 6) hom. x^p^ii 'Kampfeslust' : got. gramjan 'aufreizen'

aw. granta- 'erzürnt'.
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80. Johansson K. F. Anlautendes idg-. b . KZ. 36, 342—390.

Vg-1. Noreen Urg'. Lautl. 121, Zupitza Gutturale 18 ff., wo etwa
44 inlautende, Uhlenbeck PlirB. 17, 439 f. 18, 236 ti'. 20, 32o ff. Ma-
nual 57 f., wo 10 anl. b ang'eführt sind. Verzeichnis der bisher gefun-
denen ^Etymologien. Neu hinzugefügt -werden: 1) bdlbaja- 'Grasart

mit breiten Büsclieln' : ßoXßöc 'Knolle' bulbus usw. — 2) hat 'für-

wahr' : ßeXTiujv. — 3) barhati und briiihati 'barrire' : eßpaxe 'krachte'.

— 4) bilvia 'Spahn' : germ. pint- 'merabrum virile'. — 5) husta 'Kruste,

Schale' aus *btäto- : hud-buda- 'Wasserblase', ßuZöv schwed. puta
'Kissen' usw. {pfütze hierzu, nicht von puteus stammend). Neben
bü-d auch bü-s, bü-l. Parallelwiirzel mit 1)h- in tifbaidjan. — 6)

bastd- 'Bock' aus bnd-to- : bindu- 'Tropfen', ir. bainne 'Tropfen'. —
7) bakd 'Reiherart, Heuchler' usw. : bakara- puggs 'Beutel'. — 8)

bdrsva- 'Wulsf : apr. balsinis 'Kissen'. — 9) basta-, baskaya- baskiha-
banda- gehn auf held ziirüek : schwed. poZ^ 'Blutkloss' g". j^lcits

"Fetzen'. Exkurs über die Benennungen von Kindern und Tierjungen,
die von toten Gregenständen genommen sind, die für die äussere
Anschauung entweder als runde klumpige oder als abgestutzte Figu-
ren hervortreten. — 10) idg. beik- \x.vgQvm. pikk- uns pijn- idg. bikn':

a) pikk- aisl. ink 'Stachel' usw. b) pl^^ : norw. dän. ingg 'Stachel'.

Dazu peika-bagvis 'Palmbaum', bija 'Same, Keim', 'ein Ausläufer
des ind. Feigenbaums'. — 11) ijfuhl germ. 'pöla- : -bära 'Öffnung',

jam-bäla- 'Schlamm', hda- (bdlo-) 'Höhle, Loch'. Mit Erweiterung:
blato dazu iiiare batticum. — 12) schwed. plugg 'Pflock', Wurzel-
variation zu beled beld (s. o.). Dazu pfiilcken. — Ein grosser Teil

der mit b- anlavitenden Wörter scheint der niedrigen Sprache an-

zugehören; deshalb wohl auch so wenige Wörter aus altern Perio-

den belegt.

81. Kissling G. Laxitmalende Wurzeln der indogermanischen Sprache.

Sonderabdruck aus der Festschrift der 45. Versammlung deiitscher

Philologen und Schulmänner. Bremen Winter. 65 S. 0,80 M.

"Bei den idg. Wörtern, die den Begriff blasen bezeichnen,
steht der Anlaut in deutlicher Beziehung zur Bedeiitung. Besonders
unterliegt es keinem Zweifel, dass derjenige Anlaut, den die Grund-
sprache als bh bezeichnet, lautmalenden Charakter besessen hat.

Seine ursprüngliche Beschaffenheit lässt sich zwar nicht genau er-

mitteln ; doch darf als völlig sicher gelten, dass er aus der unmit-
telbaren Nachahmung des Blasens hervorgegangen ist. Es ist zwar
an sich sehr wahrscheinlich, dass diese onomatopoetische Wort-
schöpfung mehrfach stattgefunden habe; aber innerhalb der ö/i-Sippe

lässt der ältere Sprachstoff eine derartige Verschiedenheit des Ur-
sprungs nicht mehr erkennen.

82. Kretschmer P. Etymologisches. KZ. 36, 265—70.

^'gl. KZ. 33, 272 ff. 559 ff. 1. tempus, temperare Verteidigung
seiner Deutung Einleitung 411 gegen Brugmann Sitzungsberichte
1897 S. 25 tempus ist 'Zeitabschnitt'. Vgl. auch Usener Götternamen
S. 191. tempus 'Schläfe', wie templa 'Dachbalken' wahrscheinlich
macht, aus ten-p-. — templum: wie exfe77iplo 'sogleich' lehrt, lag neben
tempus ein gleichbedeutendes templum. Mit diesem ist templum
'Bezirk' identisch, das räumlich statt zeitlich gefasst ist. — 2. dcxe-

biupoc. Komp. -bujpoc dorisch = -öopFoc : böpu, Bedeutung 'Trotze-

speer'. — 3. "OSuXoc zu Hes. öSuXov • öfioiov [tüXuj]. icöEuXov ö- = so-

llt, sa- (Scliulze Quaest. ep. 495). Oxylos ist Baumdämon.

83. Lid6n K. Studien zur altiudischen und vgl. Sprachgeschichte,
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Skrifter utgifna af K. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Upsala

VI, 1. Upsala 1897 [erschienen 1899]. 108 S. 2 M.

•84. Prellwitz W. Lat. flagitium lit. hlögas. BB. 25, 280-86.

Wie servitium auf servos so kann flagitium auf *flägos 'schänd-

lich' zurtickgehn, das zu dem lit. hlögas 'mager, elend' und 'schlecht,

böse' gehört. — flagitare urspr. soviel wie 'mürbe machen, quälen'. —
In diesen Wörtern, zu denen grieeh. ßXrixpöc ßXät lit. tnidkis 'Tropf
gehören, ist ml- zu lat. fl- g'eworden. Vgl. noch floccus : luaXXöc

'Zotte' lit. 77iilas 'Tuch'; flävus : mulvas 'rötlich, gelblich'.

85. Rolland E. Flore populaire ou histoire naturelle des plantes

dans leur rapports aA'ec la linguistique et le folk-lore. Tome 2.

267 S. Paris Rolland. 6 Frs.

86. Thumb A. Etymologien. KZ. 36, 179—201.

1) r\\a "Spreu' u. Verwandte. Zu Wz. as 'werfen, schleudern',

riia entweder substantiviertes Verbaladj. wie ccpctYiov oder Weiter-
bildung eines Subst. *esos. Bedeutung 'Auswurf, Ausschuss'. Vgl.

ai. äsa 'Asche, Staub'. — 2) rpeqpu) 'g-erinnen machen', xpöcpic 'feist' :

dröbjan 'trüben', vgl. an. draf ahd. trebir 'Treber, Hefe' d. i. 'dicker

Bodensatz', xpeqpo) 'nähren' kann zur selben Wz. gezogen werden. —
3) qpdXoc 'Bügel' cpdXapa 'Helmbuckel' : phana- M. F. j^hata- M. 'sog'.

Haube oder Schild einer bestimmten Schlange' ai. phara- 'Schild'.

Weiter dazu phäla- 'Pflugschar' phala- 'Pflugschar, Pfeilspitze' zu
Wz. phal 'bei'sten' grieeh. cpaXXöc. — 4) Alb. stiaz 'Funken', entlehnt

aus ecTia. — 5) Alb. .sakfisem 'bin ausser mir' avis ngriech. cacxiluu,

(6)cäcTita. — 6) got. alhs 'Tempel' Grdf. olq, mit Mikkola BB. 22, 241

zu alkas 'h. Hain', ferner zu grieeh. "AXxic, dem Namen des Tempel-
bezirks von Olympia, got. h aus h vor Konsonanz entstanden. —
7) hnupö : snath 'durchstossen'. — 8) Tvopan KÖßöXoc 'Possenreisser,

Gauner', anl. qu. — 9) qainön : gäyati. — 10) pairh, durch : tirds.

Grdf. 'terqVe.

87. Zupitza E. Etymologien. BB. 25, 89—105.

1. abg. teynati : awest. -danj- 'ziehen' (idg. th) grieeh. töccuu

(aus *edxjuj). — 2. ir. loss 'Schwanz, Spitze', Grdf. Hustä : aisl. liösta

'mit einem Speer treffen'. — 3. ir. folongitn 'ferre, perferre nsw.';

brit. *dalg- = longus : dirghd-. — 4. ir. äge 'Glied' : j^dgus russ.

pazi 'Fuge'. — 5. ir. gobel 'Verlegenheit, Klemme' aus *gobetlo- :

lett. fchabeklis 'Knebel'. — 6. ky. cyfludd 'Hindernis' : rödha- 'Hem-
mung'; — 7. ky. llgm 'scharf aus lembo- : Xe|ußoc 'kleiner Nachen
mit spitzem Vorderteil'. — 8. cfiTroi : sziipfi 'faulen' Anlaut ksv (vgl.

caOXoc 'geziert' : abg". sulej 'KO|anJÖTepoc'. cavic 'Thürflüg'er : szönas
'Seite des Körpers'. cOpiYt : sziiires 'Schachtelhalm'. EuXov : got.

sauls. ksipäti : abg. oniba se 'wende mich ab', ksubh- : poln. chy-

bac'. ir. set 'Weg' : chet-. ky. chwant 'Begierde' : choteti. — ks-\-

Kons. : vgl. ksipati. ksn -. szniaukti iksneu) : me. snesen. ksnäuti
'wetzt' : novacula snaudr. — interkonson. s ist unterdrückt in ae.

huistlian 'pfeifen' : ksvedati 'saust', kvathati 'siedet' : lit. szuntü.
ae. hifilpe : cdX-mYt, szifilpiü. hneggr : sneggi' 'klärlich'; hniösa :

to sneeze. ai. kvan- 'tönen' : svdnati. sveda- 'Schweiss' : ksvidate). —
9. ir. traig 'Fuss' : nsl. trag 'Spur' serb. trag 'Fusstapfe'. — 10. ky.
chicarddaf 'lachen' : cap&dvioc 'Hohngelächter'. — 11. ky. guyw 'ver-

welkt' (aus *visvos) : aisl. visenn. — ky. llith 'Köder' : ir. adslig
'lockt an', sligiu 'locke' = aligitn 'schmiere', vgl. ae. slic 'schlau,
glatf, deutsch schlicht. — ky. nithio 'worfeln' grieeh. veiKXov •

AiKvov, lit. neköti. — 14, ir. tarr 'Hinterteil' : lit. tursöti 'mit ausge-
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streckten! Hintorteil dastehn', (mit rts) ae. steort. — 15. ir. meith
'fett' : mintü misti 's. nähren'. — 16. aisl. ineida 'verstümmeln', alt-

böhm. metiti. — 17. ausculto : -halla 'neig-en', vg-l. ae. dhyld me pln
eare. — 18. stürzen : ky. tarddu '(entspringen'. — 19. ir. derijnat

'Floh' : cepcpoc 'Insekt', zicerg. — 20. slav. ikra 'Fischrogen' : ir.

iucliair 'spawn'. — 21. ai. mandd- 'das Oberste, fette Schicht' (aus
{*mranda) : hlandüs 'bündig, gehaltvoll'. — 22. drohen : bret. goiir-

drouz lit. draudziü. — 23. slav. *tuMfi 'trösten' : tösdyafi 'beschwich-
tigt'. — 24. russ. {s)inüryj 'dunkelgrau' : aisl. nieyrr 'mürb' griech.

(ä),uaup6c. — 25. ky. cern 'Kinnbacken' : abg. crenovbm 'Backzahn'.
— 26. ai. kärna- 'Ohr' auch 'Handhabe' : abg. cr<'m^ ky. carn. —
27. ai. kürrnä- 'Schildkröte' : lit. kürmis 'Maulwurf. — 28. feig
'scharf : abg. svezb 'frisch'. — 29. ky. ff'tcden 'Eile' : c-rrouSn und
arm. jjoif 'Eifer' (ky. anl. sp inl. th). — 30. ky. dera 'Schwindel,
Koller' : mhd. turc, nhd. torkeln. — 31. ahd. seraicen 'vertrocknen' :

sergaira. — 32. -n-piJuE 'Tropfen' : ir. arg 'Tropfen'. — 33. conqtcinisco :

aisl. huika 's. ducken', ceznqti. — 34. lat. rlca 'Schleier : tcreon 'ver-

hüllen'. — 35. ae. sine 'Kostbarkeit' : ir. set = ahd. zinko : aisl.

tindr.

Semitisch. Lykisch. Etruskiscli. Liguriscli.

88. Nöldeke Th. Die semitischen Sprachen. Eine Skizze. 2. Aufl.

Leipzig Tauchnitz. 2 M.

89. Thomsen V. Etudes Lyciennes. I. (Extrait du Bulletin de TAca-

demie Royale des Sciences et des Lettres de Danemark, 1899).

Oversigter over det kgl. danske Vid. Selsk. Forhandl. 1899. S. 1—77.

Beiträge zur Deutung der lykischen Inschriften. Mehrere
wichtige Abschnitte der lykischen Grammatik werden durch diese
Untersuchungen klar beleuchtet: Der Gebrauch des Pron. relat. ti,

das immer nach dem Verbum steht; die zum Verbum gehörige Par-
tikel me. die früher als Pronomen aufgefasst wurde, die aber ihrer
Bedeutung- nach am nächsten mit .S'e 'und' verwandt ist; die Verbal-
formen auf te und te, das enklitische Pronomen -ne, die Suffixe -i

und -iye, verschiedene Kasusformen usw. — Die Abhandlung ist

mit zwei Indices versehen: I. Index des mots et des suffixes. IL
Index des textes. Vgl. das Referat von H. Pedersen, Nord. Tids-
skr. f. Philol. 3. R. 8, 20.

90. Pedersen H. Mere om Lykisk. Nord. Tidsskr. f. Philol. 3. R.

8, 17-30.

Referat über Torp, Lykische Beiträge II, und Vilh. Thom-
sen, Etudes lyciennes I. Danach wird die Frage nach der Ver-
wandtschaft des Lykischen noch einmal geprüft; einige indoger-
manische Etymologien von (nach Form und Bedeutung) gesicherten
lykischen Wörtern werden zusammengestellt.

91. Bugge S. Einige Zahlwörter im Lykischen. IF. 10, 59—61.

Sucht den idg. Charakter der Zahlwörter zu erweisen.

92. Thomsen Vilh. Remarques sur la parente de la langue etrus-

que. Extrait du Bulletin de l'Academie royale des Sciences et

des Lettres de Danemark 1899 Nr. 4. Kopenhagen Bianco Luno.

S. 373-98.
Vergleicht die etruskischen Zahlwöi-ter mit solchen der nord-

kaukasischen Sprachen. Das Resultat dieser Vergleichung ist que
l'etrusque se rattache ä la singuliere famille des langues qui n'est
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representee aujourd'hni que par les langues indigenes du Caucase
et, dans cette faniille, surtout ä la brauche qui est representee par
le groupe oriental des langues du Caucase du Nord ou montagnar-
des. Si tel est le cas, il taut donc admettre qu'a une epoque tres

reculee l'etrusque, ou la langue mere de l'etrusque, s'est separe de
ses pretendues langues soeurs. et cela dans un temps oü, et pour
strueture grammaticale et pour la vocabulaire, il y avait moins de
difference qu'anjourd'hui entre ces idiomes continues soit dans les

langues sudcaucasiennes actuelles, soit dans celles du Caucase du
Nord (suppose toujours que ces langues appartiennent ;i une seule
famille).

Vgl. die Besprechung des Aufsatzes durch P. Hörn BB.25, 288 ff.

93. Pauli C. Die etruskischen Familiennamen auf -dura. BB. 25.

194-227.

94. 95. Mehlis C. Die Ligurerfrage. Archiv für Anthropologie 26,

71-94.

Religionswissenschaft. Mythologie.

96. Jastrow M. jr. The historical stud}' of religions in univer.sities

and Colleges. Journ. Am. Or. Society 20, 317—25.

97. Labis F. Histoire de la religion, depuis l'origine du monde
jusqu'ä Jesus-Christ. Tournai Castermann. 488 S. 3,50 Frs.

98. Müller F. M. Introduction to the science of religion: Four lec-

tures at the royal Institution, Febr. and May 1870. Re-issue.

London Longmans. 352 S. 5 Sh.

99. Müller F. M. Beiträge zu einer wissenschaftlichen Mythologie.

Aus dem Engl, übersetzt von H. Lüders. Autoris. Ausgabe.

1. Band. Leipzig Engelmann 1898. XXXII u. 408 S. UM. —
2. Band 1899. TV u. 4.35 S. 11 M.

100. Tiele C. P. Einleitung in die Eeligionswissenschaft. Gifford-

Vorlesungen. Deutsch V. G. Gehr ich. 1. Th. Morphologie. Gotha
Perthes. XI u. 259 S. 4 M.

101. Usener H. Religionsgeschichtliche Untersuchungen. 3. Teil:

Die Sinttlutsagen. Bonn Cohen. X u. 279 S. 8 M.

Vgl. Beilage zur Allgem. Zeitung 1899 Nr. 242.

102. Lang A. Myth, ritual and religion. New revised edition. 2 Be.

London Longmans. XXIX u. 339; VI u. 380. 7 Sh.

103. Wagner C. Die heidnischen Kulturreligionen u. der Fetischis-

mus. Ein Beitrag zur vgl. Religionsgeschichte. Heidelberg Winter.

VII u. 127 S. 2,40 M.

104. De Kay C. Bird Gods in ancient Europe. London Allenson.

250 S. 7 Sh. 6 d.

105. Hopkins W. Economics of primitif religion. .Tourn. Am. Or.

Society 20, 303—8.

Die Religion hat ursprünglich ein stark utilitaristisches Ge-
präge: man verehrt die segen- und die schadenbringenden Mächte.
Der grösste Nutzen wird überall den Lokalgottheiten zugeschrieben;
die grossen Götter gehen über den Horizont des kleinen Mannes

Anzeiger XII 2 u. 3. 12
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hinaus. Ein solcher Loknlkultus setzt aber feste Wohnsitze voraus.
Wandervölker können keine ständigen Lokalgötter haben. Sie
können nur Götter verehren, die sie beständig bei sich haben. Der
Himmel, Hiramelsgott ist überall derselbe; er ist nicht lokal. Auch
das Feuer begleitet den Wanderer überall hin; ihm folgen die Geister
der Verstorbenen, die erst bei fester Siedelung lokalisiert werden.
Alle andern Götter dagegen sind lokaler Natur. Völker, die einst

sesshaft waren, dann nomadisch wurden, werden alle ihre Götter
verlieren ausser Himmel, Ahnen, Feuer. In tropischen Ländern
werden sie den Sonnengott hinzunehmen, in nördlichen Ländern
wird die Sonne nur als Auge des Himmelsgottes betrachtet werden.
Auch ein Sturmgott kann die Wanderer begleiten. — Wenn diese
aprioristischen Erwägungen richtig sind — welche Art von Göttern
dürfen wir bei den ältesten Indogermanen erwarten? Wir finden
einzig" und allein den Himmelsgott bei einer Reihe von idg\ Stämmen
wieder: Zeus, mit anderm Namen Uranus. Wir finden ferner die

INIanen und endlich den Feuerkultus in Indien, Persien, Griechen-
land und Italien. Den lange zusammenlebenden Indo-Iraniern ist

der Kult des Soma-haoma und der Mitra-Mithra Sonnenkult gemein-
sam; in slavischer und vedischer Form finden wir den alten Sturm-
gott — sonst nichts, — Die altern Forscher haben aus der Stellung
des Himmelsgottes auf ursprünglichen Monotheismus bei den Indo-
germanen g'eschlossen; in Wirklichkeit repräsentiert er eine "Wan-
dergottheit'. Mit der Sesshaftigkeit kommen dann die an bestimmte
Lokalitäten g-ebundenen Götter wie Indra usw. usw. Sie alle sind

lokal, nicht aus der Urzeit ererbt. So zeigt der Rigveda 3 Schichten
von Gottheiten: 1) die modernen Lokalgötter. 2) Die Götter der
letzten, mit den Iraniern gemeinsam innegehabten Heimat: Soma,
Trita, wohl auch Parjanya. 3) Die alten Götter der Wanderzeit:
Himmel, Feuer, Ahnengeister. Sie treten mehr und mehr zurück.
Endlich: Sesshaftigkeit bedeutet Ackerbau; dieser ruft eine grosse
Menge indischer Gottheiten hervor. Im RV. zeigt sich deutlich das
Übergangsstadium von einer Wirtschaftsform zur andern, ebenso
der damit verbundene Wandel der religiösen Anschauungen.

106. Tay Cr. H. The relation between magic and religion. Journ.

Am. Or. Society 20, 327—31.

Es herrschen 3 Ansichten : 1) Magie ist eine herabgekommene
Form der Religion. 2) Sie ist die Vorstufe der Religion. 3) Beide
sind von einander unabhäng. Alle drei Auffassungen sind vinhalt-

bar: "The earliest beliefs and practices known to us contain the

germs of both religion and magic, and these have grown side by
side, the one or the other getting the advantage in a given society

according" to the progress made in social Organization".

107. Hardy E. Glaube und Brauch oder Brauch und Glaube? Ar-

chiv f. Religionswissenschaft 2, 177— 81.

Der Glaube entwickelt sich aus der Deutung der Bräuche.

Zur Anthropologie und Ethnographie. Idg. Altertumskunde.

208. Buchner M. Völkerkunde und Schädelmessung. Beilage zur

Allgem. Zeitung 1899 Nr. 282—84.

Der Aufsatz ist durch die "Anthropologischen Studien über
die Urbewohner Brasiliens" von Paul Ehrenreich (Braunschweig 1897)
angeregt, deren Hauptergebnis ihm die Einsicht des grossen Irrtums
der Schädelmessung ist. Die Unfruchtbarkeit der Schädelmessung
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für die Einteilung der Rassen behandelt der 1. Aufsatz; der 2. kriti-

siert ablehnend Kollmanns Versiich, die Völker auf die Schädeltypen
zu verteilen anstatt wie bisher mit Retzius die Schädel auf die

Völker. Trotzdem lässt sich die Konstanz der Schädelformen nicht

ohne weiters ableugnen ; unter g-ünstigen Bedingungen scheint sie

dennoch vorzukommen. Freilich führt die bisherige Art der Messung
nicht weiter; es gilt eine T vpologie der Schädel aufzustellen, wie
Sergi (Archiv f. Ä. 1892/93 S^. 339) versucht hat. Der 3, Artikel pro-

klamiert die Sprache, das Grundelement des Begrifl'es Volk, als von
entscheidender Bedeutung für die Völkerkunde. "Auch die Sprache
... ist nichts untrügliches. Wir wissen sehr wohl, dass sie fremd
sein kann, von aussen her nachgiebig aufgenommen oder gewalt-
sam aufoktroyiert und deshalb für weitere Schlüsse rückwärts oft

nur mit Vorsicht zu verwerten. Aber sie ist doch viel leichter fass-

bar als die Menschenvarietät. Ihre Merkmale sind viel zahlreicher
und die verschiedenen Arten und Gattungen, die sie geschaffen hat,

sind viel deutlicher tmterscheidbar als die ähnlich gebliebenen Men-
schen. Niemais wird eine Spi'achenart zwei Geburtsorte haben
können . . .

."''

109. Bahnsen K. Etnografien fremstillet i dens Hovedtr?ek Lev. 24. 25.

Kopenhagen, Nord. Fori, je 1 Kr.

110. Ammon 0. Anthropologie. Umschau 3 Nr. 42.

111. Achelis Th. Soziologie. Sammlung Göschen. 0,80 M.

112. Beck G. Der Urmensch. Kritische Studie. Basel Geering.

62 S. 1 M.

113. Ploss H. Das Weib in Natur- und Völkerkunde. Anthrop.

Studien. 6. Aufl. v. M. Bartels. Leipzig Grieben. 2 Bände. XVI
u. 767; VIII u. 763 S. 26 M.

114. Deniker J. The races of man. A sketch of ethnography and
anthropology. New York Scribner. § 1,50.

115. Wilser L. Rassen und Völker. Umschan 3, Nr. 41.

116. Ripley W. Z. The races of Europe: a sociological study accom-

panied by a supplementary bibliography of the anthropology" and
ethnolog.y of Europe. New York Appleton." 2 Bände. XXXII u.

624; VIl'u. 160 S. $ 6.

117. Driesmans H. Das Keltentum in der europäischen Blut-

mischung. Eine Kulturgeschichte der Rasseninstinkte. Leipzig,

118. Westberg F. Beiträge zur Klärung- orientalischer Quellen über
Osteuropa. Bull. Acad. St. Petersbourg. 11, 211—246, 275—314.

1. Die älteste orientalische Nachricht über die Rüs. Petschenegen,
Magyaren, Russen. 2. Ibn-Fadians Wisu. 3. Ibn-Fadlans Bitwar.
4. Masudis Russenzug vom J. 913/914. 5. Ibn-Haukals Russenzug vom
J. 969. 6. Jakubis und Masudis Russen. 7. Die Ostsee bei Masudi.
8. Der Pontus und die Maeotis bei Masudi. 9. Masudis Slawen-
stämme. 10. Die Haurischen Tempel bei Masudi. 11. Die Rüs bei
Ibn-Chordadbeh. 12. Stadt und Volk Saksin. 13. Buzkend und
Idschkend. 14. Die Lage von Tarku, Belendscher Semender. 15.

Ibn-el-Athirs und Ibn-el-Wardis Russen. 16. Bemerkungen zu Chas-
dajs nnd Josephs Schreiben. 17. Bemerkungen zur Geog-raphie des
Moses von Chorene. Thracien. Das europäische Sarmatien. (Z.)
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119. Brückner A. Die Anfäng-e der Slaven und der Deutsehcn (pohi.).

Vortr.; Kef. im Kwart. hist. 923.

Die Bedeutung- der Sprachwissenschaft in dgl. Fragen. Die
beiderseitigen Lehnwörter erweisen die angestammten Unterschiede
zwisclien Slaven und Germanen : die letzteren erscheinen als Angreifer
(ksl. kh?irzb, mbcb, slam), die Slaven als tributpflichtige Hirten und
Ackersleute (der Pflug, das gehopfte Bier)\ auf ähnliclie Unter-
schiede Aveisen auch die Stammesbenennungen hin, im Slav. vom
Lande, topographisch (poln. -anie, -icy), bei den Deutschen nach der
Bewaffnung {Sachs, Franke) und Tapferkeit. Der letzte von dieser

Art Angritfen ereignete sich in Russland und füiirte zur Ausbildung*
des Kernes des späteren KijeAvischen Adels (Ruriks Geschlecht). —
Der Name Lech^-Ljach^ stammt von den Russen, und charakterisiert

die Polen nach ihren Nasalvokalen, ohne eine weitere geschichtliche

Bedeutung beanspruchen zu dürfen. (Zubaty.)

120. Bücher K. Arbeit und Rhythmus. 2. Auti. Leipzig Teub-

ner. 6 M.

121. Montelius (J. Typologien eller utvecklingsläran tillämpad pä
det menskliga arbetet. Med 76 fig. Svenska fornininnesförenin-

gens tidskrift 10, 237—268.

122. Ziber (Sieber) N. I. Ocerki pervobytnoj ekonomieeskoj Kul'-

tury (Abriss der primitiven ökonomischen Kultur). 2. Aufl. St.

Petersburg.

123. Vierkandt A. Die wirtschaftlichen Verhältnisse der Natur-

völker. Zeitschr. f. Sozialwissenschaft 2, 81—97, 175—85.

124. Groos K. Die Spiele der Menschen. Jena Fischer. VIl u.

538 S. 10 M.

125. Schrader U. Prehistoi-ic antiquities of the Aryan peoples: a

manual of comparative philology and the earliest culture. Trans-

lated by F. V. Jevons. New York Scribner. 486 S. S 6,75.

126. Pogodin A. Neuere Arbeiten über die Sprache und Kultur

der Indogermanen (russ). Zur Min. 321, 2, 493—512.

Das Zentrum der idg. Wanderungen ist das Karpathengebirge.
Hier ist der Ursitz der Idg. zu .suchen (auch hier waren Gletscher
in der Diluvialzeit, das Meer und Salz hat man durch Handel können
kennen lernen, der Löwe war noch in hist. Zeit in Thrakien). Die
Nordfinnen weisen anthropologisch denselben Typus auf wie die

Idg.; die Idg. sind eine Abzweigvmg des Ann. Stammes. Sprach-
liche Analoga im Idg. zu finn. Erscheinungen: der urspr. lockere

Zusammenhang von stammbild. Suffixen mit der Wurzel (daher so

oft ein Wechsel von Suffixen), Schwächung von tkp 7AX d g b, der
Ablaut. (Zubaty.)

127. Boughton W. The Aryan fjuestion. Am. Anth. and Or. Journ.

22, 71-3-

128. Lefövre A. La theorie indo-europeenne. Revue mens, de

l'ecole d'anthropologie. 9, 84.ff.

129. Brunnhofer H. Die Herkunft der Sanskritarier aus Armenien
und Medien. Zeitschr. f. Ethnologie. 31, 478-83.
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130. V. Hohentann Die Urheimat der Arier. Zeitschr. f. Schul-

g-eographie. 9.0 Nr. 1.

181. Ratzel F. Der Ursprung der Arier in geographischem Licht.

Umschau 3, 825-27. 838—41.

Vgl. das Referat über den Vortrag- Ratzeis auf dem 7. inter-

nationalen Geographen-Kongress in Berlin, das G. Stampfer in

Nr. 240 der Beilage zur Allg. Zeitung- 1899 gegeben hat.

Nach Ratzel zerfällt die Frage 1) in das Rassen-, 2) das Kul-
tur- und 3) das Sprachproblem. Die Rassenfrage führt zur Geologie,
sie ist völlig anders geartet als die beiden andern. Die Untei-rassen

der weissen Rasse können sich nicht am Hindukusch, noch in Skan-
dinavien oder Kleinasien entwickelt haben; sie müssen einen weiten
Raum zur Entwicklung gehabt haben. Sie entstand, von Mongo-
loiden und Negern umgeben, als Europa noch mit Afrika verbunden,
von Asien abg-eschlossen war. — Kulturpflanzen, Haustiere, Ge-
brauch der Metalle, Ackerbau, Viehzucht, Bergbau sind durch Wan-
derung und Verkehr nach Europa gekommen. Der Donauweg- über-
trifft die Mittelmeerstrasse an Bedeutung für Europa, das nur im
Norden und Südosten freigeblieben war. Die Frage nach dem Ur-
sprung der Idg. ist erst zu lösen, wenn wir von der Paläontologie
des quartären Europas ausreichend Kunde haben.

132. Super Ch. W. The original home of the Aryans. Amer. Anth.

and Or. Journ. 20, 353-57.

133. Symons B. Het stamland der Indogermanen. Overgedrukt
uit de Handelingen cn Mededeelingen van de Maatschappij der

Nederlandsche Letterkunde te Leiden 1898—99. Leiden Brill.

Übersicht über die Entwicklung- der idg. Sprach- und Alter-

tumskunde. Krit. Referat über die Ansichten in betreff der Urhei-
mat. — Überblick über die vorhistorischen Wohnsitze der idg. Völ-

ker; Resultat: Nord- und Mitteleuropa war in der ältesten prähisto-

rischen Zeit schon von Indogermanen bewohnt.

134. Wilser L. Herkunft und Urgeschichte der Arier (Vortrag).

Heidelberg J. Hörning.

Anz. von J. Schmidt DLZ. 1900, 68—69.

Zur (xeschichte der Sprachwissenschaft. Varia.

135. Stolz Fr. Über die Entwicklung der idg. Sprachwissenschaft.

Vortrag. Innsbruck Wagner. 24 S. 0,80 M.

136. Ziemer Zur deutschen Sprachwissenschaft. (Programmschau).

Gvmnasium 17 Nr. 12.

137. Thurneysen R. Peter v. Bradke. Jahresbericht über die Fort-

schritte der klass. Altertvimswissenschaft 103, 54—62.

Vgl. auch die Nekrologe L. v. Schröders in der Nordländ.
Zeitung vom 8. (20.) März 1897 (Or. Bibl. 13 Nr. 119).

138. In memoriain Georg Bühler. Tndian Antiquary 27, 337—86.

Mit Porträt.

Nekrologe von Winternitz, F. Max Müller, C. H. Tawney, C.

Bendali, A. A. Macdonell, A. Kägi, F. Knauer, E. Senart. Notizen
von H. Jacobi, E. Leumann u. a.

139. Pauli C. Wilhelm Deecke f. BB. 25, 296-311.
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140. Murko ]\I. Miklosischs Jug-end- und Lehrjahre. Forschung-en
zur neuen Litteraturg-eschichte. Festgabe f. R. Heinzel. (Weimar
Felber). S. 493 ff.

141. C[ust] K. N. Hofrat Friedrich Müller. JRAS. 1899. S. 473—5.

142. Müller F. M. Auld lang syne. Ist series; 2nd series: Mj- In-

dian friends. London Longmans. XII u. 301 S. 10 Sh. 6 d.

143. Achelis Th. H. Steinthal f. Beilage zur AUg-. Zeitung 1899

Nr. (37.

144. To Breve fra Karl Verner. Meddelte ah Edvard Brandes.
Tilsküeren 1899. S. 332—40.

145. Schröder E. Joh. Kaspar Zeuss. Allg. deutsche Biographie 45,

132-36.

Etwas dürftige Charakteristik des genialen Sprachforschers
und Ethnographen.

146. V. Patrubäny L. Sprachwissenschaftliche Abhandlungen. Bd. 1,

Heft 11—12. Budapest Franklin-Verein. S. 241—320.

147. Studier i modern spräkvetenskap utgifna af Nyfilologiska säll-

skapet i Stockholm J. Uppsala Almqvist. 235 S. 5 Kr.

VV. Str.

II. Arisch.

Jahrgang 1898.

A. Indo-iranisch.

*1. Schermann Luc. Orientalische Bibliographie, bearbeitet und
herausgegeben von Dr. Lucian Schermann. XII. Jg. (für 1898).

Berlin Reuther und Reichard 1899. VI, 326 S. 10 M.

Allgemeines: S. 60—63. 212-13. Indien: S. 62-83. 213-33.
Iran.: S. 84-87. 233—36.

*2. Casartelli L. C. L'idee du peche chez les Indo-Eraniens de

l'antiquite. CR. du IV. Congr. sc. int. des Cathol., Sect. I, S. 134—47.

B. Indisch.

*3. Halevy J. Considerations critiques sur quelques points de l'his-

toire ancienne de l'Inde. Rev. sem. 6, 348—55.

Beginnt mit I: Les Indiens vediques.

*4. Hopkins Ed. W. Notes from India. JAOS. 19, 2, 29—41.

1. Bridles in sculpture and painting. — 2. Buddha's wooly hair
(gegen Fergussons Hypothese von Buddhas mongol. Herkunft). —
3. The veiied Jain at Bädämi. — 4. Wooden fences in India. —
5. The Anandasram.

*5. Weber A. Indische Studien. Beiträge für die Kunde des in-

dischen Altertums. Im Vereine mit mehreren Gelehrten herausg.

von A. Weber. Mit Unterstützung der deutschen moi'genländischen

Gesellschaft. Bd. 18. Leipzig- Brockhaus. V, 544 S. 15 M.

Inhalt: 4. Buch der Atharva-Samhitcä (S. 1—153). — 5. Buch
der Atharv.-S. (.S. 154—288; beide Bücher von A. Weber übersetzt). —
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Zu Kshemeiulra'.s lokaprakäQa (S. 289—412; von A. Weber; mit In-

dex verborum zu den ko^a-artigen Teilen des Werkes von E. Sieg-). —
Litterarisch-kritische Streifen (S. 413—25: Zusammenstellung- der von
A. Weber während der Jahre 1880—96 in der Deixtsch. Lit.-Zeit.

und dem Lit. Centr.-Bl. veröffentlichten kritischen Berichte). — Index
(S. 526—43; von A. Weber). — Druckfehler und Zusätze (S. 544).

*6. Böhtlingk 0. Kritische Beiträge. Ber. Verh. Sachs. Ges. Wiss.,

Philol.-hist. KI. 50, 76-86,

Fortsetzung- zu Bd. 49, S. 138; Nr. 15-24 enthaltend.
15. Zu Rhys Davids' Besprechung- von angana (so im Päli ge-

schrieben) in JRAS. 98, 191—94. — Syn. zu ajira. Böhtl. schlägt

folgende 2 Bedeutungsfassungen vor: 1) ein Platz, auf dem man
sich frei ergehen kann, Tummelplatz ; 2) ein Tummelplatz für die

Sinne, Sinnesobjekt.
16. tathägata (Beiname eines Buddha): Beibehaltung der im

P. W. gegebenen Erklärung- gegenüber der von Rob. Chalmers
(JRAS. 98, 103— 15) versuchten Zerlegung-: taha-\-ägata (fa/«rt= wahr,
Wahrheit).

17. Besprechung einiger Corruptelen im Mantrapätha (Gebet-
buch der Apastambiva; hg. von Winternitz 1897).

21. Zu Oldenbergs Artikel "Savitar" in ZDMG. 51, 473 ff.: nicht

von Anfang- an ein wirklicher Name der Sonne.
,, 22. Zu A. Hillebrandts Bemerkungen über Deussens "Sechzig

Upanishads des Veda".
23. Zu M. A. Steins Übersetzung von Kalhanas Räjatarangini

(vgl. Luzacs Ol-. List 9, 8).

*7. Böhtlingk 0. Miscellen. ZDMG. 52, 247—253; 409-15; 606-12.

Umfasst die Nr. 1—15: 1) RV. 10, 95, 8 (bhujyoh für bhujyuh);
2) AV. 6, 118, 2 (Beitrag zur Beseitigung der im 3. päda dieser

Strophe vorhandenen Schwierigkeiten); 3) Kathopanishad 6, 9 (gibt

der Lesart e«am statt etad den Vorzug); 4) Kathäsaritsägara 3, 37
(über die Bedeutung von anubhäva an dieser Stelle; vgl. hierzu
Lanman in JAOS. 16, 31 f.); 5) Gegenbemerkungen zu Th. Aufrechts
Bemerkungen auf S. 255 ft". desselben Bds. dieser Zeitschrift; 6) über
die von Aufrecht aus 5 Stellen eines unedierten Puränas lür ca er-

schlossene Bedeutung von iva oder yathä, s. S. 273 ff. dess. Bds.
dieser Zeitschrift; 7) über einen Vexiersloka in Subhäshita-Ratna-
Bhändägäram auf S. 253, Nr. 168; 8) über eine metrische Licenz in

M. Bli. 11, 26, 5 (betrifft 'dhattd statt dhatfe); 9) kurze Bemerkung
zu Brhaddevatä 8, 28 u. 30 (veranlasst durch die von H. Oertel in

JAOS. 19, 97 ff. mitgeteilte Besprechung der Legende von der Sa-
ramä und den Panis); 10) über eine Variante des unter Nr. 7 schon
erwähnten Vexierslokas. 11) wendet sich gegen die von Jacobi
(KZ. 35, 584) vertretene Ansicht, dass das bei Pänini 3, 1, 42 über-
lieferte vedische cikayc'nnakah eine auf einen Perfektstamm zurück-
gehende Bildung sei. Im Anschluss hieran eine Kritik von Jacobis
Ai'tikel: "über das periphrastische Perfekt im Sanskrit" (ebd. S.584 ff.).

Böhtl. sieht hiernach im periphr. P. eine verliältnismässig- junge
Form, die zuerst im AV. (und zwar nvir einmal) auftritt. Im Gegen-
satz zu Jac. behält Böhtl. die Auffassung des auf ävi ausgehenden
ersten Teiles des per. P. als Nom. act. bei, indem er das von Jac.
für seine Behauptung herbeigezogene Argument des Fehlens jeg-
licher sonstiger Spur des betreffenden Verbalnomens durch Anführung
einer Anzahl vom Desiderat, ebenso gebildeter oder doch bildungs-
möglicher Nom. act. auf ä widerlegt (z. B. ik.shä, jägarä usw.). Die
in der Verbindung des akk. mit as und hhü liegende Schwierigkeit
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kann auch Böhtl. nicht t'iidii'ültig" lösen. Auffällig' ist ihm, dass die

Vorwenduno- von as zunächst bei kaus. ohne bis jetzt nachzuweisen-
dem Nom. act. sich zeigt. Die Möglichkeit einer Erklärung gibt
Bölitl. am Schluss durch den Hinweis auf einen eventuellen Weclisel
der Bedeutung" von as (Bezeichnung- der Dauer), resp. auf die so

häulig'e Verwechselung- der Hilfszeitwörter "haben" und "sein"; 12)

zu Hir. Grhv. 1, 5, 8; 13) zu Pär. Grhy. 3, 7, 1; 14) zu Pär. Grhy.
3, 15, 22; 15) zu E. W. Hopkins: Ävarta (S. 462); Widerlegung der
von Hopkins vorgebrachten Einwendungen g-egen die von Böhtl

(S. 89 f.) vorgeschlagene Deutung- von Brahmävarta.

*8. Uhlenbeck C. C. Kurzg-efasstes etymolog-isches Wörterbiich der

altindischen Sprache. 1. Bd. Amsterdam Müller. XII, 160 S. 2 F.

*9. Lüders Heinr. Zwei indische Etymolog-ien. Gott. Nachr., Philol.-

hist. Kl. S. 1-5.

Über das Verhältnis von Päii liulda zu Skr. luhdha und über
Skr. dohada, nach Susruta aus *dvihrd abzuleiten.

*10. Fortunatov F. Die indog-ermanischen Liquiden im Aitindischen.

KZ. 36, 1-37.

Der Verfasser nimmt hier für die indog-erman. Ursprache 3

Liquiden an: r, l und tdnen 3. Laut, der eine bestimmte Art des l

oder r darstellt. Diese 3. Liquida hat sich in den europäischen
Sprachen und dem Armenischen zu l, in den indo-iran. zu r weiter

g-ebildet. Auf diese Annahme von 3 Liquiden gründet Fortunatov
seine Theorie der Entstehung- der alt-indischen Cerebralen aus "l-\-

dental" und zwar ans der Beobachtung- heraus, dass im Vedischen
wie im Sanskrit die Lautgruiipe: '7+ dental" — abgesehen von
einem einzigen Beispiele — nicht vorkommt. [Dieses Gesetz, obwohl
von sehr vielen Gelehrten anerkannt, hat doch auch Widerspruch
erfahren nach der Richtung- hin, dass dessen Gegner die altind. Cere-

bral, aus 'V + dental" gebildet sein lassen; und Bartholomae (IF. 3,

157—177) sieht die von Fortunatov in BB. 6, 215 ff. für seine Theorie
aufgestellten Beispiele als blosse Entlehnung-en des Ved. und Skr.

aus einem prakrit. Dialekt (d. h. aus einer Vorstufe des uns bekannten
Prakrit) an.] Des weiteren wendet sich Fortunatov den von Bar-

tholomae g-egen seine Lelire von der Existenz einiger aus "Vokal +
cerebral" entstandenen Verbindungen geltend gemachten Einwänden
zu, um schliesslich kurz die gleichfalls von ihm schon früher ange-

nommenen \'erbindung-en von irrationalem, nicht Silbe bildendem
Vokale und Silbe bildendem sonorem Konsonanten (liquidae und
nasales) zu streifen, welch' letztere er ohne Vokal nicht anerkennt,

wobei er in dem irrationalen Vokale einen nicht voll artikulierten

Laut (Murmelvokal?) sieht, dessen Qantität noch geringer war als

die der kurzen Vokale.

*11. Jacobi Herrn. Über d;is periphrastische Perfekt im Sanskrit.

KZ. .35, 578-87.

Während das periphr. Perf. des Sanskrit gewöhnlich als die

Verbindung- eines Kas. auf am mit cakära, äsa, babhUva (von Whitney
Altind. Gramm. § 1070 und Delln-ück Altind. Synt. S. 246 If. als"akkus.";

von Brugmann Grundriss 2, § 896 und Hirt IF. 1, 20 als "instrument.")

erklärt wird, sielit Jac. darunter niclit sowolil den Kasus eines Ver-

balnomens als vielmehr eine eigentliche Verbalform, aber nicht, wie

JoUy und Brunnenhofer, einen Intinitiv, sondern eine Art Absoluti-

vuin, und zwar im Hinblick auf die älmliche Verl)indung- der g-c-

wöhnlichen Absolut, auf -tvü, bezw. -ya mit dem als eine Art Hills-
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verb. gebrauchten sthä. Durch Beleg-e sucht er das periphrast. Perf.

als die Einschränkung einer früher auch auf andere Tempora (z. B.

Aor. und Präs.) sich erstreckenden Umschreibung* zu beweisen. Des-
gleichen stützt Jacobi diese Annahme eines Absolut, in der Gestalt

eines unflektierten Verbalstammes für das einstige Indogerm. auch
vom Standpunkt der vergleichenden Linguistik aus durch die Hin-
deutung auf andere, mit dem Indogerm. nicht verwandte Sprachen,
in denen Absolutiva als Gerundia oder Verbalparticipia direkt aus
dem Verbal-, resp. Praesensstamm hervorgehen, ohne durch Kasus-
endung erst dazu befähigt worden zu sein. Die Herüberziehung
auf die nominale Seite erfolgte nach Jacobi wahrscheinlich erst bei

der Herausbildung" der Einzelsprachen.

*12. Aufrecht Theod. Über einen eigentümlichen Gebrauch von
"ca\ ZDMG. 52, 273 f.

Aufzählung und Übersetzung der im Nandipuräna (Oxford
Num. 137 ^A) und im Auszug daraus (Kedärakalpa, Leipzigs B)
vorhandenen Stellen (A 2, 21 ; 3, 27; 7, 49. B 6, 40, 98, 168), wo ca die
ungewöhnliche Bedeutung von "wie" {iva^ yathä) hat, wobei Auf-
recht die Bemerkungen macht, dass zwar der Text in beiden Mss.
nachlässig verfasst, dass jedoch diese vergleichende Bedeutung von
<ia durch weitere sichere Beispiele zu begründen ist.

*13. Bück C. D. Brugmanns law and the Sanskrit rrdclhi. Am.
J. of Philol. 17, 445-72.

*14. Flensburg N. Zur Stammabstufung der mit Nasalsuffix ge-

bildeten Präsentia im Arischen und Griechischen. Lund Möller. 1897.

72 S.

*15. Richter 0. Die unechten Nominalkomposita des Altindischen

und Altiranischen. IF. 9, 1—62; 183-252.

In der indogermanischen Ursprache sind 2 verschiedene Klassen
von Nominalkoniposita zu unterscheiden: 1) eine scheinbar ältere

Schicht, die ''echten" Komposita, deren Vordergiied die Stammform
des Wortes aufweist; 2) eine sicherlich jüngere Schicht, die soge-
nannten "unechten" Komposita, deren Vordergiied eine Kasusform
des Wortes bildet. Die Inder besassen überhaupt eine besondere
Vorliebe für Kompositionsbildungen. Die frühesten unechten Nomi-
nalkomp. dürften aus 2giiedrigen Wörterverbindungen hervorge-
gangen .sein, deren erster Teil ein Kasus, deren zweiter Teil das
diesen regierende Substantiv war. Um aus diesen Aneinander-
fügungen eine einheitliche syntaktische W^ortgruppe zu schaffen,

mussten 3 Momente zusammenwirken: 1) tiaditionelle und formel-

hafte Stellung der Bestandteile, 2) Ziasammenfassung unter einem
Akzente, 3) Isolierung des Ganzen gegenüber seinen Teilen. In
dem sich anschliessenden speziellen Teile werden die verschiedenen
Arten der unechten Komposita in der Reihenfolge der Kasus be-

handelt. Beim Nominativ trennt der Verf. die kopulativen Kom-
posita von den übrigen altind. Nominativkomp., deren erstere er auf
die uralte elliptische Sprechweise zurückführt, wonach ein in den
Dual gesetztes Wort nicht allein die Einheit zweier zusammenge-
höriger Wesen bezeichnet, sondern die Dualform auch auf ein

zweites zu jenem ersten in geläufiger Beziehung stehendes (im

Geiste zu ergänzendes) Wort hinweist (z. B. mitrü, Mifra und Va-
runa, dyävd, Himmel und Erde). Eine beigefügte Tabelle mit an-
g'ehängten Erläuterungen bringt die ganze Entwicklung des kopulat.
Kompos. schematisch zur Darstellung. Ein weiterer Abschnitt über
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den awestischen Kompositionsvokal — ö° beschliesst rlieses Kapitel.—
Im Akkusativ an Stelle der sonst üblichen Stammform steht zuweilen
im Alt-Ind. bei Nomina agentis auf -a- als 2. Glied das erste Glied
im Anschluss an die Konstruktion des zugehcirigen Verb. Finit. Im
Awestischen kommen nur wenige Fälle dieser Art vor. Die in

mehreren Bahuvrihibildungen auftretenden Akk. Sing. (RV. fväm-
käma- und TS. 1, 5, 10, 2 tvcnii-ähüH-) denkt sich der Verfasser
durch willkürliche Abänderungen der Redaktoren oder Schreiber
oder auch durch Versehen entstanden. — Bei lokativ. Beziehung*
des Vordergiiedes zum Schlussgliede steht manchmal das erstere statt

in Gestalt der hergebrachten Stammform im Lokat., und zwar so-

wohl Sing, und Plur., was wahrscheinlich gleichfalls unter der Be-
einflussung durch verbale Ausdrucksibrinen vor sich gegangen ist.

—

In Anlehnung an entsprechende verbale Ausdrucksweisen erscheinen,

hin und wieder auch Instrunientalformen, wenn das 2. Glied ein

Verbalnomen ist (Wurzelnomen oder auch Adjektiv; bei letzterem

nach der Lehre der indischen Grammatiker aber nur, wenn das von
dem Adjektiv bezeichnete durch das von dem im Instrument, stehende
Nomen bezeichnete verursacht wird). — Der Dativ zeig't sich nur
ganz vereinzelt (z. B. däsyave vrkä-, ein Wolf, i. e. ein Rächer, ein

Verderber für den Dasyu: RV. 8, 55, 1; 56. 1, 2). — Auch die Geni-
tivkompos. sind nicht sehr zahlreich, hauptsächlich stehen sie in

Verbindung mit -pati- (Herr) und werden in verschiedener Auswahl
als einfache Zusammenrückungen der betr. Gen. Sing, und des Nom,
pati erklärt, was für einige der Verfasser auch ziigibt. Die nach-
vedischen Genitivkompos. lässt Richter im allgem. unabhängig von
denen der vedischen Periode entstanden sein. — In 2 weiteren
Kapiteln bespricht Richter die Komposita mit unklaren pronominalen
Vordiergliedern, resp. die Kasuskomposita auf Grund adverbieller
VVendungen, von denen erstere in der älteren Litteratur spärlich

vertreten sind, von den Brähmanas an häufig'er werden, im Irani-

schen hingeg'en g'änzlich fehlen, wesshalb sie von Richter für eine
einzelsprachliche Neubildung des Alt-Ind. g-ehalten werden. Die
letzteren sind Zusammenrückungen einer aus 2 Wörtern bestehen-
den, zum Adverb erstarrten Ausdrucksweise, wobei entweder beide
Teile verschieden sind (z. B. rätrim-divam und °divä^ bei Tag und
bei Nacht oder samam-bhümi, dem Boden gleich) oder dieselbe Kasus-
form desselben Wortes wiedei-holt wird (sog. ämredita-Bildungen, z. B.

param-pcu-am, in steter Folge, eig. einer nach dem andern). —
Alle anderen noch nicht behandelten Fälle rubriziert Richter unter
die ''Kasuskomposita auf Grund von Redensarten" (z. B. aham-pür-
vd-^ begierig, der erste zu sein ; mavia-satgä-, Streit um Mein und
Dein, um den Besitz), unter die "Analogiebildungen" (z. B. äpö-
mäträ-, der feine Urstoff des Wassers; apsn-yogd-, die bindenden
Kräfte im Wasser (?) und unter die "unklaren Formen". — In einem
Rückblick (in dem Richter als die uralte Art der Komposition das
Erscheinen des ersten Gliedes in seiner Stammform bezeichnet)
werden die Gründe zusammen gestellt, welche zu einer Bildung*
von lanechten Komposita geführt haben können: Neben dem Mangel
aller Synko])e und ausser dem präpositionsfreien Gebrauch der Kasus
vor allem das Bedürfnis nach Deutlichkeit sowie das instinktive

Vermeiden von sonst nicht vorkonunenden, ungeläufigen Lautver-
bindung'en, von phonetisch unbequemen Lautfolgen. Den grösseren
Teil der unechten Komposita aber schiebt er nicht auf Rechnung
des unbewusst schaffenden Sprachgeistes, sondern der überlegenden
und kombinierenden Thätigkeit der Gelehrten und Poeten. Thateu
es jene zur Vermeidung von Missverständnissen und Undeutlich-
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lichkeiten weg-en der prägnanteren Beschreibung eines Objekts in

seinem Namen, so diese hinsichtlich des malerischen und anschau-
lichen im Ausdruck und zur Bereicherung- der Sprache durch wirli-

same Neubildung-en.

*16. von Negelein Jul. Zur Sprachgeschichte des Veda. Das Ver-

balsystem des Atharva-Veda, sprachwissenschaftlich geordnet und
dargestellt. Gekrönte Preisschrift. Berlin Mayer und Müller. VII,

104 S. 3 M.

*17. Hymns from the Rigveda, ed. with Säyana's comment., notes,

and a transl. by Peter Petersen (= Bo. Skr. Ser. XXXVI.) Bom-
bay Government. 304 S. 4 Rs.

*18. Krshna Yajus Samhitä [Taittiriya Samhitä.j Part. III. Ed.

by Vaidyanäda Sästri a. Co. Kumbakonam, publ. by the editoi-s.

124 S. 11 a.

*19. The Atharva Veda. Madras Christ. Lit. Soc. 1897. 80 S.

2 a. 6 p.

*20. The Taittiriya Brähmana of the Black Yajurveda with a
commentary by Säyanfichärya ed. by Näräyana Godabole. 3 Parts.

(^ Änandäsraraa Skr. Ser. Nr. 37.) Poona Änandäsrama Press

[Leipzig Harassowitz]. 1447 S. 14 Rs. 8 a [Part I—II 20 M.].

*21. The Taittiriyäranyaka of the Black Yajur Veda with a comm.
by Säyanächärya ed. by Bäbä Shästri Phadake. Parts I—IL (=
A'nandäsrama Skr. Ser. No. 36.) Poona, A'nandäsrama Press.

[Leipzig Harrassowitz] 1897/98. 909 S. 4 Rs. 8 a.; 4 Rs. 9 a. [17 M.].

*22. The Aitareya Brähmana of the Rig-Veda, with the commen-
tary of Säyana A'chjirya. Ed. by Pandit Satyavrata Sämasrami.

Voi.IV. Fase. 4. (= Bibl. Ind. No.926). Calcutta, As. Soc. [Leipzig

Harrassowitz]. 6 a. [M. 1].

*23. Aitareyäranyakam ed. by BäbäScästri Phadake. (= Änandä-
srama Skr. Ser. No. 38.) Poona, Änandäsrama Press. [Leii:)zig

Harrassowitz]. 2 Bl., 296 S. Rs. 3 [M. 6].

*24. The Upanishads with the text in Sanskrit Devanagari, an Engl,

translation of it and of Sankara's commentarj" by S. Sitäräma

Sclstri. Vol. I, Isä, Kena and Mundaka. Madras Seshachariar.

174 S. 1 Rs. 8 a. [Subscr. cpl. 4 Rs. 8 a. incl. post.].

*25. Amalänanda Vedänta Kalpataru ed. by Räma Sästri Tailanga.

{= Vizianagram Sanskrit Series, Vol. XII, No. 14, Part. III.) Be-

nares Lazarus a. Co. 254 S. 2 Rs. 12 a.

*26. Aufrecht Theod. Über Ugra als Kommentator zum Nirukta.

ZDMG. 52; 762 f.

Im Gegensatz zu der Cat. Cat. S. 297 fixierten Ansicht ist Aufr.
auf Grund der Zeug'nisse von Vindliyesvariprasädasarman, Libra-
rian Sanskrit College Benares und von Mons. L. Finot (briefi. Mit-

teilung- über ein Ms. der Bibl. Nation., cote Devanag-ari 136 A) za
der Überzeugung gekommen, dass Ugra irgendwie bloss für Durga
vei'schrieben ist, dass es sonach nicht einen Ugra, sondern nur einen
Durg-a als Kommentator zum Nirukta g-egeben hat.

*27. Baunack Theod. RV. X, 40, 3 prätär jarethe jaraneva käpayä.

IF. 8, 278-83.
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Unter Verwerfuni;- der bisherigen Deutungen von käpaya fasst

B. es als ein Fragewort auf: "was für Ausdehnung habend, über
was für Raum sieh erstreckend", identisch mit katpaya in RV. V,
32, 6 [zur Wz. 3 pä gestellt; vgl. iräoinai].

*28. Böhtlingk 0. Nachträgliches zu RV. 10, 95, 8. ZDMG. 52,

257-58.

Vgl. ZDMG. 52, 247 ft".

*29. Böhtling-k O. Kritische Bemerkungen zu Hiranyakesins Grhya-

sütra. ZDMG. 52, 81-88.

Beschäftigt sich mit der Erklärung noch nicht genügend ge-
deuteter Stellen und mit der Beseitigung fehlerhafter, durch schlechte

Überlieferung usw. verursachter Lesarten. Gewissermassen eine
Fortsetzung und Ergänzitng zu ZDMG. 43, 598 ff. : "Über die soge-

nannten Unregelmässigkeiten in der Sprache des Grhyasütra des
Hiranyake<;in", gleichfalls von 0. Böhtlingk.

*30. Caland W. Zur Exegese und Kritik der rituellen Sütras. ZDMG.
52, 425-35.

X. Zum Upanayana: Die bei Hiranyakesin grhs. I, 5, 8 sich

findenden Worte .... daksinam bähum abhyätmann upanayate
•will Cal. entweder in daksinam bähum-abhy ätmann upanayate oder
in daksinam bähum abhy abhyätmam upanayate umgeändert wis-

sen, Avodurch die ganze Auffassung über den Herg-ang dieser Cere-

monie eine andere als bisher wird (vgl. hierzu Hillebrandt, Ritual-

Litteratur S. 53 und Oldenbergs Übersetzung in den Sacred Books
of the East 30, 151).

XI. Zu Päraskara grhs. III, 7, 1 : Cal. schlägt vor, für die Worte
im 1. päda des sich an dieser Stelle findenden Spruches: pari tvä
girer aham ... zu lesen: pari tvä girer amiham, auf diese Weise
das zu pari vermisste Verb ergänzend.

XII. Zu Päraskara III, 15, 22: wendet sich gegen eine von
Böhtlingk an ihn brieflich mitgeteilte Konjektur hinsichtlich des
Wortes säsya, indem er als passende Ergänzung- zu sä : dakshinä
vorschlägt.

XIII. Zu Lätyäyana srs. III, 10,16; V, 6, 7: für vUrambhayati
(dem in diesen beiden Fällen im PW. die von der gewöhnlichen
ganz abweichende Bedeutung: "auflösen, aufknüpfen" beigelegt
wird) liest Cal. visramsayati (obige Bedeutung von vi-sramhh ist

demnach aus dem_ Wörterbuche zu streichen).

XIV. Zum Apastamblya-srautasütra: kritisiert und konjiziert

eine Anzahl Stellen in Garbes Ausgabe dieses Textes, indem er

teils Änderungen des Herausgebers für unnötig hält, teils für schwie-
rige Stellen seinerseits Verbesserungen vorschlägt.

XV. Zum Baudhäyanapitrmedhasütra: behandelt eine Anzahl
abweichender Lesarten, die sich in einem in Benares entdeckten,
in Devanägari geschriebenen Ms. befinden, katalogisiert sub "Num-
ber 1229 of the Government CoUection" in Calcutta. Es enthält
grhyasütra, grhyaparibhäsä, grhyapaddhati (°prayoga) und pitrme-
dhasütra.

XVI. Zum Apastambapitrmedhasütra: nähere Mitteilungen über
diesen dem Verfasser bei der Herstellung des Hiranyakesipitrme-
dhasütra-Textes nur fragmentarisch in Gopalayajvans pitrmedhani-
bandhana zugängig gewesenen Apastamba-Text auf Grund der Te-
lugukopie einer in Südindien noch vollständig überlieferten Hand-
schrift dieses Werkes (vgl. Re])ort on Sanskrit Mss. in Southern
India 1895, No. 152). In Verl)indung damit Berichtigung der Ein-
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teilung der 3 Sütra- Texte (Äpastamba, Hiivanyakesin, Bhäradväja;
vgl. die altind. Todten- und Bestattungsgebräuche S. 6) und Besei-

tigung einer Anzahl von Textfehlern in der von ihm besorgten
Ausgabe.

XVII. Zum Hiraiiyake.sipitrmedhasütra: spricht von einer für

die Herstellung des Textes leider unbedeutenden, vollständigen
Handschrift dieses sütra nach der Rezension der Hairanyakesa.
Cai. erhielt eine Abschrift hiervon aus der in Benares verfertigten

und im Besitze des Prof Hillebrandt befindlichen Kopie eines völlig

erhaltenen Hiranyake.sikalpasütra.

*31. Foy W. Vedische Beiträge. KZ. 36, 123—43.

VII. kenipd. VIIT. cäyamäna^ nicäyya, cäyii. IX. Zu RV. III.

38. X. mithü. XI. dvita.

*32. Geldner K. F. Vedisch 'viddfha'. ZDMG. 52, 730-61.

Erklärung des Wortes vidatha. Nach einer teilweisen Über-
sicht der bisher hierüber vorliegenden Litteratur (des weiteren ver-

weist Geldner hierbei auf Foy KZ. 34, 226) werden zunächst die

verschiedenen Deutungen Säyanas (der das Wort zuweilen auch
etymologisch zu erläutern sucht) und von Scholiasten aufgeführt.

Geldner seinerseits geht bei der Erklärung von der schon von
Bloomfield (JAOS. 19, 2, 12 ff.) gemachten, von Geldner aber noch
schärfer gefassten Beobaclitung aus, dass das Wort gern in formel-

haften Wendungen (gewöhnlich im Lok. Sing, oder Plur.) und zwar
meist an vorletzter Stelle im Päda gebraucht wird. Da dieselbe

Formel auf ganz verschiedene Verhältnisse angewendet werden
konnte (s. RV. 1, 64, 1. 6), so sieht Geldner in dem Worte einen
"gleitenden Begriff" und lässt es demgemäss folgende vier Bedeu-
tungen annehmen: 1) Allgemein sozialer Art jede Gruppe zusammen-
gehöriger oder gleichartiger Personen, Korporation, Genossenschaft,
Bund, Brüderschaft ; insbes. Standesgenossenschaft, Zunft, Gilde,

dann auch Partei, Anhang (syn. mit -paksa^ svapaksa, gana\ das
vidafham ist nach Geldner ein Produkt des stark entwickelten Kor-
porationsgeistes der Inder). 2) Spez. die gelehrte Genossenschaft:
wahrscheinlich seiner Etymologie nach in der Wz. vid seinen Ur-
sprung habend. S. RV. 1, 164, 20—22 (vgl. hierzu Grassmann und
Deussen Allgemeine Geschichte der Philosophie 1, 112); 2, 1, 16; 7,

36, 8; 7, 21, 2; 7, 18, 3 usw. — Analog der Einteilung der Menschen
werden auch die Götter u. zwar in 3 Gilden rubriziert, was natür-

lich in der bekannten Dreiteilung der Welt in Himmel, Erde und
Wasser begründet ist: vgl. RV. 3, 4, 5; 6, 51, 2; 8, 39, 9; 2, 27, 8;

3, 38, 5; 5,63, 2 usw. 3) Einen besonderen Beinamen der Mariits

{vidäthesu dhiräh: RV. 3, 26, 6), welches Epitheton ornans aus dem Cha-
rakter der Maruts als gelehrter Herren (als Lobsänger des Indra
RV. 5, 29, 1 und als Beistandes der Kavis 5, 61 [vgl. zu letzterem
Ved. Stud. 2, 253]) verständlich wird. 4) Das zum Zwecke eines

Opfers zusammengetretene Konsortium von Priestern, den Konvent,
insbes. das vollzählige Priesterkollegium, wie es für die grossen
Somaopfer notwendig war: s. RV. 1, 40, 6; 10, 100, 6; 7, 93, 3—4 usw.
Sogar für das Opfer selbst wird das Wort metonymisch angewendet,
wobei es zuweilen parallel zu yajna (RV. 3, 3, 3; 8, 11, 1. 2) oder
zu havis (RV. 6, 52, 17), die beide öfters in der Nähe von vidätha
erscheinen, zuweilen auch in verschiedenem Kasus (RV. 7, 84, 3; 10,

100, 6j steht. — Ein Wort- u. Stellenindex beschliesst diesen Exkurs.

*33. Regnaud P. Un paradoxe vedique. Rev. de ling. 31, 344 f.

Betrifft RV. VI, 13, 2 und VI, 2, 8.
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*34. von Schröder L. Die Tübing-er Katha-Handschriften und ihre

Beziehung- zum Taittiriya-Aranyaka. Hrsg-, m. e. Nachtrag-e von

G. Bühler. (= Sitzb. Ak. Wiss.'w., Phil.-hist. KL, Bd. 137, Abh. 4.)

WiiMi Gerolds Sohn in Konini. 1-26 S. 2,80 M.

*35. Weber A. Vedisciie Beiträge. 7. Aus alter Zeit. Sitzb. Ak.

Wiss. Berlin. S. 558—81.
Versuch, Ort und Zeit der Ursitze der Indogermanen näher

zu bestimmen, hierbei ai;sg-ehend von der Etymologie des Wortes
Sommer. Der Name Sommer: skr. säma, g-riech. öf.ioc, s. v. a. die

dem Winter gleiche zweite Hälfte des Jahres, weist dem Winter die

1. Stelle zu, deutet also auf eine Gegend hin. in der dieser vor-

herrschend war. Indem Weber sodann an die Zeitberechnung- der
Indogermanen nach Mondjahren und an die Ausgleichung- des Unter-
schiedes mit dem Sonnenjahre durch Anfügung- von 12 Tagen (=
die prophetisch bedeutsamen, 12 heiligen Nächte der Germanen)
anknüpft, schliesst er aus dieser astronomischen Korrektur auf eine

Nachbarschaft von Semiten, da die Indog-. bei der Höhe ihrer da-

maligen Kultur selber nicht dazu befähig-t waren, und zwar speziell

von Babjioniern : beides (rauhes Klima u. semit. Nachbarschaft) findet

€r in Armenien vereinigt. Hierzu kommt als 3. Beweismittel das
allen Indogermanen gemeinsame Zwillingspaar der Dioskuren; skr.

acvin-i s. v. w. 'Reiter'. Dieses Wort lässt auf eine Gegend schlies-

sen, wo das Reiten unter dem betreffenden Volke in A-oller Übuug
war, was wiederum bei Armenien zutrifft. — Hinsichtlich der chro-

nologischen Fixierung- der Urheimat der Indogermanen hält sich

Weber an die Identifizierung der Dioskuren mit dem Gestirne der
Gemini und zwar denkt er (da die Diosku.ren im Veda vielfach mit
der Morgenröte in Verbindung gebracht werden) an eine Zeit, wo
dieses Gestirn kurz vor Tagesanbruch zu sehen war, wobei man
für Armenien auf das Jahr 6000 kommt, um welche Zeit das Gestiru
der Gemini beim Frühlingsäquinox etwa ^/^ Stunde vor Sonnenauf-
gang- sich zeigte. Da nun Weber hinsichtlich der an die Sonne sich

knüpfenden Mythenbildung das Wintersolstitium für viel wichtiger

hält, so würde man zu noch viel früherem Ansätze (c. 12000— 14000

a. C.) gelangen. — Aus dem Worte Rasa (ein mythischer Strom im
Veda) als ev. Beinamen der Wolga, resp. des kaspischen Meeres
gieichfalis auf Armenien zu schliessen, ist bei der Unsicherheit dieser

Etj'mplogie nicht gut möglich. — Diesen Untersuchungen fügt Weber
eine Übersicht einiger Resultate der "vergleichenden Mythologie für

die indog. Urzeit" an, ohne sich hierbei streng an die Lautgesetze
zu binden, sondern in erster Linie nur die Wesensgleichheit der
betreffenden mythologischen Verkörperungen berücksichtigend. Von
diesem Standpunkte aus kommt er unter anderen zu folgenden Pa-
rallelen, zunächst aus dem Kreise der solaren Mythen: 'Axi^Xeuc,

Siegfried, Karna, die Sonnenhelden, die die Kühe des Sonnengottes
(Helios, Apollön, Indra), d. h. die Segnungen des Himmelslichtes
oder Regens, umgeformt von der späteren, weiterentwickelten Sage
zu Jungfrauen, Königstöchtern usw. (vgl. Helena, Draupadi, Sita,

Brunhilde) den Räubern (Lhigetümen, Riesen, Drachen) entreissen.

Das weissagende Pferdehaupt, das dem Dadhyaüc von den A^vin
aufgesetzt wird, erinnert an Mimirs Pferdekopf und au den Falada
des Märchens. Weitere solcher Nebeneinanderstellungen sind: Tri-

tonen, ved. Traitana, Kinder des (Aptya) Trita, ursprünglich wohl
Bewolnier des obersten (3.) Himmels, den man sich als tluthendes

Licht- txnd Wassermeer vorstellte; jyarjanya (als spargens und nicht

als l)litzend zu deuten; daher ein Regengott), \iX. Perkunas, preuss.
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Perun\ ved. yiSarawi/w (die dahin eilende Wolke), gv. Erinnys-^ (apäm)
naptar: Nepttinus; 'Epiueiac HiuxoTroiuTröc: Särameya (Säramä die Göt-
terhündin, die den Aufenthalt der Kuhräuber auskundschaftet);
Todtenhund Cabala: Kepßepoc; Gandharva: Kentauren; nianvi: Minos,
Mannus der Germanen (trotz teilweise lautlicher Schwierig-keiten).

"^36. The Wealth of India. Monthh' Magazine solely devoted to

the Engiish translation of the best Sanskrit works ed, and piibl,

by M a n m a t h a N ä t h D a 1 1 a. Vol. V, Parts 3—12. Vol. VI,

Parts 1—3. Calcutla 1897. 158 S. j. Es. 6 [Luzac, 10 s.].

Enthält die Fortsetzung- von Kämaiadakiya Nitisära, Märkan-
deya-Puräna und Harivamsa.

*37. The Märkandeya - Puräna transl. by M a n m a t h a N ä t h

D a 1 1 a. Calcutta, pul)l. by the translator. 502 S. 8 Rs.

*38. The Vishnu-Puräna transl. by Man matha Näth Datta. Cal-

cutta, publ. by the translator. 464 S. 6 Es.

*,39. The Upanishads. An atterapt to Interpret the (11) Upanishads.

With the preface, translation and notes in Maräthi and Eng'lish,

The Aitareya Upanishad. (Ist of the series.) B}' Räjäräm Eäm-
krishna Bhäg-vat. Bombay- Tukäi'äm Jävji. 52 S. 8 a. [Leipzig-

Harrassowitz. 1,50 M.].

*40. The Upanishads transl. by Läla Dalpat Eäi. Vol. L (= The
Sacred Books of India. I). Labore Aror Bans Press. 118 S. 6 a.

*41. Translation of Sankara's commentary on the Chandogya
Upanishad. Brahmavädin 8, 440—51.

*42. The sacred la-ws of the Aryas . . . transl. by G. Bit hl er.

Part I: Apastamba and Gautama. 2d ed. rev. Part II: Vä-
sishtha and Baudhäyana. (= Sacred Books of the East. Ame-
rican ed. Vol. IL). New York Christian Lit. Co. LXII, 360 S. 3 ,?.

*43. The Dhammapada. Transl. Iw F. Max Müller. 2nd ed. re-

vised. (= Sacred Books of the East. Vol. X. Part I). Oxford, Cla-

rendon Press. (Lo., Frowde). 10 s. 6 d. [Leipzig- Harrassowitz.

8,50 M.J.

*44. [Majjhima-Nikäya, Sutta 123.] The canonical account of the

birth of Gotama the Buddha. By Alb. J. Edmunds. Open Court

12, 495—90.

Übersetzung- nach dem von Eob. Chalmers in JEAS. 1895,
S. 751—71 (The nativity of the Buddha) veröffentlichten Texte.

*45. Hardy E. Der Grh^-a-Eitus Pratyavai'ohana im Päli- Kanon,
ZDMG. 52, 149—51.

Verg-leichung- der im Ang-uttara-Nikäya (und zwar im Jänus-
soni-Vag-g-a, so genannt nach dem Brahmanen Jänussoni, mit dem
das Gespräch über die verschiedenen Arten der paccorohani geführt
wird) enthaltenen Schilderung dieses Brauches mit den entsprechen-
den brahmanischen Normen. Pratyavarohana (vgl. hierzu Alfr. Hille-
brandt Eitual-Litteratur S. 78) ist die Zurückverlegung des Lagers
auf den Erdboden nach Ablauf der durch die Schlangen gefähr-
lichen Zeit, meistens am Vollmondstag- des Monats Märgasirsa, ver-
bunden mit folgenden Vorbereitungen: 1) Baden; 2) Anlegen eines
neuen (noch nicht gewaschenen) Gewandes; 3) Bedecken des Bodens
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mit Kiihduiijj: 4) Gebrauch einer Handvoll ang-efeucliteter Kusa-
Gräser {vir\. über den Zweck Sankhy. 4, 17, 3—5) und Ausstreuen
von u'rüncn Kurta-Gräsern zur Lag'erstätte. Nachdem sich die ein-

zelnen Personen niederg-eleji't haben, foli^'t die eig"entliche Feier, die

in einem Smalig-en Erheben vom Lag-er während der betreffenden
Nacht und Falten der Hände nach der Richtung- des Feuers hin
xinter Hersag-ung einer bestimmten Formel besteht.

*4G. Jacobi H. Der Akzent im Mittelindischen. KZ. 35, 563—78.

Handelt von der Entstehung- dieses Akzentes und der von
ihm ausg-ehenden Beeinflussung- der Vokalisation, wobei Jacobi im
Geg-ensatze zu den von Prof. Pischel als Erwiderung- auf ZDMG. 47,

574'' ff. verfassten und ebenfalls in KZ. (34, 568 ff. u. 35, 140 ff.) er-

schienenen Abhandlung-en die von letzterem aufg-estellten "Reg-eln

über die Wirkungen des vedischen Akzentes im Mittelindischen"
entschieden bekämpft, indem Jacobi den mittelindischen Akzent
nicht aiif den alten vedischen zurückgehen lässt, sondern indem er

neben dem mehr musikalischen Charakter zeigenden vedischen mit
der Zeit einen wortrliythmischen exspiratorischer Art aufkommen
lässt, die beide zunächst wohl eine Zeit lang neben einander be-

standen haben dürften, bis der vedische schliesslich von dem ande-
ren verdrängt wurde.

*47. Pischel Rieh. Rävanavaho 7,62. ZDMG. 52, 93-96.

Berichtigung der Goldschmidt'schen Übersetzung dieser Strophe
und Beseitigung der in dem ersten "samaccharehim" liegenden Haupt-
scliwierigkeit dieser Textstelle durch Auflösung- des betreffenden
Wortes, nicht wie bisher in sam-{- accharehim, sondern in satna^
ccharehim , d. i. gleiche Gestalt habend [chara im Panhävägaranaim
S. 287 f. (Ardamägadhl-Dialekt) von Abhayadeva durch rüx>a erklärt].

*48. Linguistic Survey of India. [First, rough, list of languages.]

Bengal (Lower Provinces). The North-Western Provinces and

Oudh. The Central Provinces. The Panjab and its feudatories.

Berar, or Hyderabad Assigned Districts. Assam. 6 vols. Calcutta

Government Printing. IV, 144; VI, 92, VII; VI, 106; VI, 105. VII;

V, 36; V, 110 S. Fol.

*49. I5vara-kaula. The Kacmira(jabdämrta. A Kä^miri grammar
written in the Sanskrit language. Ed. with notes and additions

by G. A. Grierson. P. II. Conjugation. Calcutta Asiatic Society.

TbI, 3 u. 2 S., S. 109—379, 3 S.

*50. Essays on Kasmiri grammar. By the late K. Friedr. Burk-
hard. Translated and edited, with notes and additions, by G. A.

Grierson. .JA. 27, 179—93; 215—21; 228-32; 309—17.

*51. Grierson G. A. On the KäQmirl noun. JASB. 67, 1, 29—98.

*52. Rämpratäp Sharmä. English-Hindi dictionary. Bombay Khem-
räj Slirikrishnadäs. 296 S. 1 Rs.

*53. Thoburn W. L. The Elnglish-Urdu dictionary. Lucknow Metho-

dist Public House. 384 S.
^

1 Rs.

*54. Munshi Jawähir Singh. The Urdii teacher. Umballa Empress
Press. 246 8. 3 Rs.

*55. Bhagu F. Kärbhäri. The student's Gujarati-English Dictio-

nary. Ahmedabad, publ. by the author. 652 S. 3 Rs. 8 a.
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*56. Geiger Wilh. Etymologie des Singhalesischen. Abh. Akad.

d. Wissensch. München, Phil.-hist. Kl. 21, 175—273.

Ist auch separat erschienen : München, G. Franzscher Verlag"

in Komm. 1897. 99 S. 40. 3,60 M.

*57. von Sowa Rud. Wörterbuch des Dialekts der deutschen Zigeu-

ner (= Abh. für die Kunde des Morgenl. 11, 1.) Leipzig Brock-

haus in Komm. XIV, 128 S. 4,50 M.

*58. Alviella Cte. Goblet d'. Ce que l'Inde doit ä la Grece. Des
influences classiques dans la civilisation de Finde. Paris Leroux.

1897. VI, 200 S.

Rezensionen von V. Henrv, Rev. er. 5. S. 77; F. Aloin, Rev.
beige de num. 98, S. 239 f.; F. j'usti, Berl. philol. Wochenschr. 98.

S. 912 f. und in JRAS. 98, S. 188 f.

*59. Karsten Paula. Sahadeva'sWahrsagel)Uch. Globus 74, 281—87.

Bringt Angaben über ein unter den Tamilen (aber auch sonst
in Indien weit) verbreitetes Wahrsagebuch, dessen Kenntnisnahme
der Verfasserin von einem Mitgliede der seiner Zeit in Berlin auf-

hältlich o'ewesenen Tamilkarawane zu Teil geworden ist. Das Buch
beginnt mit einer Einleitung, in der die Wahrsagekunst im Allge-

meinen auf Krishna selbst zui'ückgeführt und die Autorschaft des
vorliegenden Werkes unter Assistenz der Vani (s. v. a. Rede, Be-
redtsamkeit und die Göttin derselben, i. e. Sarasvati) dem Sahadeva,
dem vornehmsten der fünf Pandavas zugeschrieben, sowie die Ge-
schichte der Pandavas erzählt wird, wonach diese mit Hilfe des
Wahrsagebuches den Nachstellungen und Zaubereien eines heim-
tückischen Verwandten entgehen, um sodann ihr ganzes Vermögen
und sich selbst im Würfelspiel an den nämlichen zu verlieien, beides
jedoch, ihre persönliche Freiheit und ihr Gut, später vom Glück be-

g'ünstigt wiedergewinnend. Interessant sind die Bemerkungen über
den Inhalt und die Art und Weise des Vorhersagens. Danach hat

der Betreffende an etwas zu denken und eine der 64 Nr. (die, von
111, 112, 113 . . . bis . . . 443,444 aufsteigend, in quadratischer An-
ordnung vorausgeschickt sind) zu berühren, wodurch er den Aus-
gang seines Vorhabens usw. erfahren wird. An jede Nr. schliesst

sich ein Vers mit erläuternder Prosa an. Nach der mitgeteilten

Probe beziehen sich die einzelnen Prophezeiungen auf die Wünsche
und Bedürfnisse des tägiichen Lebens (Reichtum, Gesundheit, Glück
usw.). Zur Erhärtung der Wahrheit des Gesagten sind hier und
da besondere Wahrzeichen (Träume, Körpermale usw.) eingestreut.

Nach Bedarf kann die Verfasserin sämtliche 64 Nr. der Tabelle ver-

öffentlichen.

*60. Kennedy J. The early commerce of Babylon with India —
700-300 B. C. JRAS.' 241—88.

Unter Berücksichtigung von Schrift, Münzen und Kunst.

*61. Winternitz M. Folk-medicine in Ancient India. Nature 58,

233-35.
*62. Hopkins E. W. Land-tenure in Ancient India. Polit. Science

Quarterly (N. Y.), Dec.

Zugleich eine Besprechung von B. H. Baden-Powells Buche:
The Indian village Community, examined with reference to the physi-

cal, ethnographical, and historical conditions of the provinces, chiefly

on the basis of the revenue-settlement records and district manuals.
Lo. (N. Y.), Longmanns 1896. XVI, 456 S. S'K 16 s; 4 J.

Anzeiger XII 2 n. 3. 13
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*63. Johansson K. F. Till fräg-an om det indiska kastväsendets

Ursprung-. Nord. Tidskr. utg". af Letterst. fören. S. 538—60.

*64. Jacobi Horni. Über das Verhältnis der buddhistischen Philoso-

phie zum Sänkhya-Yoga und die Bedeutung- der Nidänas. ZDMG.
52, 1—15.

Antwort Jacobis auf die von Oldenbei-g- (Buddha, 3. Aufl.,

S. 448 ff.) und Senart (Melang-es Charles de Harlez, S. 281 ff.) g-eg-en

seine in den N. G. G. W. phil. Kl. 1896. S. 43 ff. niedergelegte An-
sicht von dem Hervorgehen des Buddhismus aus dem Sänkhya-Yoga
geltend gemachten Einwände, hauptsächlich eine Bedeutungsent-
wicklung der einzelnen Glieder der Nidäna-Kette (der evidentesten
Berührungspunkte beider philosophischer Systeme) als des Ausgangs-
punktes der buddhistischen Philosophie. Jacobi lässt die Sänkhya-
Lehre geistiges Gemeingut jener Zeit sein: zu finden in den brah-
nianischen Quellen in Verbindung mit bestimmten Vedänta-Ideen
(vgl. zahlreiche itihäsa-purätanas des 12, Buches des Mahäbhärata),
in dem Systeme des Manu, in den Hauptzügen der Philosophie der
Puränas und als theoretische Grundlage in der Yog-a-Praxis. Dess-
halb ist auch eine vom Sänkhya ausgehende Beeinflussung des
Buddhismus sehr naheliegend, welcii letzterem er überhaupt die

schöpferische Kraft zu Neubildungen abspricht, indem er ihn nur
"Gemeingut indischen Denkens anders gruppieren, im besten Falle

anders formulieren" lässt. Nach einer längeren Polemik über die

Möglichkeit der Schülerschaft Buddhas zu Aräda und über die Frage
hinsichtlich des psychologischen, nicht kosmogonischen Charakters
beider Systeme wendet sich Jacobi den Nidänas (= Darstellung- der
Verkettung- von Ursachen und Wirkungen des weltlichen Daseins
eines Individuums) zu. In den ersten Nidänas findet er völlige Über-
einstimmung- beider Lehren {avidyü, samsküra, vijnüna)^ die aller-

dings in den folgenden Gliedern einig-er Divergenz Platz macht, um
jedoch am Schlüsse in abermaligen engsten Parallelismus auszu-
laufen. Die Schwierigkeit in der Deutung- von nämarüpa (nicht

"Name und Körperlichkeit" zu übersetzen) löst er dadurch, dass er
von dem parallelen Jaina-Begriff nämagotra ausg-eht, der wiederum
mit ahamkära, dem Wort für Individualität in der Sänkhya-Philoso-
phie, auf einer Linie steht. Er sieht in nämarüpa einen volkstüm-
lichen Ausdruck, der von Alters her Geltung hatte und in dem vor-

liegenden Falle einfach an Stelle des philosophischen Terminus:
ahainkära trat, mit dem er in seiner Grundbedeutung zusammenhing.

*65. Alviella Cte. Gebiet d'. Des echanges philosophiques et reli-

gieux entre ITnde et Tantiquite classique. Bull. Ac. roy de Belg.

34, 693—744.

Rezensiert von J. van den Gheyn ("Indianisme et Christia-

nisme"), Museon 17, 57—68.

*66. Baunack Theod. Bhujyu, ein Schützling der Atjvin. KZ. 35,

485—563.

Behandelt in ausführlicher Weise unter Heranziehung aller

einschlägigen Stellen, verbunden mit mancherlei grammatischen Ex-
kursen und neuer Interpretation der bis jetzt noch nicht genügend
erklärten, hierher gehörigen Rg-Veda-Verse die Legende von der
Errettung- des Bhujyu (="Genussbringer" mit Bezug- auf die Vor-
stellung von dem Verdienste fürs jenseitige Leben durch die Geburt
eines Sohnes), in der Baunack symbolisch die Verjüngung des Sonnen-
gottes ))ehandelt findet. Nach seiner Darstellung gestaltet sich der
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Verlauf dieser Sage folgendermassen: Bhujyu wird gelegentlich einer
Fahrt auf dem Meere von seinem Vater Tugra mit Gewalt in das
"Wasser gestossen, aus welchem Grunde, wird nicht ausdrücklich
angegeben. Anstatt aber den Tod in den Wellen zu finden, wird
er von den auf sein Rufen und Jammern herbeieilenden A(,"vins,

die er sich durch seine Frömmigkeit und reiche Opferspenden ge-
neigt gemacht hat, errettet und auf 3 Fahrzeugen (bald Wagen,
bald Schiffen), jedes mit 6 windschnellen Rossen, (die ebenso wie
die Fahrzeuge geflügelt genannt werden) je 3 Tage und 3 Nächte lang
durch die Luft getragen. Auf diese Weise schwebt er 9 Tage und
Nächte dahin, während dieser Zeit vom Soma der Agvins sich näh-
rend. Am 10. Tage bringen ihn die A(jvins in seine Heimat zurück.
(Hinsichtlich der Zahl der Wagen geht die Überlieferung etwas aus-
einander. An einig'en Stellen wird auch von 4 Fahrzeugen ge-
sprnclieu. Die hieraus resultierenden 12 Tag'e und Nächte setzt

Baunack in Beziehung zu den heiligen 12 Nächten des Wintersol-
stitiums. Die den Fahrzeugen beigelegten Epitheta "hundertteilig",
"hundertrudrig" ei-klärt Baunack durch die Hindeutung auf die
alte Einteilung einer Tages- und Nachzeit in 30 Stunden, sodass die
Fahrzeuge gewissermassen die Zeit repräsentieren würden). In seiner
Heimat angelangt, kommt Bhujyu gerade zur rechten Zeit, um, von
der göttlichen Speise der A^vins wunderbar gestärkt, an dem ge-
waltigen Kampfe teilzunehmen, der seinetwegen zwischen seinen
Anhängern und denen seines inzwischen gleichfalls zurückgekehrten
Vaters ausbricht, und der durch der A(^vins Hilfe, sowie unter dem
Beistande des Indra — den als höchsten Gott und als eigentlichen
Schlachtenlenker der Dichter nicht übergehen zu können glaubte —
zu seinen Gunsten endet, indem zugleich der Vater fällt, worauf
Bhujyu das Erbe dieses antritt. — Im Anschluss hieran giebt Bau-
nack in aller Kürze eine nevie Erklärung des Wesens und der Be-
deutung des Zwillingspaares der Acjvins, die er nach den beiden
wunderbaren Pferden (den Symbolen der hellen und dunklen Zeit-

hältte) benannt sein lässt, und die so Personifikationen der als Jahi-,

Monat. Tag stets aus einer hellen und dunklen Hälfte bestehenden
und zu einem untrennbaren Ganzen vereinigten Zeit repräsentieren.

*67. Carus P. Karma: story of early buddhism. London Paul.

3 s. 6 d.

*68. Falke Rob. Buddha, Mohammed, Christus, ein Vergleich der

drei Persönlichkeiten und ihrer Religionen. I. darstell. Tl.: Ver-

gleich der 3 Persönlichkeiten. 2. Aufl. Gütersloh Bertelsmann. VIII,

216 S. 3 M.

*69. Hardy Edm. Indische Religionsgeschichte (= Sammlung Göschen
Bd. 83). Leipzig Göschen. 152 S. Geb. 0,80 M.

*70. Levi Sylv. La doctrine du sacrifice dans les Brähmanas.
(= Bibl. de l'ecole des hautes et. Sc. relig. Vol. XI.) 4 Bl., 18.3 S.

*71. Magoun H. Will. Early religion of the Hindus. Bibl. sacr.

55, 92-113; 296—321.

*72. Müller F. M. Lectures on the origin and growth of religion,

as illustrated by the religions of India. The Hibbert lectures

delivered in the Chapter Hoiise, Westminster Abbey, in April,

May and June. New impr. London Longmans. 424 S. 5 s.

*73. Roussel A. Cosmologie hindoue d'apres le Bhägavata Puräna.
Paris Maisonneuve. 401 S. 6 Fr.
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*li. Siecke E. Der Gott ßiidra im Rig-Veda. Arch. f. Religions-

wiss. 1, 113—151; 209-259.

Mit Übersetzung- von RV. 1, 43; 114. II, 33. VII, 4(3.

*75. Winternitz 1\I. Witchcraft in Ancient India. New World 7,

523-43.

*76. Boyer A. M. Sur quelques inscriptions de l'Inde. Journ. Asiat.

ser. IX, 12, 463-503.

*77. Bloch Theod. Buddha worshipped by Indra: a favorite subject

of ancient Indian art. Proc. ASB. S. 186—89.

*78. Bühler Geo. On the origin of the Indian Brahma aiphabet.

2. ed. of Indian Studies, Nr. III. Together with two appendices

on the origin of the Kharosthi- aiphabet and of the so called

letter-numerals of the Brähml. With 3 plates. Strassburg Trübner.

XIII, 124 S. 5 M.

*79. Carus Paul. Buddha pictures and statues. Open Court 12,

337-52.

*80. La Mazeliere Mis. de. Moines et ascetes Indiens. Essais sur

les caves d'Ajantä et les couvents bouddhistes des Indes. Paris

Plön, Nnurrit et Co. II, 311 S. 4 Fr.

*81. Müller F. M. Buddha's birtliplace. Blaekwood's Edinb. Mag.

164, 787—91.

Der eigentliche Ruhm, Kapilavästu entdeckt zu haben, wird

hierin von Müller für Major Waddell in Anspruch genonnnen, der

in dem 'Mournal of the As. Soc. of Bengal" 1896, S. 275 überzeugend
dargethan habe, dass Kapilavästu nicht weit von der im J. 1893 im
Nepal Terai von einem unbekannten Nepalesischen Offizier gefun-

denen Säule zu suchen sei, während Dr. Führer das allerdings nicht

zu unterschätzende Verdienst habe, die Örtlichkeit weiter durchforscht

und durch Auffindung einer gleichfalls von Asoka errichteten «äule

den in der buddhist. Tradition eine grosse Rolle spielenden Lumbini-
Park festgestellt zu haben, auf Avelcher Säule speziell ihr Standort

als Geburtsstätte des Verehrungswürdigen bezeichnet wird. Irgend
welchen Skeptizismus hinsichtlich der Identifizierung dieses Platzes

als des historischen Geburtsortes Buddhas hält Müller gegenüber
den durch die Ausgrabungen erlangten Resultaten und den durch

sie bestätigten buddhist. Berichten lür unangebracht.

*82. Smith Vinc. A. Kausämbi und Srävasti. JRAS. S. 503—31.

Mit 2 Tafeln ; bildet Nr. III der "Prolegomena to Ancient In-

dian history". — Von weiteren Spezialabhandlungen sind bereits

erschienen und zwar von demselben Verfasser: 1) The iron pülar

of Delhi (Mihrauli) and the emperor Candra (Chandra): ebd. 1897,

S. 1 — 18. — 2) Samudra Gupta (A specimen chapter of the projected

history of Northern India from the monuments): JRAS. 1897. S. 19—
83 (vgl. hierzu B. Sewell Pistäpura, ebd. S. 420). — 3) The conquests

of Samudra Gupta: ebd. 1897, S. 859—910.
Der vorliegende Aufsatz handelt von der Fixierung der beiden

altindischen Orte "Kausämbi" und "Srävasti". Das erstere, der

Schauplatz des Ratnävali Dramas, identifiziert Smith nicht mit Kosam
an der Jumna, sondern setzt es in die Nähe der Eisenbahnstation

Satnä (Sutna) an der Linie Allahabad-Jabalpur, und zwar glaubt er

seine geographische Lage durch die berühmten Ruinen zu Bharhut
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(Bharaiit) ziemlich g-enau bestimmt zu haben. Srävasti, bei dessen
Determiniening- Smith von den 2 fixiei'ten Punkten Kanauj und
Kapilavastu ausg'eht, sucht er in Nepal, nicht weit von der Nepäl-
g-anj-Eisenbahnstation, an der Beng-ai- und Nordwest-Linie.

*83. Walters T. Kapilavastu in theBuddliist books. JRAS. S.533— 71.

Walters g-ibt hier eine Übersicht der aus den einheimischen
Quellen zu erlangenden Informationen über die Stadt und den
Distrikt von Kapilavastu, sowie über die Beziehungen Gautaxna
Buddhas zu jenen. Diese Informationen sind allerdings meist sehr
wenig' befriedigender Natur, da sie sich hauptsächlich in Leg-enden
und romanhaften Erzählungen linden, sowie in daraus geschöpften,
im Vinaya und anderen kanonischen Werken überlieferten Berichten.
Manches hat Walters auch chinesischen Übersetzungen buddhist.
Werke entlehnt. Doch ist es schwer, etwas authentisches heraus-
zubekommen, da alle diese Quellen sehr ungleich sind und oft be-
deutend variieren. Walters gliedert seinen Stoff in folgende Ab-
schnitte: "Origin and supposed site of Kapilavastu"; "Kapilavastu
as Seen and described l)y Asoka and the Chinese pilgrims"; "Various
Places in the Sakya Country"; "the eitles of the Pkiddhas Kraku-
sandha and Konakamuni"; "the destruction of Kapilavastu"; "Cou-
clusion" (worin er die 3, in den buddhist. Schriften als Geburtsort
-des Sakya Buddha genannten Kapilavastu's, näml. das Kapilavastu
der Legenden und Romane, das von Asoka und den späteren chines.

Pilgern besuchte und das wirklich für Buddhas Geburtsort und
Jugendaufenthalt anzusehende Kapilavastu noch einmal einander
gegenüberstellt, und worin er aus verschiedenen Gründen mit einiger
Wahrscheinlichkeit die Heimat des Buddha im Territorium der
Vrijjians, nicht weit von Rajagriha suchen zu dürfen glaubt).

*84. Monier-Williams M. Yedic accent and Intonation — on some
remarks by R. N. Cust, As. Qu. Rev. 5, 172 f.

S. hierzu R. N. Cust, the International Congresses of Orien-
talists: As. Qu. Rev. 4 (1897), S. 79-98. — Eine Übersicht der Orien-
talisten-Kongresse vor dem Jahre 1897.

Jahrgang 1899.

A. Indo-iranisch.

1. Schermann Luc. Orientalische Bibliographie, bearbeitet und
herausgegeben von Dr. Lucian Schermann. XIII. Jg. (für 1899).

Berlin Reuther und Reichard 1900. 345 S. 10 M.

Allgemeines: S. 60-62. 223—24. Indien: S. 62-85. 224—42.
Iran: S. 85-88. 242—46.

2. Studi Italiani di Filologia Indo-Iranica diretti da Francesco L.

Pulle. Pisa Spörri. je 15 L.

Studi. — In memoriam: Giorgio Bühler per A. de Guber-
natis, e Giuseppe Turrini per F. L. Pulle V—XIV. — Novellieri

G'ainici: Antarakathäsaihgraha XY—XVI, 1—32. — Gli scritti di So-
maprabha E. P. Pavolini. 33—72. — F. L. Pulle. Un capitolo fioren-

tino di Indologia del sec. XVII, 73. — Bibliografla e Notizie.

Appendici. G. Flechia II Meghadüta 65— 112. — C. Puini
II Saddharmapundarika. 25—41. — V. Bettel Vetälapaücavim(,-atikä
41-112.

3. Jackson A. V. W. Indo-Iranian Contributions. JAOS. 20, 54—47.

Inhaltsangabe: 1. Sanskrit vählyans-. — 2. Sanskrit karsa., a
weight, in Ancient Persian. — 3. Sanskrit chala in Ancient Persian. —
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4. Avestan ao8a, Sanskrit uda-, udan-. — 5. Avestan vitäpam, Yt. 19,

82. — 6. Avestan spsutö- frasnä, Vd. 22. 19. — 7. The curse of a
cow bring's childlessness. — 8. The höni-plant and the birds in the

Dinkart. — 9. The national emblem of Persia. — 10. Ancient Persian
TUKTct in Hdt. IX, 10.

4. Oldenberg Herrn. A\is Indien und Iran. Gesammelte Aufsätze.

Berlin Besser. III, 195 S. 4 M.

Enthält die bereits früher veröffentlichten, z. T. erweiterten
Aufsätze: 1) "Über Sanskritforschung"; 2) "Die Religion des Veda
und der Buddhismus. Eine religionsgeschichtliche Studie"; 3) "Der
Satan des Buddhismus"; 4) "Zarathustra"; 5) "Buddhistische Kunst
in Indien" (ausgehend von Grünwedels bekanntem Handbuche); 6)

"Taine's Essay über den Buddhismus".

B. Indisch.

5. Brunnhofer Herm. Die Herkunft der Sanskrit-Arier aus Arme-
nien und Medien. Z. f. Ethnol. 31, 478—83 (vgl. Abt. I Nr. 129).

Wenn die alten Überlieferungen und Berichte richtig sind,

wonach die Perser aus dem Stromgebiete der Kui-- und Araxes-
Mündung gekommen, die Skythen aus Armenien und Medien aus-

gewandert sind, die Sanskrit-Arier nach Nordwesten als dem Lande
ihrer Herkunft weisen, die Griechen nach Nordosten, wohin ihre

ältesten Erinnerungen, Kolchis und Kaukasus führen, so kann doch
nur Armenien als der ehemalige gemeinsame Ursitz angesehen
werden. Ebendahin g'elangt Brunnhofer noch auf verschiedenen
anderen Wegen, z. B. aus dem Vorkommen der Flussnamen "Kur
und Araxes" bei verschiedenen indogerman. Völkern (das ihm hier

zu Gebote stehende Material verarbeitet der Verfasser zu einem
neuen Werke: "Die Flussnamen Kaukasiens auf ihrer Wanderung-
nach den Ländern des Ostens und Westens, Nordens und Südens").
Die Gleichstellung von Agastya, einem ved. Helden und Heiligen,

mit den Sagartiern, einem in Iran weit verbreiteten Stamm (beiden
Worten liegt das sanskr. hasta, Hand zu Grunde, von der Wz. /mr,

greifen, vgl. griech. x^ip), der Name des Stammes der Sagaraukai
(etymol. MeeresauAvohner : sagara, Meer-\-okas, Wohnung) stellen

gleichfalls die Verbindung mit den Ländern am Kaspi-See her, be-

sonders aber die Bezeichnung des Stan-nies der Kagyapa oder
Kaspier, auf deren einstigen Aufenthalt am Alburz der Stadtname
Kasbin hindeutet. Im Bundehesch wird der Atrek "Kasprud, Kasp-
fiuss" genannt, und im Pendschäb erinnert sowohl Kaschmir, wie
auch Kabul an das KacTraTTupoc der Griechen, nach Kiepert verkürzt
aus sanskr. Kacyapa-i^ura. Einen weiteren Beweis für den früheren,

Aufenthalt der ved. Arier am Südufer des Kaspi-Sees sieht Brunn-
hofer in der häufigen Erwähnung der Wassersucht, die in dem halb-

tropischen Gilän und Mazanderän besonders oft auftritt. Den Feuer-
gott Agni, apdm napät (i. e. Sohn der Gewässer) erklärt sich

Brunnhofer am leichtesten aus der am Kaspi-See vorkommenden
Naphta. Den im Avesta häufig erwähnten Namen Vourukasha (das

kaspische Meer) bringt Brunnhofer mit Urukaksha (RV. VI, 45, 31)

zusammen. Auf eine innigere Verbindung der ved. Arier mit Ba-
bylon deutet er das schon von Weber mit Babylon identifizierte

Bril)u, sowie er in dem nämlichen Sinne in dem RV. X, 121, 2 ge-

nannten Baiada (Weltschöpfer, eigentlich Kraftspender) nur einen
volksetymologischen Anklang an den assyr.-babyl. Merodach-Bala-
dan findet.

Hinsichtlich der Chronologie verweist lirunnhofer auf den
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Webersehen Aufsatz in den Sitzb. Ak. Wiss. Berlin 1898: "Vedische
Beiträge" (vg-l. Bibliogr. Anz. für 1898).

6. DuflF C. M. The chronology of India from the earliest times to

the beg'inning of the sixteenth Century. London Constable. XI,

409 S. 15 s.

7. Halevy J. Considerations eritiques sur quelques points de riii-

stoire ancienne de l'Inde. Rev. sem. 7, 20—48.

Fortsetzung-. — d) Manque d'ecriture. — e) Pretendu habitat

des pretres vediques. — IL Le Groupe des Adityas; les Anshas-
pands. — Aditi, Anahita. — Le deluge. — Les fleuves. — Trita. —
Les Dasas ou Dasyus.

8. Oldenberg H. Die Literatur des alten Indien. I. Die Poesie des

Veda. Deutsche Rundschau 101, 138-52; 318—42.

Trotz der vorhandenen Spiiren einstmaliger Gemeinsamkeit
ist doch die Kultur der Inder von der der europäischen Arier sehr
verschieden und weist einen ziemlich fremdartigen Typus auf. Es
liegt das ebensowohl in der schwer zu übersteigenden Gebirgs-
schranke des Himalaya und Hindukusch, wie auch in dem südlichen
Klima und den dadurch bedingten veränderten Lebensverhältnissen
und der auf die Dauer nicht zu vermeiden gewesenen Vermischung
mit den dunkelfarbigen Urbewohnern. Alle diese Momente haben
den ehemaligen kräftigen Berg- und Hirtenvölkern die gesunde
Thatkraft entzogen, was sich in der despotischen Regierungsform,
in dem Kastenwesen, in den Extremen der Sinnlichkeit und Ent-
sagung, in dem Aufbauen spitzfindiger Systeme ohne grosse Rea-
lität offenbart. Natürlich hat sich im Laufe der Jahrhunderte dieser

Charakter immer schärfer zugespitzt. Fängt im Veda die Umwand-
lung des Ariers zum Hindu erst an, so tritt uns am Ende der ved.
Litteratur in den Upanishads die voll ausgeprägte Physiognomie
des indischen Geistes bereits entg'eg'en. Nicht zum wenigsten zeigt

die Poesie die Folgen dieser Veränderung. Vielfach macht sich

Mangel an Mass und plastischer Form fühlbar, und die Formlosig-
keit und das Wirre des indischen Geistes zeigt sich ebenso im Epos
(Mahabhärata), wie im Drama, welches selten das ist, was es sein
soll, ein Spiegelbild menschlichen Handelns und Leidens. Ein Haupt-
charakteristikum der ind. Litteratur ist das Fehlen einer ausge-
präg'ten Individualität.

Was dem ind. Leben ein ganz besonderes Gepräge gibt, näm-
lich die bevorzugte Stellung des Priesters, das tritt auch in der Poesie
der ved. Periode zu Tage: der Brahmane ist nicht nur Opferer, Traum-
deuter, Rechtskundiger und Arzt, sondern auch Dichter. Die ved.
Poesie hat daher meist etwas nandwerksmässiges und nüchternes an
sich. Nicht allzu oft finden sich Perlen wirklicher Dichtkunst unter
den Hymnen des Rigveda, der nicht den Ausdruck des indischen
Volksgemütes, sondern die Anschauungen und Gefühle der Brah-
manen repräsentiert. Allerdings haben sich Spuren der Volkspoesie
erhalten (Spott- und Neckverse, Rätsel in poet. Gewände), aber doch
auch wieder nur in der ihr von den Brahmanen gegebenen Gestalt.

Die meisten Lieder des Veda machen einen eintönig'en und ennü-
deuden Eindruck, ein sehr grosser Teil von ihnen bezieht sich auf
die Bereitung und Darbringung des Soma, eine der Hauptbescliäf-
tigungen der Priester. Da die Anzahl der Götter zwar eine grosse,
aber ein wirklicher höchster Gott nicht vorhanden ist, vielmehr das
Opferritual jeden Augenblick die Anrufung eines anderen Gottes
verlangen kann, so kommt im Grossen und" Ganzen die Verehrung
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der Götter über g-ewisse Kleinliclikeitcn und Änsscrlichkoiten nicht
hinaiLS. Überhaupt geht den ved. Göttern die sittliche Erlialienheit

und Heiiiii'keit in unserem Sinne ab. Wie der Vorsteilun<;-skreis

des Ri<4ve(la ein enybep'rcnzter ist, so ist auch die Skahi der Seelen-
zustände bald durchlauten: von Leid und Not, von Schuld und
Schuldbewusstsein, von Seelenpein, von Sehnsucht nacli Gott ist

wenig" die Rede; vorherrschend ist die Stimmung- ruhiger Zufrie-

denheit. Nicht tiefe Leidenschaftlichkeit, dichterische Pliantasie,

sondern spitzfindiger Verstand waltet vor. Neben den rein religiö-

sen Hynnien finden sich im Kigveda vereinzelt auch schon Zauber-
lieder, zuerst kurze, prosaische Sprüche, später aber ebenso üppig
emporwuchernde Poesie, wie die Opferlieder selbst. Die eigentliche

Quelle dieser Zaulnuiieder ist aber der Atharvaveda. Weiterhin
enthält der Rigveda auch die ältesten Denkmäler der erzählenden
Poesie, allerdings unvollständig, da von dem Gemisch aus Prosa
und Versen, woraus jene bestand, nur die letzteren erhniten sind,

wodurch der Zusammenhang luiterbrochen ist und die Erklärung
dieser Lieder sehr erschwert wird. Geg'en das Ende des ved. Zeit-

alters kommt dann eine neue Dichtungsgattung- hinzu, und zwar
die philosophische Dichtung, deren äussere Form die nämliche ist

wie die der Opferhymnen, deren Inhalt aber zu dem jener in ge-
Avaltigem Gegensatze steht: hiessen in den Phantasien der früheren
Zeiten die Weltmächte Indra oder Varuna oder Agni, so jetzt Sein
und Nichtsein, Tod und Unsterblichkeit, Finsternis und Liebe. Aber
auch diese philosophische Poesie bringt gleich bei ihrer Entstehung*
die schon beschriebenen Hauptcharakterzüge des indischen Geistes

mit auf die Welt, und trägt so bereits ihr Jugendalter die Anzeigen
rascher Erschöpfung an sich.

9, Bartholomae Chr. Arica XL XII. IF. 10, 1-20; 189-204.

XI. 64. Ai. paripanthinö yd ästdanti und jAw. vyäzdayä. —
(35. jAw. tacar^m und' cardtu.dräjö. — 66. Aw. Nir. 45. — 67. Np.
qird 'rund' und jAw. zgdvdsna-. — 68. gAw. casmdng dicisrä Y. 31.

13. — 69. Ai. iidnä, gAw. nanä, griech. ctveu. — 70. Aw. Nir. 80. —
71. jAw. aiii "so viel' V. 13. 44 f. — 72. jAw. gaoöana- Ntr. — 73.

x''a)\yzi.sta 'schmackhaftest' und arm. Haler 'süss'. — 74. Ai. rapiate
und kub'jäp.

XII. 75. Ar. *hhan -ati mit Intinitiv zur Umschreibung des Ver-
bums. - 76. Zu ZDMG" 46, 305, IF. 5, 355: ai. ddga- M. - 77. jAw.
jaiSyantäi äjiöyamnäi Yt. 8. 49. — 78. Aw. (d)n- ^e,g. ai. in- als

"Priniär"suffix. — 79. jAw. tätä, tütö. — 80. jAw. xmyamna- und
axsyamna-. — 81. jAw. skarsna- Adj. 'rund', griech. cqpaipa. — 82.

jAw. böitrrn- M. 'Kampf, Streit'. — 83. Ai. ädriyate- jAw. ddavdy-
eite\ jAw. dards-cu.

10. Böhtlingk 0. Kritische Beiträge. 25-32. Ber. Verh. Sachs. Ges.

Wiss., Phil.-hist. Kl. 51, 31-40.

Fortsetzung zu Bd. 50, S. 86 ff. — 25—29: wendet sich gegen
die von Hillebrandt im 2. Bande der vedischen Mythologie an der
von Böhtlingk s. Z. vorgeschlagenen Auffassung einiger Vedaverse
geübte Kritik. — 30. Alt. Br. 8, 28: prajighatu und iJ^ajlghati, von
Böhtlingk in prajigätu, °ti konjiziert. — 31. Erklärung des Anfanges
von Kaush. Up. 3 (Bibl. Ind.). — 32. Cvetäyv. Up. 4, 18: yadäta-
mastanna dirä na rätrih : yad fttamas . . . =: was an die Finsternis

grenzt, d. h. die Zeit vor Sonnenaufgang (vgl. T. Br. 1. 6, 7, 5 und
1,1,4,3). dieselbe Zeit, in der Prajäpati die Geschöpfe erschuf und
Indra die Dämonen Vrtra und Namuci erschlug.
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11. Böhtlingk 0. Miszellen. ZDMG. 53, 202-4.

IG. RV. b, 74, 2 (Foi-tsetziing- zu 52, 613). Der vorliegende
Artikel wendet sich speziell g-eg-en Baunacks Erklärung- dieser Stelle
in KZ. 36, 245 ff. Die abweichende Übersetzung Böhtling-ks beruht
erstens in der jedesmal verschiedenen Erklärung- des 3 mal im Verse
vorkommende Wortes paiira, das Böhtlingk als Akkus, auf den
Soma (saftreich), als Yok. auf die Asvins (Besitzer vieler Güter),
als Dat. auf Faura (den Dichter der Hymne) bezieht, zweitens in
der Auffassung von grhhUatätaye als einer Art Inf. mit aktiver Be-
deutung- (Nomen patientis), von dem das in diesem Falle als ana-
phorischer Akkus, zu nehmende und auf paiiram (= Soma) zurück-
gehende wi (und in Verbindung- damit simliam-iva) abhängt.

12. Böhtlingk O. Verzeichnis der in diesen Berichten von mir
besprochenen 1) Wörter, 2) Sachen und 3) Stellen, bez. ganzer
Schriften. Ber. Verh. Sachs. Ges. Wiss., Phil.-hist. KL 51, 165—71.

13. Aufrecht Th. Über S'esa. ZDMG. 53, 644.

Bringt eine Erklärung- des besonders in Südindien in Eigen-
namen sich häufig- findenden Wortes .s'esa, die Aufrecht von S'esa-
giri^ einem Gelehrten in Madras, erhalten hat. Demnach ist S'esa
Name des Tirupati-Hügels (in Nord Arcot), auf welchem ein Visnu-
Standbild verehrt wird. Der Berg soll S'esa repräsentieren, den
lOOOköpfigen Schlangendänion, der der indischen Vorstellung nach
die Lagerstätte des schlafenden Vi.snu bildet.

14. Böhtlingk 0. Über die mit "Erde" und "tragend" zusammen-
gesetzten Wörter für "Berg" im Sanskrit. ZDMG. 53, 668.

Da eine mythische Überlieferung- von einem die Erde tragen-
den Berge, resp. von Bergen sich nirgends ausgesprochen findet,

so sieht Böhtlingk die Erklärung- der in Frage kommenden (alpha-

betisch angeführten) Wörter in der Vorstellung-, dass ein Berg ge-
Avissermassen der Träger des ihn überdeckenden Erdreichs ist. ein
kahler Felsen also ursprünglich nicht so benannt werden konnte.
Bezeichnet das betreffende Kompositum einen Fürsten, dann ist

natürlich das Land damit gemeint, dessen Beherrscher jener ist.

15. Garbe Rieh. Skrt. äkäsa und öXköc 'Äther' bei Philolaus.

Nähere Begründung der schon von L. v. Schröder mehrfach
ausgesprochenen Vermutung einer Identifizierung- von öXküc mit
dkdsa durch die bei dem altgriechischen Alphabet (HOAKAZ; dk. ist

im Sanskr. Mask.) sehr leicht denkbare Corruptele öAkcxc für ö äKÜc.

Die hiergegen ev. geltend zu machenden Einwände, dass vor Phi-
lolaus keine pythag-oräischen Lehrbücher existiert haben sollen, und
dass an einer anderen Phil.-Stelle das Zentralfeuer und nicht der
Äther als 5 Element erwähnt wird, werden von Garbe gleich vor-
weg-gcnommen, indem er den ersteren durch die Unwahrscheinlich-
keit dieser Tradition, den 2. durch den Hinweis auf die schon in

der altp\'thagor. Schule als 5. Element den Äther ang-ebende Auf-
fassung- widerlegt. Zugleich benutzt Garbe diese Gelegenheit, um
die von Ed. Zeller (Philosophie der Griechen I, 1^, 481) vertretene
Ansicht eines einheimisch griechischen Ursprungs der pythagor.
Lehren anzuzweifeln, indem er einen schon vor Alexander (wohl
durch Vermittelung- des persischen Hofes) bestehenden religiösen
und wissenschaftlichen Verkehr der Griechen mit den Indern für
wahrscheinlich hält, wie denn auch A. Furtwängler (Oriental. Kongr.
in Rom, Bullet. 9, S. 26) bei Besprechung von griechischen Gem-
menfunden aus dem 7. Jahrh. im Pendschab die Möglichkeit einer
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Entlehnuiii^ der pythag'or. Seclenwanderungstheoiie von Indien her
offen lässt.

16. Jolly Jul. Sanskrit "dohada, dvaihrdayya". IF. 10, 213—15.

Herleitunp' des schwierioen Wortes dohada, Schwang-erschafts-
o:elüste durc-h H. Lüders (s. Gott. Nachr. 1898 1. Heft) aus der Pali-

forni "*duhall", die zu "dohala" (slcr. *dvaihrda) und schliesslich zu
"dohada" g'eworden ist. Die etyraologüsche Grundbedeutung "dop-
pelherzig" erklärt sich aus der Vorstellung, dass man sich die Wünsche
der Schwangeren als aus den beiden Herzen der Mutter und des
Kindes kommend dachte.

17. Uhlenbeck C. C. Kvirzg-efasstes etymologisches Wörterbuch der

altindischen Sprache. Amsterdam Müller. 2 Bl., S. 161—367. kpL
4.50 F.

Schluss des Werkes.

18. Fumi F. Gh. II participio attivo del perfetto nelle lingue ariane.

Mem. R. Acc. delle sc. Torino, Ser. II. T. 48. Sc. mor., stör, e filoL

S. 239-61.

19. Känhäiya Läl Sästri. Vyäkarana Bodh. Knowledge of gram-

mar. Calcutta Adhya a. Co" 288 S. 1 R. 2 a.

A treatise on Sanskrit grammar in Bengali and English.

20. Räjkumär Tarkaratna. Students Sanskrit grammar. A new
edition. Calcutta Datta. 268 S. 1 Rs.

21. Väman Shivräm Apte. The student's guide to Sanskrit com-

Position. A treatise on Sanskrit syntax with a glossary. 4. ed.

Poona 1898. 12, 446 S. (Leipzig Harrassowitz, geb. 4 M.).

22. A second selection of hymns from the Rigveda ed. by Peter

Petersen. (= Bombay Sanskrit Series 58.) Bombay, Education

Society's Press. 2 Bl., 287 S., 2 Bl. 4 Rs.

23. The [Taittiriya] Sanhitä of the Black Yajur Veda, with the

commentary of MädhaA-a A'chärya. Ed. by Satyavrata Sämasrami.

Fase. 43— 45. (= Bibl. Ind. 937. 942. 953.) Calcutta Asiatic So-

ciety. Je 6 a. (Leipzig Harrassowitz je 1 M.).

24. Krishna Yajus Samhitä [Taittiriya Samhitä]. Ed. by Vai-

dyanäda Sästri. Part IV —V. Kumbakonam, ptibl. bj^ the editor.

166; 207 S. 1 Rs.; 1 Rs. 2 a.

25. Atharvaveda Samhitä, with the commentary of Säyanächärya

ed. by the late Rao Balladur Shankar Pändurang Pandit. Vol. IIL

IV. Bombay Government Central Book Depot. 852; 856 S. 4».

Je 10 Rs.

26. The Aitareya Brähmana of the Rig-Veda, with the commen-

tary of Säyana A'chärya. Ed. by Paiidic Satyavrata Sämasrami,

Vol. IV. Fase. 5. (= Bibl. Ind. No. 930.) Calcutta Asiatic Society

1898. 6 a. (Leipzig- Harrassowitz. 1 M.).

27. Taittiriya Brähmana ed. by A. Lakshmi Narasimha Somayäji.

Madras Lawrence Asylum Press. 677 (lithogr.). 4 Rs.

28. S'änkhäyana. Srauta Sütra ed. by A. Hillebrandt. Vol. IV.

Adh. 17. 18. The commentary of Govinda. (= Bibl. Ind. No. 938.)

Calcutta Asiatic Society. 72 S. Leipzig Harrassowitz. 1 M.
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29. The Upanishads with the text in Sanskrit-Devanägari, an Eug*-

lish translation of it and of Sankara's commentary b}- S. Sitäräma

Sästri and Ganganath Iha. Vol. II. Katha and Prasna. Vol. III. IV.

Chändog-ya. Madras Seshachariar 1898/99. 193; 311; 374 S. Leipzig-

Harrassowitz. 4 Vols. 15 M.

30. Baunack Th. I. Über das vedische Wort "paura". IL Zu RV.

X, 40, 3. III. Nachträg'liches zu bhujyic. KZ. .36, 245—56.

I. Erklärung von RV. V, 74, 4, verbunden mit einer Anfüh-
rung aller Stellen, an denen paura vorkommt, und einer Verglei-

chung der bis jetzt von Roth, Granmann, Bergaigne, Ludwig ge-

gebenen Deutungen. Baunack hält es für eine Sekundärbildung
von 1 pur, die Fülle {paura = Fülle habend und gebend, der Fülle-

spender; ähnlich wie von j)ura, die Stadt: paura, der Städter ge-
bildet ist). Der Füllespender, so schliesst Baunack, ist entweder
"göttlicher" oder "menschlicher" Natur: unter dem ersteren ist z. B.

VIII, 61, 6 Indra, IX, 91, 5 Soma gemeint; unter dem letzteren Vä-
lakh. 6, 1, der den Göttern Opfer, besonders Soma, die Kraft und
Stärke spendende Speise darbringt. Auf Gi-und dieses sieht er in

dem Akkus, den Soma, eben die Opferspeise, im Dativ den Opferer
selbst und im Vok. wiederum den Soma und zwar als göttliche

Personifikation, indem er diesen Zuruf den A(;vins in den Mund
legt. — IL Nachtrag zu dem von demselben Verf. in IE. 8, 278 ff.

erschienenen Aufsatze: RV. X, 40, 3 prätür jarethe jaraneva kä-

payä. — III. Ergänzung der Abhandlung desselben Verfassers in

KZ. 35, 485 ff., Bhujyu, ein Schützling der A(;vin. Indem Baunack
Böhtlingks Verwerfung (s. ZD]\IG. 52, 247 ff., 257 ff.) seiner Erklärung
des vedischen Wortes bhujyu in KZ. billigt, weist er seinerseits die

von Böhtlingk vorgeschlagene Textkonjektur als unnötig" zurück,
lässt vielmehr den Text so, wie er ist, und bringt beide strittige

Worte (bhujyüs und rathasj)fco) mit der Schnelligkeit in Verbindung,
indem er bhujyu, es zu 1 bhuj 'biegen' ziehend, die Bedeutung von
'gelenk, leicht, beweglich, hurtig, behend' gibt, und °sprQ nicht den
Sinn von 'berührend = sich stossend an', sondern den von 'errei-

chend, erlangend, gewinnend' haben lässt.

31. Bloomfield M. The Atharvaveda (Grundriss der indo-arischen

Philologie und Altertumskunde: Begründet von Geo. Bühler, fort-

gesetzt von F. Kielhorn, II 1 B.). Strassburg Trübner. 128 S.

Subskr. 5 M.; Einzelpr. 6 M.

32. Oaland W. Zur Exegese und Kritik der rituellen Sütras. ZDMG.
53, 205-30; 388; 696-702.

Fortsetzung zu ZDMG. 52, 425 ff. — 18: Zum Kausikasütra:
Kritische Besprechung von Bloomfields Ausgabe des Kausikasütra,
die Caland an 25 Stellen teils emendiert, teils exegetisch beleuchtet
(des öfteren glaubt Caland dem Herausgeber falsche Trennung der
einzelnen Sütras des in sämtlichen Handschriften nur durchlaiifend

und ungetrennt, also in Sandhifoi-m gegebenen Textes nachweisen
zu können). Besonders tadelt er an Bloomfields Texte die Nicht-

benutzung der Haugkschen Handschrift. — 19. Das Paläsablatt im
Ritual: erklärt von Caland als das mitlere Blatt von den 3 an einem
Stiele sitzenden Blättern des Paläsa-Baumes, das zu Opferzweckeu
als Opferlöffel Verwendung findet, und zwar einmal, weil es das
grösste und darum hierfür praktischste der 3 Blätter ist, zweitens,
weil man es vermied, in rebus faustis eines der an das Ende (sc.

den Tod) erinnernden "Seiten"= Blätter zu gebraucheii. — 20—26:
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Ti'Xtkritiyclu' Bomerkung'eu zu verschiedenen Siitras. — 27. Das
vorkürzte Aii-niliotra: füg't der bis jetzt nur bei Hiranvakeyin-Bliärad-
väja (Pitrniediia-sütra II, 9, [S. 56, Z. 11— 16]) zu beleji-cn g-ewescneii
Schilderung der einmaligen Darbringung dieses Opfers für einen
Halbmonat an Stelle der sonst täglich 2 mal notwendigen Opferung'
noch aus 3 anderen rituellen Sütras Beweisstelleu liinzu, nämlich:
Baudhäniya Karmänta I, 81; Baudh. Präyasc. II, 12; Anugrähika-
sütra. — 28 — 30 und 32: beschäftigt sich mit der Beseitig-ung un-
richtiger oder zAveifelhafter Lesarten im Kausikasütra, Baudhäyana-
pitrmedhasütra, Apastamblyakalpasütra, sowie mit der Deutung" des
beim Tryambaka-Ritual verwendeten Spruches: RV. VII, 59, 12. —
31 ist betitelt: "Das Rad im Ritual" und erklärt die Benutzung- des
(symbolisch die Sonne repräsentierenden) Rades zu ritualen Zwecken.
So wurde z. B. das Rad nicht, am Boden liegend, herumgedreht,
sondern aufrecht stehend fortgerollt; Hess man es hierbei zurück-
rollen, so konnte man seinem Feinde Schaden zufügen. Speziell
lässt Caland mit dem Herumdrehen des Rades eine Art "Reg-en-
Zauber" verbunden sein, Avobei er auf in Indien heutzutage noch
übliche, ähnliche Gebräuche, sowie auf ein in Italien früher allg-e-

mein verbreitetes Verbot hinweist, nach dem es den Weibern auf
dem Lande untersagt wor, mit einem Spinnrocken, falls sie ihn
drehen, über die Strasse zu gehen, weil dieses einen schädlichen
Einfluss auf die Hoffnungen, besonders hinsichtlieh der Ernte aus-
üben sollte. Verglichen Avird hiermit die sich in Deutschland hier
und da im Volke noch vorfindende abergläubische Reminiscenz,
dass es nach langer Trockenheit bald regnen müsse, wenn der
Scheerenschleifer seinen Ruf ertönen lässt.

33. Collitz Herm. The Vedic word "nch-edas". JAOS. 20, 225-28.

Diesem nur im RV. und zwar bloss 7 mal vorkommenden
Worte, geAvöhnlich mit der Wurzel vül, icissen zusammengebracht,
hat Ludwig die völlig abweichende Bedeutung "Sänger, singender
Verkündigter" g'egeben, welche'- Interpretation Collitz völlig" beipflichtet,

nur mit dem Unterschiede, dass er das Wort nicht aktiv, sondern
passiv wendet (Yet it does not . . . refer to one person, who sing"s

but to one, who is sung). Das Wort, synonym mit idi/a-, icjenya-,

setzt sich nach ihm zusammen aus na-'rvedas : vedas zu der Wurzel
vid, finden (vg"l. fici'avedas, sa-vedas), na, verkürzt aus nava-, zur
Wiirzel nu-, preisen, g-ehörig. Die Kontraktion setzt er auf Rech-
nung des gleichen konsonantischen Aus- und Anlautes (r) beider
Kompositionsglieder und verweist weg-en analoger Fälle auf Pro-
ceedings of the Am. Or. Soc. 16, 34—38, Am. Journ. of Philol. 17,

415—22, Wackernagels Altind. Gramm., 279—80 und Brugmanns
Grundr. der vergl. Gramm. I-, 859—60.

34. Fay Edw. W. The Rig-Veda Mantras in the Grhya Sütras. (Diss.

acc. by the Johns Hopkins Univ. May 1890.) Roanoke, Va., Stone

Printing a. Manuf, Co. 40 S.

35. Oertel H. The Jaiminiya Brähmana version of the Dirghajihvi

legend. Actes XI. Congres des Orient., Sect. I. 225—39.

36. von Schröder L. Wurzel du "gehen" im Rigveda. WZKM. 13,

119—22.

Erklärung des ä-nraE \6YÖ,uevov "davishäni" (RV. 10. 34) durch
Zurückführung auf eine sonst nicht zu belegende Wz. rf«: laufen,
gehen, die von Sehröder auch in diira, danyas. davishfha und
namentlich data "der Bote" sucht, somit die früheren Annahmen
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einer Konjektur devishäni (Wz. div, spielen), resp. einer mit div,
spielen synonymen Wz. du zurückweisend.

37. Charaka-Samhitä. Translated by Abinäsh Chandra Kaviratna.
Part XMII—XX. Calcutta, piibl. hj the translator.

38. The texts of the White Yajurveda translated with a populär
commentary by Ralph T. H. Griftith. Benares E. J. Lazarus a Co.

XX, 344 S. 3 Rs. 12 a. (Leipzig- Harrassowitz 8,50 M.).

39. The S'atapatha Brähmana accordiug- to the text of the Mädh-
yandina school transl. by J. Eg-geling-. Part V. Book XI—XIV
(=Sacred Books of the East. Vol. 44.) Oxford Clarendon Press.

1900. LI, 595 S. 18 s. H d.

40. The Märkandeya Puräna translated by F. E. Pai^iter. Fase.

VI. (=Bibl. Ind. Nr. 947.) Calcutta Asiatic Society. 9(3 S. Leipzig-

Harrassowitz 2 M.

41. Amrita Bindu and Kaivalya Upanishad with commentaries
translated into Eng-lish by A. Mahädeva Sästri. Madras Minerva
Press. 140 S. 10 a.

42. [Digha and Majjhiuia Nikäya.] Dialogues of tlie Buddha. Transl.

from the Päli by T. W. Rhys Davids. (= Sacred Books of the

Buddhists. Vol. IL) London Frowde. XXVII. 334 S.

43. Die Lieder der Mönche und Nonnen Gotamo Buddhos. Aus
den Theragäthä und Therlg-äthä zum 1. ]ilal übersetzt von Karl
Eugen Neumann. Berlin E. Hofmann u. Ko. VIII, 392 S. 10 M.

44. Gray L. H. Certain parallel developments in Päli and New
Persian phonology. JAOS. 20, 229-43.

Die in der Linguistik nicht gerade seltene Erscheiniuig. dass
räumlich weit von einander getrennte und keinen unmittelbaren
Eintiuss auf einander besitzende Sprachen dennoch in ihrer Ent-
wicklung frappante AhnUchkeiten zeigen, wird für das Indoger-
manische an der Lautlehre des Päli und Neu-Persischen (A bei
Vokalen, B Konsonanten, C zusammengesetzten Konsonanten) unter
Vorbringung zahlreicher Beispiele nachgewiesen.

45. HardyE. Eine buddhistische Bearbeitung der Krsna-Sage. ZDMG.
53, 25-50.

Enthalten in dem wichtigen F'äli-Texte: Ghatajätaka (Ghata,
der Lieblingsbruder des Kanha-Krsna). Hardy weist nach, dass der
betreffende Abschnitt keine freie und willkürliche Erfindung- ist,

sondern im engen Anschlüsse an die epische Litteratur der Brah-
manen entstanden ist. Er vergleicht zu diesem Zwecke die im Ghata-
jätaka enthaltene Krsna-Sage mit der im Harivam^a (in Bezug auf
Krsnas Herkunft und Thaten) einerseits und mit der im Mausalapar-
van (in Bezug auf den Tod Krsnas und den Untergang seines Ge-
schlechtes) andererseits. Hieraus g-ewinnt Hardy als Resultat, dass
beide Sanskrittexte von dem buddhistischen Überarbeiter benutzt
worden sind und zwar im Grossen und Ganzen unter möglichster
Wahrung des in beiden überlieferten Ganges der Sage, wenn natür-
lich auch im Einzelnen Abweichungen und Ändej-iingen zu ver-
zeichnen sind. — Aus den im 3. Abschnitte gezogenen Schlussfolge-
rungen sei hier nur auf zweierlei hingewiesen: 1. auf die Annahme
Hardys, dass hinsichtlich der Frage, ob die Geburt und Jugendzeit
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Krsnas oder sein und seines Gescliiechtes Untergang" eher von den
professionellen Erzählern behandelt worden sei, die Thatsachen mehr
für die Priorität der Sage vom Untergange Krsnas als umgekehrt
zu sprechen scheinen; und 2. auf das Vorhandensein einiger mytho-
logischer Reminiseenzen, von denen er den Diskus (cakka), den
Kr.siia auf Kamsa schleudert und mit dem er ihn tötet, die Ver-
wundung Krsnas am Fusse durch den Pfeil des Jägers Jaras [sym-
bol. Name für "Alter"], sowie den auf den Haarwuchs zu deuten-
den Beinamen Kesava für Kr.siia auf den Sonnenmythos zu beziehen
geneigt ist, während er in Baladeva, dem Bruder Kr.snas, einem leiden-

schaftlichen Ringkämpfer, der von seinem Gegner Mutthika, einem
menschenfressenden Dämonen, mit Haut und Haaren verschlungen
wird, eine Anspielung auf den Mondmythos findet.

46. Tha Do Oung. A Grammar of the Pali language (after Kaccä-

yana). in '4 volumes. Vol. 1 IL Akyab Re^ Paw U. 220 S. 40.

zus. 4 Rs. 8 a. (London Liizac 9 s.)

Vol. I. containing Sandhi, Näma and Käraka, and Samäsa.
Vol. IL containing Taddhita, Kita Unädi, äkhyäta, Upasagga and
Nipata particles.

47. Essays on Kasmiri Grammar. By the late Karl Frederick

Burkhard. Translated and edited, with notes and additions, by
Ge. A. Grierson. Ind. Antiq. 28. Bd.

Fortsetzung zu Vol. 27, S. 317.

S. 6— 13: 1. Deklination (Maskulinum und Femininum, a- und
2-Stainm; zusammengesetzte Substantiva). — S. 85—93: Adjektiva
(Geschlecht, Deklination, Steigerung). — S. 169—79, 219—23: Prono-
mina. — S. 247—52: Numeralia. — S. 269 f.: Appendix (Erklärung
von Lukas I, 1—4, mit wörtlicher Analysis).

48. Grierson G A. Essays on Kä(,'miri grammar. Calcutta Thacker,

Spink a. Co. XVI, 257*, XCIII S.

Sammelausgabe der Abhandlungen in JASB. 65, P. I, 280—305:

on the Kä(,"mlri vowelsystem; 66, P. I, 180—4: on the Kä^mirl con-
sonantal system; 67, P. I, 29—98: on the Kä(,-miri noun; 68, P. I,

1—92: on the KäQmirl verb; ebd. 93—95: on indeclinable particles

in Kä^miri; 65, P. I, 306—89: a list of Kä(;miri verbs.

49. Wilson J. Grammar and dictionary of Western Panjabi, as

spoken in the Shahpur district with proverbs, sayings and verses.

Labore Punjab Government Press. 3 Rs. 4 a.; 5 s.

50. Jaykrishna Gangädäs Bhakta. Correct form of Sanskrit,

Persian, Arabic, English, Portuguese etc. words adopted in Guja-

räti. Ahmedabad, publ. by the author. 107 S. 6 a.

51. Wilson J. On the Gurezi dialect of Shina. Ind. Antiq. 28,

93-102.

Kurze grammatikal. Notizen von Wilson über diese bis jetzt

wenig bekannte Sprache, mit Einleitung von Grierson. Sie wird
von ca. 1500—2000 Seelen gesprochen, die sich selbst Dards nennen
und in einem dem Hindukush benachbarten Thale wohnen, das bei

den p]ngländern Gurais, bei den Persern Gurez, bei den Einwoh-
nern Goräi heisst. Obgleich dieses Thal mitten in Kashmir liegt,

ist die Sprache vom Kashmiri dennoch völlig verschieden. — Den
Schlusi; bildet die bibl. Elrzählung vom "verlorenen Sohne" mit
untergeschriebener engl. Übersetzung.
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52. Grierson G. A. On the East- Central group of Indo-Aryan
vernaculars. Ind. Antiq. 28, 262—8.

Die einheimischen Indo-Arisch. Sprachen Nordindiens wurden
bis jetzt eingeteilt in 2 Hauptgruppen, eine östliche (entspricht
dem alten Sauraseni Prakrit und umfasst Assamesisch, Bengalisch,
Oriyä und Bihäri) und eine westliche (entspi-icht dem Mägadhi Pra-
krit, wozu unter aiidern gehört Western Hindi, Panjäbi und Guja-
räti). Die Existenz einer 3. Gruppe, einer Centralsprache (= dem
alten Ardha-Magadhi Praki-it) definitiv räumlich nachzuweisen ist

erst dem Verfasser dieser Abhandlung gelungen. Er nennt sie

"Eastern Hindi" oder "East-Centr al Group of the Indo-
Aryan vernaculars". Sie besteht nicht aus eigentlichen Sprachen,
sondern aus nur wenig von einander verschiedenen Dialekten:
Awadhi, Bagheli und Chattisgarhi, die in Oudh, den Nord-
West -Provinzen, Baghelkand usw. von ca. 24 Va Million Einwohnern
gesprochen werden. Als Hauptcharakteristikum für die Ost-Central-
Gruppe (oder Ost-Hindi) ist anzumerken die Übereinstimmung" hin-

sichtlich des Nomens und Pronomens mit der West-Gruppe (^Mä-
gadhi), während sie bezüglich des Verbums eine Mittelstellung zwischen
Ost- und Westgruppe einnimmt. In seinem ganzen Habitus ist das
Ost-Hihdi der moderne Repräsentant des alten Ardha-Magadhi
Prakrit.

53. Vinson Julien. Manuel de la langue Hindustani (Urdü et Hindi).

Gramniaire, textes, vocabulaires. Paris ]\Iaisonneuve. XXXIX,
232 S. 10 Fr.

Rez. P. Reynaud, Rev. de ling. .33, S. 100—3.

54. Djam Sunde Dai. The Hindi literature. Actes XI. Congres
des Orient., Sect. I. S. 45—67.

55. Murray J. W. A dictionary of the Pathan tribes on the Nord-
West frontier of India, compiled under the orders of the Quarter
Master General in India. Calcutta Government Printing Office.

VIII, 239, II; 1 K. (Leipzig Harrasowitz) 4 M.

56. Prabodh Prakäs Sen Gupta. A dictionary of proverbs, Ben-
gali and English. Calcutta A. T. Mukherji. 245 S. 1 R.

57. Groome Fr. H. Gipsy folk tales. New York New Amsterd.
Book Co. 212 S. 4c $.

"

58. Brissaud J. Les coutumes des Aryens de l'Hindou-Kouch. Rev.
gen. du droit. 1898. S. 24—40.

Nach Charles de Ujfalvv, Les Arvens au nord et au sud de
l'Hindou-Kouch. Paris Massoii 1896. XV, 490 S.

59. Brunnhofer Herm. Feuerwaffen im Rigveda. Voss. Ztg. Sonn-
tagsbeil. 29. 1899.

60. Davids T. W. Rhys. Early commerce between India and Baby-
lon. JRAS. 1899. S. 432.

Weist auf eine Stelle des Khevaddha-Sutta hin als die früheste
in Indischen Bücheru sich findende Erwähnung von Seeschiffen,
die nicht bloss Küstenschiffahrt betrieben, sondern sich wirklich auf
das hohe Meer hinauswagten.

61. Dubois J. A. Hindu manners, customs and ceremonies. Transl.

from the author's later French manuscrijDt and ed. with notes,
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corrections and biogr. by Henry K. Beauchamp. Pref. by F.

M. Mülk-r. 2nd ed. London Frowde. XXXVT, 730 S.; 1 Portr.

f)2. Hillebrandt Alfr. Alt -Indien. Kulturg-eschiclitliche Skizzen.

Breslau Marcus. V, 195 S. Geb. 5 M.

Sammlung- der teilweise erweiterten und ergänzten Aufsätze:
"Zur Charakteristik des indischen Dramas": AUg. Ztg., Beil. 1888,

332, S. 4889-91. — "König AQoka von Magadha": Frankf. Ztg. 225

(15. VIII. 1893). — "Das heutige Indien": Schlesische Ztg. 1894, No.495.
1898. — "Über den Rigveda": AUg. Ztg., Beil. 181, S. 1— 4. — "Ritual-

Litteratur. Vedische Opfer und Zauber". (Einleitung; vgl. "Die Be-

ziehung des Brahmanisuius zur indischen Volksreligion": Mitt. d.

Schles. Ges. f. Volkskunde 1, 37—54), = Grundr. d. indo-ar. Philol.

u. Altertumsk. 3, 2. — "Unterricht in Altindien": Allg-. Ztg., Beil. 35,

S. 1—4. — "Chinesische Reisende in Indien": Schlesische Ztg. 1898,

28./IX. — "Buddhismus": Zukunft 24, 54-61. — Neu hinzugekom-
men ist der Aufsatz: "Sanskrit", S. 34—52. — Rezens. liegen vor
von H. Brunnhofer, National- Ztg. 1899, 3./XII. und in Luzacs Or.

List 10, 307.

63. Fick Rieh. Unehrliche Leute im alten Indien. Zukunft 27, 1899

II, S. 563-74.

Bekanntlich ist in Indien das ganze Fühlen und Denken mit

der Lehre von der Wiedergeburt und der dadurch bedingten Kasteu-
theorie aufs eng-ste verknüpft, auch die äussere Lebensstellung eines

Menschen ist dadurch im Voraus bestimmt, da sie ja nur eine Folge
seiner Handlungen in einer fi'üheren Existenz ist. Entsprechend
der dreifachen Qualität von Handlungen (Dunkelheit, Thätigkeit,

Güte) werden die Menschen in 3 Abteilungen geschieden, die jede

wieder in 3 Stufen zerfällt. Die 3. Stufe der 2. Abteilung bildet

die bunte Schaar des fahrenden Volkes (Gaukler, Seiltänzer, Akro-
baten, Musiker, Sänger, Tänzer, Stockkämpfer, Ringer, Schlangen-

beschwörer usw.), die zusammen mit Schlächtern, Jägern, Fischern,

Henkern und Gassenkehrern die Gesellschaft der sogenannten "un-

ehrlichen Leute" in Indien repräsentieren, aber trotz dieses Odiums
keineswegs eine moralische Schuld an sich tragen. Sogar in den
Dieben und Spielern sieht der Inder gewissermassen eine Kaste,

da eben ein Mensch, den seine früheren Thaten zum Dieb oder Spieler

prädestiniert hatten, diese Rolle für die gegenwärtige Existenz aus-

füllen muss. Ist doch sogar Buddha selbst in einer seiner Wieder-
geburten als Dieb auf die Erde gekommen. In der Praxis natür-

lich war die Stellung eines Diebes, zu dem übrigens auch der

Hehler, sowie alle, die mit jenem im Verkehre standen, gerechnet
wurden, eine etwas andere und musste es ja auch sein, denn Manus
Gesetzbuch macht es dem Könige ausdrücklich zur Pflicht, die Diebe
beliufs Bestrafung aufzuspüren und überwachen zu lassen, wozu
nach demselben Gesetzbuche namentlich frühere Diebsgenossen ver-

wendet werden sollen.

Was speziell den Stand der fahrenden Leute betrifft, so war
dieser gesellschaftlich wie materiell sehr schlecht gestellt, was schon
daraus erhellt, dass dessen Angehörige ihren Lebensunterhalt meist

durch Betteln erwerben mussten. Die einzige Möglichkeit für einen

Gaukler, sich aus seiner Niedrigkeit emporzuarbeiten, bestand darin,

dass er die Aufmerksamkeit eines Fürsten auf sich lenkte, der ihn

unter sein Gesinde aufnahm. Was an Schaustellungen von diesen

Gaukh>rn usw. erwähnt wird, geht über das Niveau dessen, was
noch heut zu Tage derartige Leute bieten, nicht hinaus: Verschlucken



II. B. Indisch. 203

von Messern und Schwertern, Essen von Feuer, Spring-en über auf-

recht in den Boden gesteckte Lanzen iisw.

Den niedrigen Stand der Gauklerkaste deuten auch die ver-

schiedenen gesetzlichen Bestimmungen über sie an: z.B. waren sie

von den Gesellschaften der ehrlichen Leute ausgeschlossen, mussten
vor den Thoren der Stadt in sichtbar g'ckennzeichneten Häusern
wohnen, konnten nicht als Zeugen auftreten, an keinem Totenopfer
teilnehmen, desgleichen durften die Brahmanen von der von jenen
angebotenen Opferspeise nichts nehmen. Im übelsten Gerüche aber
standen von jeher in Indien die Sängerinnen und Tänzerinnen, so

dass ein jeder fahrende Mann, der etwas auf sich hielt;, seine Frau
oder Töchter nicht dazu hergab, sondern sich zu diesem Zwecke
der weiblichen Angehörigen der unterworfenen, gar nicht als Kaste
gerechneten Volksstämme bediente.

Bietet so Indien manche Parallele zu der Nichtachtung ge-
wisser Gewerbe und Dienste im deutschen Mittelalter, so ist doch
zwischen beiden ein gewaltiger Unterschied, indem es hier blosse
Vorurteile waren, die der Aufklärung weichen unissten, während
die betreffenden Anschauungen in Indien tief auf der Volksrehgion
basieren, deshalb auch nur mit dieser beseitigt werden können.

64. Kastevaesenet i Indien. Nord og Syd 2, 668—71.

65. Hillebrandt Alfr. Unterricht in Altindien. Beil. AUg. Ztg. No. 35

S. 1—4.

Die Erteilung des frühesten Unterrichtes erfolgte von Seiten
der Brahmanen, wie ja überall die Kirche die erste Lehrmeisterin
ist, wo sie in den Vordei'grund tritt. Die ältesten indischen Berichte
über ind. Schulwesen sind in den Grhyasütras enthalten. Dem Un-
terrichte gingen je nach der Kaste verschiedene Aufnahmeformali-
täten voraus. Elementarschulen zum Erlernen der Grunddisziplinen,
wie Schreiben und Rechnen, scheint es in Indien schon sehr frühe
gegeben zu haben. Darüber hinaus muss man unterscheiden zwi-
schen der Durchschnittsbildung des jungen Inders der oberen Stände
und der des späteren Brahmanen. Für den Brahmanen begann der
Unterricht gewöhnlich im 8. Jahre, für den Kshatriya und Vai(;ya
meist im 11. /12., konnte aber auch hinausgeschoben Averden, aber
auf keinen Fall länger als bis zum 24., wenn der Jüngling nicht
alles Anrecht auf den Verkehr mit der guten Gesellschafr verlieren
wollte. Den Hauptbestandteil des Unterrichtes bildete natürlich das
Vedastudium, das schon in der Frühe des Tages begann und sich
auf 51/2—6^/2 Monate des Jahres erstreckte. Für den Rest war der
Schüler frei. Angenehme Unterbrechungen der Schule, eine Art
Ferien waren die Neu- und Vollmondstage, die Ankunft vornehmer
oder gelehrter Gäste usw. Die Dauer des Studiums betrug bis zu
12 Jahren, je nach der Anzahl der Texte, die man zu erlernen
Avünschte. Neben dem Studium der heiligen Texte lief noch eine
Art "Anstandslehre" her. Da der ganze Unterricht nur mündlich
erteilt Avurde, so wurde das Gedächtnis ausserordentlich geschärft.
Geschlossen wurde die Schulzeit durch ein religiöses Bad, weshalb
snätaka unserem "Abiturienten" entspricht. Wer Brahmane Averden
wollte, musste Aveiterhin die Geheimlehren erlernen, Avas mit schwe-
ren Gelübden und wunderlichen Vorschriften A^erbunden war. Na-
türlich konnte nicht jeder Brahmane Averden, was ja, abgesehen
von den durch die Pflichten des täglichen Lebens auferlegten Be-
schränkungen, schon durch das indische Kastenwesen verboten war.
Ein Avichtiges Element der Erziehung, und zwar nicht bloss bei den
Brahmanen, bildete Grammatik und Philosophie, erstere hauptsäch-

Anzei^er XII 2 u. 3. \^



204 II. B. Indisch.

lieh iin Interesse einer genauen Überlieferung- des Veda lieg-end.

Ein Ilauptgewiciit wurde, nanientiich in den höheren Kreisen, auf
körperliche Krziehung gelegt. Als Kuriosum sei erwähnt, dass, wie
aus dem Anfang des Hitopade(,'a ersichtlich, auch eine "Überbürdungs-
frage" bereits existierte.

Besondere Stätten der Gelehrsamkeit gab es urs])rünglich
nicht: der Wohnsitz der Brahmanen war zugleich die Schule. Später
bildeten sich aber doch Brennpunkte des iud. Geisteslebens heraus,
von denen der berühmteste Sitz buddhist. Gelehrsamkeit Nälanda
war, wo zwischen 3—5000 Priester studierten.

66. Barth A. Bulletin des religions de Finde. T. Vedisme et ancien

Brahmanisme. II. Brahmanisme. Rev. de l'hist. des religions 89,

60-97; 40, 26—59.

Eine nicht streng" chronologisch geordnete Besprechung der
in den letzten Jahren erschienenen Ausgaben und sonstig-en Arbeiten
auf dem Gebiete des Vedismus, Brahmanismus, Buddhismus, .lainis-

mus, Hinduismus und der modernen Sektenbewegung, welche Zu-
sammenstellung nach den eigenen Worten des Verfassei's keinen An-
spruch auf erschöpfende VoUständig-keit machen will.

67. Davids C. A. F. Rhys. Der Buddhismus. Eine Darstellung von
dem Leben und den Lehren Gautamas, des Buddhas. Nach der

17. Auflage aus dem Englischen ins Deutsche übertragen von
Arthur Pfungst. (= Universal - Bibliothek. No. 3941 f.) Leipzig

Reclam. 264 S. 0,40 M.

Rezens. in Beil. Allg. Ztg. 114, S. 6.

68. Davids T. W. Rhys. The theory of "soul" in the üpanishads.

JRAS. 1899 S. 71-87.

Der Verfasser bedauert zunächst den Mangel eines Werkes
über die Seelenlehre, wie sie in den Üpanishads dargestellt ist.

Nach einigen Bemerkungen über Alter und Reihenfolge der Upan.,
sowie speziell über das weite Zurückreiclien gerade der Seelen-
theorie, wohl das älteste alier philosophischen Probleme, kommt er

weiterhin kurz auf die vedischen und brahmanischen Vorstellungen
zu sprechen, die besonders in den Vedas ziemlich einfach und über-
einstimmend sind. Hierbei macht Davids auf einen Hauptunter-
öchied aufmerksam, nämlich den, dass, während in den Brähmanas
und in den Upan. die Seligkeit, das Aufgehen im höchsten Wesen,
von der g'ehörigen Darbringung der Opfer, resp. von der richtigen

Kenntnis der von den Brahmanen gelehrten Wissenschaften i\h-

häng't, im Veda kein besonderes rituelles oder theologisches Wissen
benötigt wird, sondern einfach die moralische Tüchtigkeit entscheidet.

Über Wesen und eigentliche Beschaffenheit der Seele bringen
die Upan., wie auch nicht anders zu erwarten, geringe Details. Für
gewöhnlich hat die Seele ihren Sitz im Inneren des Herzens. Die
älteren Upan. denken sie sich von der Grösse eines Gersten- oder
Reiskornes, oder auch eines Daumens. Von der Gestalt eines Men-
schen gleicht sie in ihrem Erscheinen bald einem gelben oder rauch-
farbenen Gewände, bald einem weissen Lotus, einem Lichte, einer

Flamme oder einem Blitze. Die Stoffe, aus denen die Seele besteht,

sind ein Gemisch von geistigen Eigenschaften und irdischen Sub-
stanzen. An Zuständen von Lebensäusserung der Seele kennen die

Inder 4: den wachenden, träumenden, schlafenden und einen Turiya
genannten. Im Zustande der Traumlosigkeit durchdringt die Seele
vermittelst der 72000 Arterien den ganzen Körper, während des
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Tiäumens hhigeg-en geht die Seele auf eig-ene Faust aussei-halb des
Körpers spazieren. Wann die Seele den Körper betritt, ob im
Augenblicke der Empfängnis oder während des Aufenthalles im
Mutterleibe oder bei der Geburt, lassen die Upan. ziemlich unent-
schieden, ebenso, wie die Seele in den Körper gelangt. Es gibt

aber einige Stellen, die die Seele vor der Geburt in einem anderen
Körper existieren und das Herz des Menschen, dessen Lebensdauer
übrigens nach der Chändogya und Brhadäranyaka Upan. im voraus
bestimmt ist, entweder durch den Kopf niederwärts oder durch die

Fussspitzen und den Bauch aufwärts betreten lassen. Grosse Man-
nigfaltigkeit bieten die Upan. hinsichtlich der Wandiung-en der
Seele nach dem Tode, was auf eine lange Entwicklungsreihe von
den Vedas an schliessen lässt. Im Brhadäranyaka wird unterschie-

den zwischen solchen, die die Ausleg'ung" der Opfervorschriften ken-
nen, solchen, die sie nicht kennen, aber gutes thun und drittens

solchen, die böse Menschen sind: die Seelen der ersteren gehen
nach dem Tode durch das Licht und die Welt der Götter ein ziir

Sonne und schliesslich zur W^elt des Brahman, die zweiten gelan-
gen durch die Nacht und die Welt des Todes zum Mond und von
hier durch Wiedergeburt zur Erde, und zwar so oft, bis sie gerei-

nigt und geläutert sind. Die dritten werden ohne weiteres Würmer,
Motten und sonstige Insekten, welch letztere Verwandlung die Chän-
dogya Up. verwirft. In der Kaushitaki Up. ivommen alle Seelen
nach dem Monde, dessen Zu- und Abnehmen mit ihnen in Verbin-
dung gebracht wird. In der Taittiriya Up. gelangen die Seelen zu
Agni, Väyu, Aditya und schliesslich zum Brahman. Die Muiidaka
Up. betont ausdrücklich, dass nicht das Opfer, sondern das Wissen
und der Glaube die Hauptsache ist: die Wissenden gehen durch das
Sonnenthor zur ewigen Seligkeit ein. Ein Passus der Pra^na L^p.

besagt, dass, mit welchen Gedanken ein Mensch stirbt, mit diesen
seine Seele die Welt seiner Wünsche als Jenseits erlangt.

Diese und noch andere mehr oder weniger abweichende
Theorien sieht der indische Pandit durchaus nicht als Diskrepanzen
an. Wer diese Verschiedenheiten nicht zu vereinig'en versteht, dem
geht eben die Einsicht in die Einheit der Upanishads ab. In allen

-diesen Lehren aber glaubt der Verfasser das Auflehnen des erstar-

kenden, moralischen Volksgefühls gegenüber den noch älteren, in

den Vedas enthaltenen Hypothesen erkennen zu müssen.

69. Die Upanishads. Grenzboten 1898, III, 548—58.

Die Upanishads, oder der Vedänta, sind eines der für den
indischen Priester notwendigen Handbücher, die Anweisungen und
Erklärungen der Veden enthalten, von denen die Upan. speziell

theologische und philosophische Betrachtungen über das Wesen der
Dinge lehren. Bei der Beurteilung der Veden und Upan. kommen
für den Nichtfachmann folgende 4 Fragen in Betracht: 1) Zeichnet
sich der indische Pantheismus vor dem der europäischen Schulen
durch philosophische Tiefe oder poetische Schönheit und Kraft der
Darstellung in dem Masse aus, dass die Verbreitung seiner Kennt-
nis über die Gelehrtenkreise hinaus wünschenswert erscheinen müsste'?
2) Wie verhält sich die indische Philosophie zur Volksreligion der
Inder? 3) Wie verhält sie sich zum Christentum? 4) Wie hat sie auf
das Leben gewirkt? Der Verfasser ist der Überzeugung-, dass für
den gebildeten Laien eine tiefere, etwa gar auf ein Quellenstudium
zurückgehende Kenntnis der ind. Philosophie durchaus unnötig sei.

Bei Besprechung der übrigen Fragen kommen die Upan., in denen
der Verfasser einen Mischmasch von Philosophie, Mythologie und
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Volksaberglauben sieht, ziemlich schlecht weg, wie denn der Auf-
satz iin Grunde auf eine Polemik gegen die moderne, auch vort

Deusseu — wenn von ihm auch nicht so schroff — vertretene An-
sicht hinausläult, die Upanisliadslchre als eine Ergänzung der Bibel
resp. als eine Vollendung der christlichen zu betrachten und das
Christentum geg'en Brahmanismus oder Buddhismus einzutauschen.
Der ung(mannte Verfasser schiiesst mit dem Hinweis, dass den Sans-
ki'itgelehrten die IJberschätzung ihres Gegenstandes um ihres an-

strengenden und aufopfernden Studiums willen nicht übelzunehmen
sei, dass aber ihre Aufforderung, uns zu Brahma oder zu Buddha zu
bekehren, abgelehnt werden müsse.

70. Deussen P. Allgemeine Geschichte der Philosophie mit beson-

derer Berücksichtigung der Religionen. I. Bd. 2. Abtlg. : Die

Philosophie der Upanishads. Leipzig Brockhaus. XII, 368 S. 9 M.

Rec. Döring, LC. 26, S, 885 f.

71. de Gubernatis A. Brahraan et Sävitrl, ou l'origine de la priere.

Actes XI. congres des Orient, Sect. I. S. 9—44.

72. Handt Werner Jahresbericht über indische Philosophie 1894—
97. Areh. f. Gesch. d. Philos. 12, 211—25.

Bespricht die neueren religionsgeschichtlichen und philoso-

phischen Arbeiten von H. Oldenberg, Religion des Veda, Berlin

1895; A. Hill eb ran dt, Rituallitteratur, vedische Oi)fer und Zauber.
Grundr. der indo-ar. Philol. und Altertumsk. Bd. 3, 2. 1897; A. Mac-
donell, Vedic Mythology. Grundr. der indo-ar. Philol. IIT, 1^. Strass-

burg 1897; P. Deussen, Allgemeine Geschichte der Philosophie.

1. Bd. 1. Abt. Leipzig, 1894; ders.. Sechzig Upanishads des Veda,
Leipzig 1897; Garbe, Die Sjimkhyaphilosophie, eine Darstellung-

des indischen Rationalismus, Leipzig 1894; Martinetti, 111 sistenia

Samkhya, studia suUa filosofia Indiana, Torina 1897, 130 S.; Dahl-
ma'nn, Nirvana, eine Studie über die Vorgeschichte des Buddhismus.
Berlin 1897; C. Warren, Buddhism in translations (eine reichhal-

tige Anthologie aus buddhist. Paliwerken in englischer Übersetzung);
L. A. Waddel, the Buddhism of Tibet or Lamaism, London 1895.

73. La Vallee Poussin L. de. Une pratique des Tantras, Actes

XL Congres des Orient., Sect. I. 241—4.

74. Orterer G. Zur neueren Litteratur über Buddha. Hist.-Polit.

Bl. f. d. kath. Deutschi. 123, 667—81.

Als treffliche, zur Orientierung geeignete Werke bezeichnet

Orterer: 1) H. Kerns "Manual of Indian Buddhism"; 2) Oldenbergs
"Buddha"; 3) E. Hardys "Buddhismus nach indischen Päli-Werken"
und "Indische Religionsgeschichte". Ein Hauptverdienst von E.

Hardys "Buddhismus", nach dessen Darlegungen übrigens der süd-

lichen, also der PAli-Tradition der Vorrang eingeräumt werden muss,

sieht Orterer darin, dass er bereits Front macht gegen die "neo-

buddhistische" Strömung in Litteratur und Kunst, die auf eine Gleich-

stellung Buddhas mit Christus und der kanonischen Schriften der
Buddhisten mit den E^•angelien ausgeht und den Buddhismus auf
Ko.sten des Christentums zu verbreiten sucht. Das gleiche Thema
beleuchtet auch J. Dahlmanns "Buddha, ein Kulturbild des Ostens",

eine Sammlung von Vorträgen über Buddha, denen eine kurze Ein-

leitung, das wenige sichere über Buddhas Leben enthaltend, vor-

ausgeht. Diese Vorträge betiteln sich: "Keim und Wurzel", "Wesen
und Wachstum" und "Blüthe und Zerfall". Das Schlussurteil Dahl-

manns über den Buddhismus ist ein höchst ungünstiges, indem er
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:als seinen Grundgedanken eine tiefe religiöse und soziale Unsittlich-

keit hinstellt, weshalb er auch das inner-indische Geistesleben nicht

1ZU höherer Bliithe habe entfalten können. Wenn auch Dalümauns
Buch nicht überall vollständigen Beifall und Anerkennung gefunden
habe, so sei es doch zum Studium angelegentlichst zu empfehlen,
weil es die unklaren Vorstellungen über Wesen vmd Wert des Bud-
dhismus gründlich zerstöre.

75. Regnaud P. Les mythes hindous des Yighnas et des Raksas.

Actes XI. Congres des Oriental,, Sect. I. S. 181—5.

76. Weber Albr. Zur indischen Religionsgeschichte. Eine kur-

sorische Übersicht. Stuttgart Deutsche Verlags-Anstalt. 32 S,

0,75 M.

Separat-Abdruck aus "Deutsch. Revue", XXIV.

77. Hillebrandt Alfr. Mäjä. WZKM. 13, 31(3-20.

Fixierung' der mäyä genannten und mit den Asuras in Ver-
bindung gebrachten Zauberkunst, die im Gegensatz zu ghora, Be-
schwörung die wirkliche Hexerei, d. h. alle über das menschliche
Können und Begriffsvermögen hinausgehenden Praktiken und Künste
bezeichnet, z. B. den Gestaltenwandel, der wohl bei fast allen Völkern
eine grosse Rolle spielt (vgl. Kathäsaritsägara). Sogar die Schöpfung
selbst ist nach der Vorstellung' der Inder eine mäyä, ein Zauber-
werk der Götter; so stützt Indra mäyäyä die Sonne vor dem Her-

abfallen, schafft Aditya durch sie Tag' und Nacht, verhindert Varuiia
mit ihrer Hilfe ein Ausfüllen des Meeres durch die Flüsse usw.

78. Winternitz M. Witchcraft in ancient India. Ind. Antiq. 28,

71—83.

Nach einem Hinweis auf die Wichtigkeit des Aberglaubens
und des Zauberwesens für das Studium der Psychologie betont der
Verfasser zunächst die enge Zusammengehörigkeit von Aberglauben
und Religion, was namentlich bei den Indern recht deutlich imd
drastisch zur Erscheinung' kommt, von denen den Göttern Rudra
und Varuna medizinische Zauberkräfte zugeschrieben werden.

Vielfach findet sich das Prinzip: similia simüihus curantur,
auch eine Art primitiver Homoeopathie wird angewendet. Farbe
und Gestalt als Zaubermittel spielen hierbei eine grosse Rolle. So-
gar das Handauflegen wird schon im Rigveda zu Heilzwecken be-

nutzt. Am beliebtesten waren bei den alten Indern Zauberformeln
und Beschwörung'en, unter deren Rezitation irgend Avelche Amulette
tind Talismane mit dem Kranken — um solchen handelt es sich ja
zumeist — in Berührung gebracht werden. Die älteste Sammlung
dieser Sprüche, von denen der Aufsatz verschiedene in Übersetzung
anführt, ist im AtharvaVeda enthalten. Die meisten Krankheiten
entstanden nach der indischen Vorstellung durch Dämonen oder
auch Naturerscheinungen: so wurde z. B. das Fieber mit dem Blitze

in Verbindung gebracht. Auch das Hineinzaubern einer Krankheit
in Tiere kannten die Inder. Eine grosse Rolle spielte ferner das
Wasser, vielleicht kann man bei den alten Indern die Kenntnis und
Verwertung heilkräftiger Quellen voraussetzen. Unter den Dämonen,
die Krankheitserreger sind, sind besonders zu nennen die Rakshas
Tind Pisächas, als deren grösster Gegner Agni gilt: das Licht als

Feind der Dunkelheit und der in ihr hausenden bösen Geister. Prof.

Müller glaubt deshalb den alten Indern die Kenntnis der reinigen-
den Kraft des Feuers zuschreiben zu dürfen. Unseren Elfen und
Nachtmaren entsprachen die Apsaras und Gandharvas, die in Ge-
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wässern und Bäumen wohnten und g-leichfalls Musik und Tanz,
liebten, wodurch sie die Menschen anlockten. Ein weiteres Mittel
zum Vertreil)i'n feindlich g-esinnter Dämonen waren laute Geräusche,
wie Tromnielton, Glockenklang-, wie denn auch Wallen zu g-leicliem

Zwecke dienten, z. B. Pfeile, die in die Luft nach den Dämonen
g'eschossen wurden, .Stäbe (so von Oleander), die man stets bei sich
führte. An letzter Stelle seien die Splitter von Fingernägeln, Haare
und Staub von der Fussspur der betreffenden Person genannt, die
verhext werden sollte. Einen besonders breiten Raum in der in-
dischen Zauberlitteratur nimmt der Liebeszauber ein, der durch ver-
schiedene Beispiele illustriert wird.

Die Gleichheit und Übereinstimmung in den abergläubischen
Vorstellungen und Gebräuchen der verschiedensten Völker erklärt
Winternitz durch die Gemeinsamkeit des menschlichen Geistes, der
überall auf der Erde dixrch ein und dasselbe Gesetz geleitet und
gelenkt wird.

Der Aufsatz schliesst mit dem Bemerken, dass Religion und
Abei-glauben der Vorfahren vereint die Grundlagen sind, auf denen
sich Moral, Recht und soziale Einrichtungen der Nachkommen auf-
bauen.

79. Hillebrandt Alfr. Vedisclie Mj'thologie. 2. Bd. Usas. Agni.
Rudra. Breslau Marcus. IV, 255^ S. 12 M.

80. Barth. Une inscription en caracteres maurya g-ravee sur un
reliquiaire de Buddha. Conipte rendu de l'ac. des inscr. 1898.

S 146-9; 231-4.

81. Grünwedel Alb. Zur buddhistischen Ikonographie. Globus 75,

S. 169-77.

Enthält verschiedene Berichtigungen zu seinem Handbuche:
"Buddhistische Kunst in Indien", = Nr. 4 der Handbücher der könig-
lichen Museen zu Berlin. Unter besonderer Hervorhebung der archäo-
logischen Behandlung der sogenannten graeco buddhistischen Kunst
weist er auf mehrfache Parallelen in der Komposition buddhist. und
griech. Darstellungsweise hin. So z. B. erinnert ihn der dem Buddha
stets beig'egel)ene Donnerkeilträger [identifiziert mit Vajrapäni] au
Zeus mit dem den Donnerkeil in den Klauen tragenden Adler. In
den Darstellungen der Kä(,'vapa-Legende (Bekehrung- eines Brah-
inanen Kä(,-.vapa) erscheint dem Verfasser Buddha (wiederum von
dem dieses Mal bärtigen Donnerkeilträger gefolgt) in der Attitüde
des opfernden antiken Feldherrn: die patera (Opferschale) ist ent-

.sprechend der Übertragung- des fremden Typus in einen Almosen-
napf verwandelt. Bei einer der P'iguren auf einem die Geburt
Buddhas versinnbildlichenden Relief denkt Grünwedel an den Tribut-
träger der späteren Antike (wobei er, da die nämliche Figur für
ihn auch Ähnlichkeit mit dem "guten Hirten von Lateran" hat, kurz
auf die Beeinflussung christlicher Kunst durch indische hinweist;
andere Parallelen hierzu sind: die gefalteten Hände, das indische
anjali; die Löwen beim heiligen Barlaam, das siinhasana des Bud-
dha; der Kelch mit der Schlange des hl. Johannes, die Almosen-
schale mit dem Näga in Buddhas Hand). Die auf dem Relief eines
(einem indo-skythischen Fürsten ähnelnden,) von Grünwedel mit
Kubera, einem der 4 lokapälas identifizierten Königs diesen letzteren
umgebenden kleinen Gestalten bringt er in Zusammenhang- mit einer
J^igentümlichkeit der ausgehenden Antike, die Hauptfigur von kleine-
ren, dienenden Figuren umgeben sein zu lassen. Der auf dem
Haupte eine I^lefantenhaut tragende Viriidhaka (ein anderer loka-
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päla) hat sein Vorbild in dem gleichfalls mit einer solchen Kopf-
bedeckung versehenen Demetrios, Sohn des Euthydemos I., wie er

ähnlich auch den mit dem Dreizack dargestellten Civa (hinter ihm
der Stier) aus dem griechischen Poseidon-typus (letztere zwei Fälle

sind Münzprägungen) entwickelt sein lässt.

82. Hoey W. The Suvarna, or original gold coin of Ancient India.

Proc. ASB. 1899. S. 56 f.

8o. Hopkins E. W. Greek art in India. Nation (N. Y.), S. 280 f.

84. Hopkins E. W. Ancient monuments of the Deccan. Nation

(N. Y.) 64, 240 f.

85. Maindron M. L'art Indien. (Bibl. de l'enseignement des beaux

arts.) Paris May. 1898. IX, 315. (ill.)

86. Senart E. Notes d'epigraphie indienne, VII. Deux epigraphes

du Svat. Journ. asiat. Ser. IX. 13, 526—537; 555. 1 T.

87. Speyer J. S. Buddhas Todesjahr nach dem Avadanasataka.

ZDMG. 53, 120-4.

Burnouf hat in seiner "Introduction ;i l'histoire du bouddhisme
Indien" unter Berufung auf das Avadanasataka das Zeitaller des

Asoka entgegen den sonstigen Quellen (die diesen König 100 Jahre
nach Buddha leben lassen) auf 200 Jahre nach dem Nirvana des

Buddha angesetzt, trotzdem der bekannte Upagupta auch im Ava-
danasataka als Zeitgenosse des Säkhyamuni und Asoka zugleich an-

geführt wird. Speyer weist nun nach, dass. wie hinsichtlich des
Textes mit der übrigen Überlieferung das schönste Einverständnis
herrscht, so auch in Bezug auf die zeitliche Entfernung zwischen
Buddhas Todesjahr und Asokas Regierung keine sich widersprechen-
den Angaben zu verzeichnen sind, indem Burnoufs Ansicht bloss

auf einem Versehen beruht, dadurch entstanden, dass er die Worte
"varsasata . . .

." mit dem allerdings nicht durch den sonst üb-
lichen danda getrennten Schluss der letzten Gäthä des betreifenden
Abschnitttes: ".

. . dvitryam" verbindet, ohne sich über die gram-
matische Unmöglichkeit des Ausdruckes dvitiyam varsasapta'^ ^
200 Jahre genügend Rechenschaft gegeben zu haben, womit zugleich
die auf Burnouf zurückgehende Hypothese einer zweifachen Über-
lieferung in den Angaben der nördlichen Buddhisten über die er-

Avähnten zwei geschichtlichen Ereignisse hinfällig wird.

88. Stein M A. Notes on the monetary System of Ancient Kasmir.

Numismat. Chronicle. III. ser. Bd. 19. 1899. 125-74. 1 T.

Dieser Aufsatz ist ein Separatabdruck aus des Verfassers
Kommentar zu dessen Übersetzung von Kalhanas Rajataranginl, der
ältesten der noch vorhandenen Kasmirer Chroniken. Diese Chronik
enthält zahlreiche Bemerkungen über den Preis von allerhand Wa-
ren, über die Höhe von Löhnen und dergleichen, die einen wert-
vollen Beitrag zur numismatischen und ökonomischen Geschichte Kas-
mirs liefern, jedoch ohne Kenntnis des Geldsystems, auf das sie

sich beziehen, nicht zu verwenden sind. Stein gibt nun in dem
vorliegenden Beitrag eine Zusammenstellung und Erklärung aller

in der Rajataranginl vorkommenden Notizen, betreffend System iind

Kurs des Geldes in Kasmir während der Hinduherrschaft, indem er
die Bezeichnung-en der einzelnen Geldstücke erläutert, sowie ihren
Wert und das Metall, aus denen sie geprägt sind, feststellt.

89. Waddell A. On some newlv found Indo-Grecian Buddhistic
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sculptures from the Swät Valley (ITdyäna). Actes XT. Cong-rfes

des Orient., Sect. T. S. 245—7

90. Kielhorn F. Ein unbekanntes indisches Metrum. Götting. Nachr.,

lMiih)l.-hist. Ivl. 1899. S. 182-4.

Dieses Metrum tindet sich in den ersten 24 ^'ersen einer noch
niclit veröffentlicliten Tnschrift des Ivadamba I^önigs I\äkusthavar-
man. Aus dem von Ivielhorn aufgestellten Schema ergibt sich, dass
man es mit einem Mäträsamaka zu thun hat, indem jeder der 4

T^fidas des Verses 15 Mäträs enthält. Während nun in Päda 2 und
4 dieses Schema strikte befolgt wird, kommen im 1. und 3. I^äda

an 18 (von 48) Fällen Nebenformen mit 16 und 17 Mäträs vor. Das-
selbe Metrum findet sich in noch anderen Inschriften und auch im
Bower Ms. (Part T, S. 4). Trotz dieses Gebrauches in den verschie-

densten Gegenden Indiens ist in keiner indischen Metrik oder sonst

wo davon Notiz genommen worden.

Leipzig. Erich Schröter.

C. Iranisch.

Allgemeines.

1. Achelis Th. Zoroasters Persönlichkeit und Lehre. Deutsches

Protestantenblatt 32, Nr. 29, Juli 15, S. 235—36.

Mit besonderer Rücksicht auf das Buch von Jackson, Zoro-
aster the Prophet of Ancient Iran.

1. Blochet E. Le livre intitule l'Oulamä-i Tsläm. Rev. de l'hist. des

rel. 36, 23-49.

Important as contributing to our knowledge of this treatise

which contains so much interesting Information regarding Zoro-
astrianism.

3. Cumont F. Textes et monuments figures relatifs aux mysteres

de Mithra. T. Introd. Bruxelles. 377 S. 4«.

1. Mithra und Kult desselben seit der ar. Zeit, seine Verbrei-
tung in Asien ))is zum 1. Jh. v. Chr. 2— 6. Der Mithraismus des
römischen Reichs. TT (ebd. 1896): Abbildungen.

4. Gasquet A. Essai sur le culte et les mysteres de Mithra. Paris.

143 S.

5. Geiger und Kulin Grundriss der iranischen Philologie 1, 2. Ab-

teilung, 3. Lieferung, S. 321—424. (Ivleinere Dialekte imd Dia-

lektgruppen. Von W. Geiger.)

Vgl. unten.

6. Jackson A. V. W. Indo-Tranian Contributions. JAOS. 22, 54—57.

Comprises the following- points: 1) Skt. vähiyahs, cf. Av. va-

zi/ästra. — 2) Skt. karsa a weight, in Anc. Pers. Tnscr. 'II karsa. —
Skt. chola is suggested for explaining" Anc. P. sar(. . .). — 4) Av.
aoba^ cf. Skt. uda, udan. — 5) Av. vitäpdm 'out of reach'. — 6) Av.
sp^ntö frasnä as a dual. — 7) The curse of a cow brings childless-

ness. — 8) The /«öm-plant and the birds in the Dinkart. — 9) The
national emblem of T^ersia. — 10) Anc. Pers. tuktü in Herod. 9. 10,

is ftikfä.

7. Lehmann E. Zarathustra, en bog om Persernes gamle tro. T. del.
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Kjebenhavn, det Schubotheske Forlag (Lybecker og' Hivschsprung).

XI, 192 S. 3,50 Fr.

Anz. von F. Justi Arch. f. Religionsw. 3, 194—207. Treats of
the Avesta, ancient Persian history and religion. To be continued.

8. Menant D. Les Parsis: Histoire des communautes zoroastrien-

ne.s de Finde. Premiere Partie. Paris Leroux 1898. XIV, 480 S.

(Annales du Musee Gnimet. Bibliotheque d'P]tudes. Tome septieme.)

The present part gives a ])istory of the civil lile of the Parsis
down to to-day and especial attention is paid to the development
of educatinn among the Parsi Community. Tlie volume is adorned
by a number of illustrations and photographs of prominent Parsis.

The second part. which is expected soon to appear, will contain an
exposition of the religious System of the Parsis.

9. Pizzi I. Gli Studi Iranici in Italia. Studi Italiani di Filologia

Indo-Iranica (diretti da F. L. Pulle). Firenze 1897. S. 57—72.

A brief account of the work of Italian scholars in the field

of Iranian philology, treating of Garzoni and Zanolini, pioneers of
the last Century, Ascoli, Giussani, Lignana, De Vicentiis, Cimmino,
Guidi, Bonelli, Moratti, Pizzi, Rugarli, and Giannini.

10. Söderblom N. Les Fravashis: Etüde sur les traces dans le

Mazdeisme d'une ancienne conception sur la survivance des morts.

Paris Leroux. 79 S. (Extrait de la Revue de l'Histoire des
Relig'ions.)

As the subtitle unplies, this nionograph treats espicially of

the Fravashis in their relation to the dead and with reference to

the funeral rites, ceremonies, and festivals in honor of the decea-
sed. A special chapter, ashaonäm fravashayo, contains among
other things a discussion of the etymological meaning of the word
fravashl.

IL Stackeiberg R. V. Bemerkungen zur persischen Sagengeschichte.

WZOI. 12, 1898 S. 230-248.

The first note is 1) Der Berg Sabaläu, and several passages
are given from Persian and Arabic writers wdio connect Zoroaster's

name with this raountain. — 2) Farsidhward, this and the similar

form in the Yätkär-i-Zarerän are again connected with Frashämva-
reta of the Avesta. — 3) Behäfirid of Firdausi has the same name
as Vanhufedri of the Avesta and Veh Bad of the Parsi and tradi-

tion. — 4) Die Azdahäksage bei den Armeniern — the Armenian
form of this legend shows certain traits which seem to be borrowed
from notions regarding the heretical sect of Mazdak. — 5) Zur Geo-
graphie des Bundehes — the mountain 'Köndrasp' should rather be
understood as 'Gandaraw', and the sea of 'Sovbar' associated with
the name of the dragon Sruvara of the Avesta. — 6) Afräsiyäb, a
note on the scene of his capture in Adharbaijan. — 7) Karsevaz. —
8) Härüt und Märüt. — 9) Mähyär. — 10) Spityura, this demon was
a false biother ofYima. — 11) Der Kamakvogel, its relation to the

Simürgh. — 12) Barzapharnes. — 13) Firedhün, his statue keeps
guard over the demon Azdahäk according to the Armenian Moses
of Chorene and an Arabic writer.

12. Thornton D. M. The Parsi, Jaina, and Sikh. Being the Maid-

land Prize Essav for 1897. 1898.
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Avestisch.

18. Bartholomae Chr. Arica XI, XII. IF. 10, 1-19 und 189—20.3.

These articles contain so much vahiable material for Avestan
lexico<>'rai)h3' that inentiou is made especiall}' of them here besides
including- them above under III A.

14. Kanga Navroji Mänekji Nasarvänji The Vendidäd translated

into English from Pahlavi (Dastur Darab Peshotan Sanjana's edi-

tion), with a trausliteration in Roman characters, explanatory and
philological notes, and introduction. Bombay. 32 S.

15. Kirste J. Zwei Zendalphabete des Britischen Museums (mit

einer Tafel). WZKM. 20, 1898 S. 261-266.

Comments are raade lipon certain characteristics of two alpha-
bets in Avestan manuscripts of the Hyde coUection. Attention is

called to a note in one of the colophons where tlie scribe renders
Av. e, td by Skt. th. gh.

16. Mills L. H. The Sanskrit equivalents of Yasna XLIV. Actes XL
Cong-res des Or., Sect. I. S. 317-326.

17. Mills L. H. Asha as The Law in the Gäthas. JAOS. 20. 31—53.

A discussion of the various shades of meaning- of am in all

the passag-es in the Gäthas.

18. Mills L. H. The personified Asha. Journal Amer. Or. Soc. 20,

277-302.

This article forms a sequel to the author's 'Asha as the Law
in the Gätha.s'. It discusses the character of Asha personified as
the archangel and then the nature of Asha as incorporate in the

Höh" Communit}', or the Zoroastrian cong-regation.

19. Mills L. H. God has no Opposite (a Sernionette from the Per-

sian). Asiatic Quarterly Review 7, No. 13, January.

20. Mseriantz Levon S. K Bosporskoi Onomastikye, Sobstrennoye

imya ZujpaKoc (On the vocabulary of the Bosporus, the proper

name ZuupaKoc. Extract from the collection of Memoirs of the

Ethnog-raphical Section). Napecatano iz Sbornika Trudov Etno-

g-raficeskowa 14, 1— 6.

A study of the proper name IfiPAKOZ which is found in a
catacorab of Kertch in the Crimea, and the sug'g'estion is made to

explain this name as of Iranian orig-in, from *>Sauraka-, cf. Av. saora.

21. Remy A. F. J. Sanskrit jana. Avestan zana. JAOS. 20, 70.

The Skt. Word jana is called in to explain the Avestan ott.

Xey. srvö-zana 'of the horned race'.

22. Richter 0. Der Plural von gAw. mazdäh- ahura-. KZ. 34,

584—589.

The employment of the plural of Ahura Mazda is perhaps to

be reg-arded as inckiding- also Ins Holv Spirit (Spenta Mainyu) and
the Fire (Ätar).

23. Wilhelm E. Eranica. Actes XL Congres des Or.. Sect. I. S. 261

-274.

The following- subjects are treated: 1. Zu Vend. IV. 24 und
IX. 161 Spieg-. = Westerg-. Geldner IV. 5 und IX. 41. — 2. Afrigän
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Gahambäv 3—6 übersetzt und erklärt — 3. Bemerkixngen zum Vish-

täsp-Yasht. — 4. Der Genius Sraosha im Avesta und Serosch im
Schähnämeh. — 5. Zu Firdausi.

Aitpersisch.

24. Foy W. Beiträge zur Erklärung der susischen Achaemeniden-

inschriften. ZDMG. 52, 564-605.

An elaborate investigation of the Susian cuneiform inscription

Avith referenee eonstantly to the Aucieut Persian; there are discus-

sions of morphology and syntax and various translations of Susian
passages in connection with the Persian. The article contains also

an index of the Susian words discussed.

25. Hüsing H. Altiranische Mundarten. KZ. 36, 556—567.

The various forms under which Mithra appears in proper
names, together with other reasons, leads to the assumption of the
presence of several dialects in the Old Persian Inscriptions.

26. Justi F. Zur Inschrift von Behistan I. 63. ZDMG. 53, 89-92.

In answer to Foy's objections to his explanation of several
äiT. Xe-f. in this difficult passage.

27. Oppert J. Le calondrier perse. Actes XI. Congres de> Or.,

Sect. I. S. 327-348.

28. Tolraan C. H. and Stevenson J. H. Herodotus and the Em-
pires of the p]ast. Based on Nikel's Herodot und die Keilsclirift-

forschung. New York American Book Co. 102 S.

This book forms part of the Vanderbilt Oriental Series. It is

based throughout directly on Nikel's treatise as stated in the title.

But a brief sketch of the customs, religion and language of the Per-
sians, with some chronological material, is added at the end.

Pahlavi und Mittel persisch.

29. Blochet E. Catalogue des manuscrits mazdeens (Zends, Pehlvi,

Parsi et Persans) de la Bibliothfeque Nationale de Paris: Biblio-

theque moderne II, No. 9; 11 5 13. Paris. [Cf. OB. XIII. 1612].

30. Casartelli L. C. Note on a Pehlevi inscription in the Dublin

Museum. Actes 9. Congres des Gr., Sect. I. S. 353—356.

With a reproduction of the inscription.

31. Casartelli L. C. Pehlevi Notes YII — An Inscribed Sassanian

Gem, Babylonian and Oriental Record.

"The inscription is read as Atürdfikhfi apaqtün val Yazdän
Atrödükhti [has] recourse to God".

32. Harlez C. de L'inscription pehlevie de la croix de S.-Tome.
Actes XL Congres des Or., Sect. I. S. 249—252.

With a reproduction.

33. Irani Khudäyär Dastür Shaharyär The Pahlavi Texts contai-

ning Andarz-i Ädarbäd Märaspandän, Andarz-i Vehzäd Farkho
Firüz, Andarz-i Khüsrüi Kavädän, Mädigän-i chatrang and Kär-

nämak-I Artakshatar-I Päpakän. With transliteration in Avesta

Character and translation in Persian. Bombay Fort Printing Presss.

£4+102+67 S. large 8».
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The ahn of tliis book is to inake .some of tlio Palilavi texts

morc easily accessible to tlie Persian Zoroastrians.

^4. Modi Jivanji Janishedji Aiyädg-är-i-Zarlrän, SIiatröiliä-i-Airän,

and Afdiya va Sahio'iya-1-Sistan. Translated witli Notes. (Guze-

rati and lüng'lisii). Bombay (Education Society "s Steam Press).

180 S.

A translation of three iniportant sliort Palilavi treatises, with
nunibrous notes. The first had previously been rendered into Ger-
man by Geiger (Das Yäikär-i-Zarlrän); the latter two relating- to

the 'Cities of Iran' and 'The Wonder and the Greatness of Sistän'

have been published in translation for the flrst time. A map ac-

companies the volume.

35. Pahlavi texts. Ed. by Jamaspji Dastur Minocheherji Jamasp-

Asana. T : Ayibatkar-i Zarirän — Shatunihä-i Aeran — Awadih
II sahihih i Sigastän — Khiisrü-i Kavatän u ritak-i — Andarziha-i

l*i'slünikan — Chitak andarz-i Poryötakeskan. Bombay 1897. gr. 8*^.

48 S. (Leipzig- Harrassowitz. 8 M.).

3(j. Sanjana l^eshotän Dastur Behramjee The I)inkard : The ori-

ginal Pahlavi text; the same transliterated in Zend characters;

translations of the text in Gnjarati and English lang'uag-es; a

commentary and a glossary of select terms. Vol. VIII. Published

under the patronage of the Sir Jamshedji Jeejeebhai Translation

Fund. Bombay 1897.

A eontinuation of this work which has been appearing for

some years.

37. The Pahlvi Zandi-Vöhüman Yasht, text with transliteration

and translation into Gujräti, and Gujräti translation of the Pahlvi

Mlnö-i-I^hirad with notes bj^ Kaikobäd Adarbäd Dastur Nosher-

wän. Poona. 4°. 27, 28, 152 S. (Leipzig- Harrassowitz. 9 M.).

Neu persisch und andere iran. Sprachen.

38. Arnold Sir Edwin The Gulistan: Being- the Kose -Garden of

Shaikh Sa'dl; the first four Brbs or Gateways. Translated in

prose and vei'se. London Burleigh. 3 s. G d.

Rezens., Spectator 1899, S. 378 f.; Lit. World 30, 275 f.

39. Bacher W. Der Dichter Jüsuf Jehiidi und sein T^ob Moses.

ZDMG. 53, 389—427.

This poet belongs to a circle of Judaeo-Persian poets of Bok-
härä whose works are known throug-h a collection in two manuscript
volumes broiig-ht from Bokhärä to Europe in T897. The poems of

Jüsuf Jehüdi are the most numerous in the collection. The article

treats first (1) of liim; and second (2) of his poem in praise of Moses,

which is g-iven in füll in Hebrew and Persian ciiaracters and then
translated; and finally (3), some other Hebraeo -Persian verses ou
Moses and Elijah are added with comments on the Bokhärä school.

40. Browne E. G. The Sources of Dawlatshäh, with some Remarks

on the Materials available for a litcrary History of Persia, and

an Excursus on Bärbad and Rfidagi. JRAS. Gt. Br. and Tre-

land Jan. 1899
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41. Bro-wne Edward G. Yet more Light on 'Umar-i-Khayyäm. JRAS.
Gt. Brit. and Ireland April 1899.

On p. 414 a passage is clted, the misunderstanding- of which
g"ave rise to the Rose-tree ciüt of the 'Umar Khayyäm Society.

42. Browne Edward G. The Chahär Maqäla ("Four Diseourses")

of Nidh.imi-i-'Ariuli-i-Samarqandi. Trauslated into Engüsh. Re-

printed from the Journal of the Royal Asiatic Society. JRAS.
July and October 1899.

This interesting- work translated from the Persian contains
fonr diseourses on the calling-s of secretaries, poets, astrologers,

and phj'sicians, and it adds some new and voluable Information to

our knowledg-e of Persian authors. An index is appended.

43. Cimmino Francesso, Dal Poema Persiano Jusuf e Zuleicha dl

Mevlana Abderrahman Giami. Accademia di Acheologia, Letter

e Belle Arti 20, 1-107, Napoli.

44. Doctor Sorabshaw Byramji. A Compendium of Persian Grammar
and General Literature for the Use of High Schools and Colleges.

Surat The Mission Press 1897. VIII, 328 S. 16mo. 1 Rupee and 4

Annas.

45. Geiger W. Grundriss der iranischen Philologie. Erster Ab-
schnitt VIII. Kleinere Dialekte und Dialektgriippen. 1, 2 Ab.,

3 Lief., S. 321-424. Strassburg Trübner.

This number contains: 1. Die Pamir-Dialekte (Fortsetzung und
Schluss); 2. Die kaspischen Dialekte; 3. Zentrale Dialekte, Anhang-
I. Bemerkungen über das Tadschik!, II. Bemerkungen über das
Judenpersisch; 4. Allgemeine Übersicht über die Dialekte und ihre
Gruppierung.

46. Gray L. H. Certain parallel developments in Päli and New
Persian Phonology. Journal Amer. Gr. Soc. 20, 229—243.

Discusses certain points of resemblance in the phonology of

the Päli as compared with that of the New Persian. It is especially

noted that the coincidences between the two languages are due
solely to the Operation in both dialects of the laws of development
which govei'n the Indo-Iranian languages in general. The compa-
rison serves to throw further light on Iranian phonology.

47. Hörn P. Ein Persische Kulinarischer Dichter. Beilage zur All-

gem. Zeitung No. 21, 22. Jan. 26, 27, 1899.

A notice of the life and literary work of the poet At'ima (i.

e. 'Victuals') of Shiraz and Ispahan, who died about A. D. 1427.

48. Hübschmann H. Zur persischen Lautlehre. KZ. 36, 153—178.

The following subjects are treated: 1) Np. bäzü oder bäzö
'arm"? — decision is given in favor of the -ü-form, Np. bäzü and
Phl. büzük as the older. — 2) Np. panlr oder paner 'Käse'? — the

former is preferable on account ot the Armenian. — 3) Arm. nMir
= np. nestar 'Lanzette', a discussion of the etymology of these kin-

dred words. — 4) Np. xirs 'Bär' comes from an orig. Iran. *rsa- =
Idg. *rk^-o-, as a collateral form of Iran. *rm- -= Idg. *Tk^p-o. —
5) Vokalisches r im Persischen, further material on the representa-

tion of Aryan °ar as ar, and r as dr (= ur, ir) in Middle and New
Persian. — 6) Ap. *7näragna, cf. Gk. ,uäpaYva 'scourge' in Aeschylus
and Euripides; the Greek is to be regarded as a Persian loan-word.
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Ap. *märagna 'Schlang-en tödtend'. — 7) Skr. mudrä, cf. Np. muhr
aiid Arm. 1. w. muhralc, Chald. muhraq\ all these presuppose a Plil.

'""nnihrak and Ap. *mudrä or miuh-a. The Iiidian word, morcover,
probably goaa back throuj^-h the Ap. to an Assyrian. — 8) Does not
accept the explanation of Ap. Vaumisa as Vaumix>''a which Hüsing-
Supports.

49. Jämi and Farid uddin Attar Salaman and Absal, an AUe-
g'ory ti-anslated froni the Persian of Jami. Tog-ether with Farrid-

uddin Attar's Bird-Parliament. By Edward Fitz (üerald Edited by
Nathan Haskell Dole. Boston (U.S. A.), Pag-e and Co. S. 1—187.
18u>o.

^0. Käpadiä Jamshedjee I'ällonjee F'irdüsi an accurate Historian:

the Parthians, Magians froni the time of the Vedas. As. Qu. Rev.

7, 390-399.

51. Nicholson R. A. A Persian Manuscript attributed to Fakhru'd-

dln RazI. JRAS. Gt. Br. and Ireland. Jan. 1899.

New York. A. V. W. Jackson.

III. Ariiieiiiscli.

1. Lehmann C. F. Religionsgeschichtliches aus Kaukasien und Ar-

menien. Archiv für Religionswissenschaft 3. 1900. S. 1—17.

Contains an account of numerous religious rites and super-
stitious practices still to be observed in Armenia and the Caucasus
as a survival of the ancient custom of tree worship and the adora-
tion of rivers, wells, and Springs.

2. Marr N. Zur Frage über die Probleme der armenischen Philo-

logie (ru.ss.). Zur. Min. 324, Juli, S. 250-251.

3. Adjarian H. Les explosives de l'ancien Armenien. La Parole

1, 119—127 (mit Abbildungen).

Dazu: Rousselot Notes sur les evolutions plionetiques 127

—

36 und Meillet Notes historiques sur ies changements de quelques
explosives en armenien 136—37.

4. Meillet A. De quelque aoristes monosyllabiques en armenien.

MSL. 11, 16.

5. Meillet A. Le genitif singulier des tlicmes pronominaux en ar-

menien. MSL. 11, 17 f.

6. Meillet A. Le genitif en -oj des noms de parente en armenien
moderne. MSL. 11, 18 f.

7. Meillet A. Recherches sur la syntaxe comparee de Tarmenien
(suite). MSL. 11, 369—89 (1900).

II. Les regles d'accord de l'adjectif (vgl. MSL. 10, 241 Fuss-
note). A. Les regles. I. Adjeclifs qualitioatifs. — 2. Adjectifs pos-

sessifs, relalifs et interrog'atifs. — B. Essai d'explication historique.

8. Karst J. Aussprache und Vokalismus des Kilikisch-Armenischen.

Erster Teil einer histor.-granmi. Darstellung des Kilikisch-Arme-

nischen (Dissertation). Strassburg Trübner. 74 S.



III. Armenisch. 217

9. Margoliouth D. S. The Syro-Armenian dialect. JRAS. 1898.

S. 839-61.

10. Mseriantz L. Notice sur la phonetique du dialecte armenien
de :Mouch. Actes du XI. Congres des Orient., Sect. I, S. 299—316.

11. von Patrubäny L. Lautlehre der Muser Mundart. Sprach-

wissensch. Abhandhingen 1, 271— 88.

— Lautlehre der neuai'irienischen Mundart von Tiüis. ebd. S. 289

-302.

— Armenisch-deutsches Wörterverzeichnis, ebd. S. 807.

— Kleine Mitteilungen, ebd. 309- 14.

12. Tomson A. I. Zur Phonetik des polnisch-(galizisch-)armeuischen

Dialekts (russ.). Zap. d. Univ. Odessa 77, 205—222.

Wandel von bet. o zu v^ (Anl.) und ^ (Inl.); ähnlich von bet.

e zu je.

13. Voith A. Siebenbürgisch-Armenisch. Sprachwissensch. Abhand-
lungen, hrsg. von L. v. Patrubäny 1, 306 f.

14. AdjarianH. Armenische Etymologien. Sprachwissensch. Abhand-
lungen, hrsg. von L. v. Patrubäny 1, 302— 4.

15. Bittner M. Armen, ymor 'Sauerteig'. WZKM. 13, 296.

16. Brockelmann C. Ein assyrisches Lehnwort im Armenischen.

Zeitschr. f. Assyriologie 13, 327 f.

Arm. Kmahkh 'Leiche, Skelett'^assyr. kimahhu 'Sarg'.

17. Meillet A. Etymologies armeniennes. MSL. 11, 390-401 (1900).

1. In vielen zusammengesetzten Adjektiven erscheinen i-

Stämme an Stelle der o-Stämme beim Simplex. Das erinnert an lat.

somnus-exsomnis, air. adbur-saidbir, awest. ahura-ähuiris. — 2. arm.
bor 'bourdon' : TTe)a-qpp)v&uJv. — 3. f/etjkh 'glande'; das anl. y erklärt

sich daraus, dass die gutturale Asjiirata ihren eignen Weg gegangen
ist (vgl. das Keltische IF. 4, 264 tf.). — 4. erku entspricht lautlich

idg. divö. — 5. 7natn 'doigt': m. brct. ment (V. Henr}'). Die Behand-
lung des f ist gleich der des k in akn. — 6. idg. 7ii- im Arm. — 7.

indoiran. r in armen. Lehnwörtern. — 8. Redoublement. — 9. Verba
auf -nu- — 10. sid 'court' : ^äri-toh, KXduu. — 11. theruthiicn hat e

(nicht e), statt i : der Einfiuss des flg. u ist die Ursache davon. —
12. meir 'miel' : ,u^\i (Lagarde) durch Kontamination von melit- mit
medhu- entstanden.

18. Thumb A. Die griechischen Lehnwörter im Armenischen. Bei-

träge zur Geschichte der Koivr] und des Mittelgriechischen. Byzan-

tinische Zeitschrift 9, 388—452.

Verwertet die ins Armen, eingedrungenen griech. Lehnwörter
zur Aufhellung der griechischen Lautgeschichte.

19. Sandalgian I. L'idiome des inscriptions cuneiformes urartiques.

Rom Loescher & C. 1,25 Frs.

Ein Versuch, die Sprache der armen. Keilinschriften als eine
indogermanische zu erweisen.

20. Abeghian M. Der armenische Volksglaube. Jenaer Diss. Leip-

zig. 127 S.

Angez. von J. v. Negelein, Globus 78, 288—293.
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IV. Griechisch.

1. Prozorov P. Systcmatickij nkazatel' knii^' usw. (Systeniat. Ver-

zeichnis von in Rnssland g-edruckten russischen und anderspra-

chigen Büchern und Aufsätzen zur griech. Philologie.) Petersburg

Akademie. XVI, 375 S.

2. Brugmann K. Griechische Grammatik (Lautlehre, Stammbil-

dungs- und Flexionslehre und Syntax). Mit einem Anliang über

g-riechische Lexikog-raphie von L. Cohn. 3. Aufl. Handbuch der

klass. Altertumswiss. 11, 1. Abteil. München Beck 1900. XIX,
G32 S. 12 M.

3. Bocquet A. J. Principes de phonetique grecque.

4. Deissmann A. Hellenistisches Griechisch (mit besonderer Be-

rücksichtigung- der griechischen Bibel). Artikel in der Realen-

cyklopädie für Protestant. Theologie. 3. Aufl. VII. S. 627-639.

5. Fick A. Anzeige von Kretschmers Einleitung in die Geschichte

der griech. Sprache. BB. 24, 292—305.

F. bespricht eingehend Kap. VII—XI des Werkes.

G. Zacher K. Kritisch - grammatische Parerg-a z.u Aristophanes.

Philologus. Suppl. 7, 437—530.

Darin IL das ny ephelkystikon bei Aristophanes. III. Die
Endung der 2. Person Sing. Indic. Medii: Die alte Form ist -r\\,

welche von den Tragikern beibehalten wurde; in der Umgangs-
sprache der Athener wurde daraus in der 2. Hälfte des 5. Jahrh
€1, was von den Komikern und Rednern akzeptiert wurde. IV. Zur
VV'orterklärung. 1. eTri-rracxa. 2. K^acrdCuj. 3. KÖXaE. 4. KOÄÖKU|aa. 5. ä-rre-

-TTu&dpica und irepieKÖKKaca.

7. XaxZ^i&äKic r. N. TTepi toü xpovou TfjC Tpoirric toO (.lUKpoö a eic

r). Aeiivä 11, 393 f.

Ein chronologisches Zeugnis für den vollständigen Zusammen-
fall von altem und sekundärem r\ ist das Auftreten gegenseitiger
flexivischer Beeinflussung- der a-Stämme und der c-Stämme auf -iic,

wie sie bei Herodot in Akk. 'ApicTayöpea u. dgl., auf attischen In-

schriften in K\eocpp(xb)"|v u. dgl. seit Ende des 5. Jahrh. vorliegt.

S. Hatzidakis G. N. Über die Lautgruppe vr\ im Attischen. KZ.

36, 589—596.

Nicht uä sondern uri ist die lautgesetzliche Form des Attischen,

d. h. ä ist nach u nicht wie nach e i p behandelt worden. Die Aus-
nahmen sind entweder als Entlehnungen der nicht -jonischen Dia-

lektg-rupi)e zuzuschreiben oder sind durch jüngere Analogiebildung-
veranlasst (z. B. eOqpuä u. ä. nach \)jm).

9. Kretschmer P. Aphaerese im Griechischen. KZ. 36, 270—273.

Inscliril'tliche Belege für die Aphärese in agr. Personennamen.

10. XarZ^iödKic f. N. TTepl xric -irpoqjopäc Kai eKTTTÜuceaic toü y ev xrj

äpxaiq. 'EÄXiiviKi]. 'AÖJ-ivä 11, 162.

In diYrjoxct, öA,iov, böot. iuüv und 0id\eia ist der Ausfall des t
kein spontan lautlicher Vorgang, sondern in ayrioxa durch Dissimi-

lation, bei den übrigen durch Analogie (nach irAeTov, böot. xioü =
xü, bezw. q)\6.K\-\) veranlasst.
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11. XaT^iöfiKic r. N. PHori oder Hpoti? Aenvä 11, 472.

p ist kein tonloses, sondern aspiriertes r (rh).

12. Schmidt J. Die elischen Verba auf -eim und der urgriechische

Deldinationsabiaut der Nomina auf -€Üc. Sitzungsber. d. Berl.

Akad. 1899 S. 302-315.

Den Verben auf -etuj im Attischen entsprechen elische Formen
auf -eiu', vg-1. qjuYabeioi und q^u^abeiriv auf einer jüngst o-efundenen
elischen Inschrift (Meister Ber. d. sächs. Ges. d. W. 1898, 218 ff.), fer-

ner \aTpei6f.i6vov; Kariapakuv (ibidem) = KoBiepeuoiv enthält das be-
kannte elische ä = ggr. e und ist ebenfalls ein Zeuge für die elische
Bildung auf -eiuu ; das Verhältnis zum Aorist auf -euca (vgl. qpuY«-
&eüavTi, KOTiapaüceie) entspricht dem von Kaiuu : e'Kauca u. ä. Die
Verba auf -eiuu können nur aus -eFiuu (nicht aus -tiFiuj) erklärt werden
und beweisen somit einen Ablaut ßaciXeu : ßaciXiqu. Der Nom. auf
-eüc (der übrigens zusammen mit dem Aorist auf -euca im Attischen
das Präsens auf -eiuu zu -eüuu umgestaltete) ist nicht lautlicli aus -r|uc

entstanden, sondern aus Dat. PI. -eöci (mit schwacher Stufe) über-
tragen. Verf. bekämpft das Kürzungsgesetz für langen Vokal -(- u
-f Konsonant (S. 8—12 über das Pronomen oijTOc).

13. Fennell C. A. M. Greek stems ending in -i- and -eu- and"Apr-ic.

The Class. Rev. 13, 306.

Für ßaciXeüc wird von Stammformen -eiu- und -eieF-, für "Apric
von 'Apecu- ausgegangen.

14. Schmidt J. Das Zahlwort iiiia, \'a. KZ. 36, 391—399.

Der Verf. weist die älteren Erklärungen zurück, besonders
auch diejenige, welche die Verschränkung' zweier Wortstämme an-
nimmt. Die homerischen Gedichte lassen noch die ältere Flexion
|uiu Gen. iäc Dat. iö Akk. miöv erkennen: idg. *smia wurde jaia, idg.

*sn)jäs schon in indog. Zeit '*sjäs, woraus griech. *isjäs (vgl. l'cGi

= idg. *zdhi), iäc.

15. Richter W. Das griechische Verbum in seinen wichtigsten Er-

scheinungen erläutert und in Tabellen zusammengestellt. Gymn.-
Progr. Küstrin.

16. Lautensach 0. Grammatische Studien zu den griechischen

Tragikern und Komikern. Augment und Reduplikation. Hanno-
ver und Leipzig Hahn. VIII, 192 S. 6 M.

17. Parodi E. G. Intorno alla formazione delT aoristo sigmatico e

del futuro greco. Studi ital. di filol. class. 6, 417—457.

Der "Bindevokal" -a- ist hervorgegangen aus einer Vermischung
der Typen -c- imd -ac- (^ ai. -w-); der 3. Typus -ec- liegt in fjbea

usw. unmittelbar, sowie in weiterer Umgestaltung" in 6KÖp6c(c)a u. ä.

(statt *eKepeca usw.) vor.

18. Solmsen F. Dorisch ä-f^i 'auf, wohlan'. Rhein. Mus. NF. 54,

343—350. 495.

Das in Cramers Anecd. Oxon. I 71 bezeugte äje\ ist wie rriei

ein Imperativ öye (irie) + Interjektionspartikel ei; das gleiche -ei

steckt vielleicht auch in ouvei " beöpo Hesych (zu einem Verbuni
*ouvuj).

19. Stratton A. W. History of Greek Noun- Formalion. I. Stems
with -H-. Studies in Class. Philol. (Chicago) 2, 115—243.

(Ist im Anz. 12, 65 f. besprochen worden.)

Anzeiger XII 2 u. 3. 15
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20. Brugmann K. Der Crs])nuig- der Baiytona auf -coc. Ein Bei-

trag zur Kiit\vicUlung'si>-es(.'liiclitc der sogen. Kurzformen de.s Grie-

cliisdien. Ber. d. k. Säclis. (4es. d. Wiss. 1899, S. 177-218.

Das Suffix coc kommt in Eigennamen (Kurznamen) wie Aä-
ILiacoc und in Appellativen wie KÖ,uTTacoc, i^ieGucoc. Kepacoc, Treracoc

usw. v(»r: aucli im letztern Falle handelt es sich um Kurznamen;
nachdem -coc einmal in Appellativen autg-ekonnnen war, konnte ein

solches Nomen auch ohne vorangegangene Vollform gebildet werden.
Die Bildung mit -coc ist von Komposita ausgegangen, deren erstes

Glied ein Stamm mit -t- (vor Vokalen) oder -ti- (vor Konsonanten)
war; diesen Komposita entsprechen Kurzformen unt' -tos und -tis

:

als aber -ti- zu -ci- wurde, wurde c auch auf die Formen mit t-os

übertragen, woraus das Suffix -coc resultierte. Bei manchen Wör-
tern auf -coc (wie z. B. ttüEoc, vficoc, bpöcoc u. a ) lässt sich die Zuge-
hörigkeit zu dieser Bildung nicht sicher ausmachen.

21. XarZiiöÜKic F. N. TTepi tovikOjv dvuj,uaA.iajv ev to'ic cuvöctoic dvap-

p6r| üb;.oppör-| Kardpa. 'ABrivä 11, 378—383.

Komposita mit femininen, oxytouierten Abstraktis auf -n und
-d im 2. Glied behalten ihre Endl)etonung nur, wenn das erste Glied

eine Präposition oder eine analoge Partikel ist und das Kompositum
ein Abstraktum bleibt. Kaxdpa ist nicht Zusammensetzung von Kaxö

und dpd, sondern eine a-verbo-Bildung zu Küxapüü.uai (wie f)rTa zu
ViTTUJ.uai).

22. Dörwald P. Zur griechischen Temi)uslehre. Gjnniasium 5,

145-152.

28. Stahl J. M. Zum Gebrauch des prädikativen Partizipiums im

Griechischen. Rhein. Mus. NF. 54, 494 f.

Nachträge zu Rh. Mus. 54, 150 f. und Gildersleeve im Am.
Journ. of Phil. 19, 463 f. Vgl. ferner den Nachtrag von Stein Rh.
Mus. 54, 49G.

24. Stahl J. M. Zum Sprachgebrauch des Thukydides. Rhein. Mus.

NF. 54, 150-151.

Beispiele für den Gebrauch des Partizips statt eines Verbal
Substantivs.

25. TTavTdZiric M. Tö xfic k\Xy\v[boc qpiuvf|C biacaqpriTiKÖv. 'ABrivd 11,

443—458.

Verf. stellt aus Homer alle Fälle zusammen, Avelche 'Prolepsis'

irg'end welcher Art darstellen.

2(5. Lawton W. C. 'Fourth Class Conditions'. The Class. Rev. 13,

100-109.

Verf. bekämpft die Anschauung Goodwins (Griech. Gramm.
§ 1408), dass die Form des Konditionalsatzes "ei c. opt., opt. -f av"
futurischen Sinn hal)e: der griech. Potentialis gehört der Bedeutung*
nach meist der Gegenwart, seltener der Zukunft, bisweilen auch
der Vergangenheit an oder ist in manchen Fällen überhaupt zeitlos.

27. Schöne H. Verschränkung von Redegliedern im wiedererzählten

Dialog. Rhein. Mus. 54, 633—638.

Die mannigfache Stellung des parenthetischen ecpr; 6 . . . .

innerhalb der direkten Rede wird durch Belege aus Plato u. a.

Schriftstellern erläutert.
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2H. Crönert W. Zur griechischen Satzrliythmik. Rhein. Mus. 54. 593.

Das Thema wird untersucht in Bezu«^- auf die gTOsse philo
sopliisclu' Inschrift von Oinoanda aus dem 2. Jahrh. n. Chr. (im Bull,
de corr. hell. 21, 343 ff.).

29. Allen T. W. The Text of thc Iliad. The Class. Rev. 13, 110— 116.

Cljersicht über die handschr. Übeilieferuny und ihre Klassi-
fizierung'.

30. Allen T. W. The ancient and modein Yulgate ot Homer. The
Class. Rev. 13, 334—339.

Nachdem der Verf. Ki iterien für die Fest^tellung der antiken
Homervulgata aus der Art der Zitate in den Scholien g-ewonnen
hat, vergleicht er die Lesarten dieser alten Vulgata mit derjenigen,
welche in unserii Hschr. vorli(-gt. Von 502 Fällen stimmen 303 =
60% überein, IHJ = 24% sind unbestimmt, Ö3 = 16% der hand-
schrittlicl en Lesarten \\ idersjn-echen der antiken Vulgata: durch
diese letzteren ist ein neues Element in den Homerlext gekommen,
dessen Ursprung zu untersuchen wäre.

31. Allen T. W. Aristarchus and tlie modern Vulgate of Homer.
The Class. Rev. 13, 429 - 432.

Auf Grund statistischer Zusammenstellung kommt Verf. zu
dem Ergebnis, dass von 664 Lesarten des Aristarch

•\'iy
gar nicht,

*/ii nur in einem Teil der Handschriften, -/n in allen Handschriften
Spuren hinterlassen haben.

32. Berard Y. Les Pheniciens et les poemes liomeriques. Rev. de

THist. des Religions 39, 173-22», 419-460.

(I.) Die Phönizier waren in den Zeiten der homerischen Kultur
Herren des rägäischen Meeres; bewiesen wird dies durc'.i diejenigen
Namen von Inseln und Ürtliclikeilen, welche uns in doppelter Form
bekannt sind: Kdcoc — "AX"»!, 'Priveio. — KeXdbouccc/, "l^ßpacoc — Ku-

uapiccia, "A,ucppucoc — KuTrdpiccoc, Ooupia — Aiireia, Ooüpiov — 'Op6ö-

TTöYOC, Zd,uoc — "T\\)voc, Id,ur| — Ke^yÄXrjviu, MepoTiia — "Akic, TTdEoc —
TTXdxeia, löXqi — A'iTreia : die zweite, griechische Bezeichnung ist

jeweils eine Übersetzung- der ersten, welche sich aus semitischem
Sprachmaterial erklären lässt. Vgl. auch S. 368, wo über einen Auf-

satz desselben V^eriassers in den Annales de Geographie no. XXXIV
referiert wird, der sich mit semitischen Ortsnamen in Megara be-

schäftigt. (II.) 1. Der Handelsverkehr der Phönizier im ägäischen
Meer vollzog sich ähnlich wie derjenige der "Franken" im 17. Jahr-

hundert. — 2. Spuren semitischer Zeiteinteilung (Siebenzahl, Woche)
bei Homer. W^eitere Beispiele semitisch-griechischer Namendoubletten
(iKÜAXa — TTexpairi, Xdpußbic — ö\or| u. a.). — 3. Weitere geogra-
phische Doppelnamen, z. B. Gripa — KaXXiCTi], von denen der eine

semitischen Ursprixngs ist.

33. Mass A. de Quaestiones de epigranimate Attico et tragoedia

antiquiore dialecticae. Diss. Bonn 1898. 45 S.

34. Reitzenstein R. Zwei neue Fragmente der Epoden des Archi-

lochos. Sitzungsl)er. d. Berl. Akad. 1899, S. 857—864.

Veröffentlichung von 2 Bruchstücken einer Buchrolle des

2. Jahrh. n. Chr.



222 IV. Cxriocliiscli.

35. Gercke A. Zwoi ikmic Frag'iiu'ute (Icr Kpodcn des Archiloclios.-

Wsclir. f. klass. Pliil. 1900, S. 28 f.

Textki-itisches und Exe^-ctisclies zur vor. Publikation.

3<). Sammlung der g-riech. Diaiektinschriften lieraus«-egeben voi>

H. Coliitz. II. 6. Heft (die delpiiisciicn Inschriften, 4. Teil, Scliluss),

Götting-en Vandenhoeck u. Rupreclit. S. 643— 9(53. 9,40 M.

37. Sammlung der grieeliisc-hen Diaiektinschriften. III. 5. (Schluss-

der 1. Hälfte des 3. Bandes). Die rhodischen Insclirilten, bearb,

von H. van Gelder. Giitting-cn Vandenlioeck u. Ruprecht. S. 411—
688. 7,80 M.

38. Die antiken Münzen Nord-Griechenlands unter Leitung- vni>

F. hnhoof-Blunier, herausg-eg'. von der Kgi. Akademie der Wis-

senscli. Bd. I. Dacien und Moesicn, bearb. von B. Pick. 1. Halb-

band. Berlin Reimer. XV. 521 .S. 4<'. 54 U
39. Viereck P. Die Papyruslitteratur von den 70er Jahren bis-

1S98. Bursians Jahresbcr. 102, 244—311.

A. Bericht über die Publikation von Papyrussammlung'en und
einzelnen Papyri. B. Die sich an die Papyri anschliessende Litte-

ratur.

40. Flinders Petrie. Recent investigations into the sources of thcv

Alphabet. The Journ. of the Antliropol. Instit. N. S. 2, 204-206.

Neuere Funde, _ besonders auch diejenigen von Evans aur
Kreta und ähnliche Ägyptens, zeigen das sehr hohe Alter eiues-

g'eni einsamen niittelmeerländischen Alphabets.

41. Widemann V. Die Anfange des g-riechischen Alphabets. Journ,

des russ. Minist, d. Volksaufklärung-. Abteil, f. klass. Phil. 1899^-

S. 57-96.

42. Meister R. Beiträge zur g-riechischeu Epigraphik und Dialek-

tologie. I. Verh. d. K. Sachs. Ges. d. Wiss. phil.-hist. KI. 51, 141 — 160.

1. Wiesenverpachtung- in Thespiai: Interpretation der Inschrift

Bull. 21, 553—568 (3. Jahrh.j. 2. Tenipelgesetz aus dem Tempel der
Despoina in Lykosura ('EqpiT.u. dpx. l!-'98, 249—272; 3. Jahrb.). 3.

Opferinschrift aus dem epidaiirischen Asklepiosheiligtum 'Ecpiiu. dpx-
1899, 1 ff. (Anfang- des 4. Jahrb.). 4. Zum Kolonialrechte von Nau-
paktos. In der Stelle hoiiivec ko iTiaT€c evriiuoi EI erklärt M. das
letzte Wort fjc aus *f]ec *eeFec zu lue 'rührig, wacker'.

43. Kaßßabiac TT. 'ETri-fpamai eE 'ETriöaüpou cxexiKai irpöc Tt'iv ev toj

ieptü XaTpeiav. 'Eqpnu. dpxaioX. 1899 S. 1— 24.

Im Dialekt (mit wenigen Ausnahmen); darunter eine Inschrift

aus dem 5. Jalirh.

44. Halbherr F. Addenda to the Cretan Inscriptions. Amer. Journ.

of Archaeol. 2, 79—94.

Meist kleinere Fragmente archaischer und jüngerer Inschriften.

aus verschiedenen Städten.

45. Xanthoudidis A. Inscriptions from Gortyna, Lyttos and Lato»

pros Kaniara. Amer. .Journ. of Archaeol. 2, 71—78.

Jüngere Inschriften ohne besondere Bedeutung-.
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46. Ziebarth E. Ziir Überlieferung-.sgeschichte kretischer Inschrif-

ten. Rhein. Mus. NF. 54, 488-494.

Behandelt die handschrittlich überlieferten Inschriften.

47. Schmidt J. Die kretischen Pluralnoniinative auf -ev und Ver-

wandtes. KZ. 30, 400-416.

Mit dem Eindringen der Koivriformen qpepoiuev usw. st. kret.

<pepo|aec wurde zu ä}iäc qpepojuec zunächst ein ä)Liev qpepoiuev, dann
weiter rivev, ÖKOÜcavTev und dgl. gebildet. Verf. vermutet in i-^uj

St. *eYÖv (ai. aham) und lat. egö eine ähnliche Umbildung (*^tÖ"^

^qaepov : k^w q)ep(ju); idg-. "^eyhom Avar vielleicht ursprüng'lich ein neu-
trales Nomen wie z. B. mhd. min lip, afranz. mon corps^'ich'.

48. Hiller von Gärtringen F. Inschriften aus Rhodos. Mitteil. 23^

390-403.

Kurze (junge) Inschriften ohne besondere sprachliche Bedeu-
tung-.

49. Kretschmer P. Eine theraeische Felsinschrift. Philologus 58,

467—469.

Inscr. Graecae Insul. Ill nr. 553 wird gedeutet: Tab' ujqpe oicuuv

ce 'hie futuit te postquam adduxit.

50. Herzog R. Reisebericht aus Kos. IMitteil. 23, 441—461.

Darin S. 447 ff. 3 Inschriften im Dialekt.

51. Pomtow H. Delphische Inschriften. Philologus 58, 52—76.

Stellt die Inschriften der Ostmauer zusammen.

52. Vysoky H. Zu den dodonaeischen Orakelinschriften. Philol.

58, 501 f.

Zu nr. 1596 von Collitz' Sammlung-: unter Amöuuvaioi sind

"Götter von Dodona" (nicht Priester) gemeint.

53. Keil B. Zur thessaiischen Sotairosinschrift. Mit einem Anhang
über dfopavo^eiv und -rrpoxeipoToveiv. Hermes 34, 183—202.

Zur Interpretation der Inschrift Mitteil. 21, 110 und 248 ff.

54. Reinach Th. Un temple eleve par les femmes de Tanagra.

Rev. des Etudes gr. 11, 53—115.

Ausführlicher sachlicher und sprachlicher Kommentar einer neu-
gefundenen grösseren Inschrift des 3. Jahrhunderts. Ausser voll-

ständig neuen Wörtern und Namen enthält dieselbe neue Dialekt-

formen: aÜTi Adv.= aiJTei, vioöv^vüv, öaKKÜXioc= &aKTÜ\ioc, bebujujcr]

= beöa)Kuiai; bemerke auch iaövTuc=:eaövTOic, |ueTaqp€pövTUC= -övToic,

€ccei|uev= ecec6ai, -rrdiWoc Deminutiv zu Trdic.

55. Ferdrizet P. Inscriptions d'Acraephiae. Bull. 23, 91—96.

Im Dialekt (jüngere Inschriften).

56. Bechtel F. Zur Kenntnis des Eleischen. BB. 25, 159-163.

1. Die Zeugnisse für die Psilosis Kä= Kai a u. ä. beweisen
ebensowenig für Psilose wie lokr. kö und irevropKiav ['? vg-1. Ref.

Unters, über den Spir. asper 32. 37 t.]. 2. Die Präpositionen Kurä
und TTOTi verlieren vor Wortformen, die mit Dentalis anlauten, ihr

t: KaTÖv=KaTTÖv u. ä. ist nicht ein graphischer sondern ein sprach-
licher Vorgang. 3. 'AXacurjc weist g"egenüber ßaciXäec auf älteres

-eFec. 4. Xeoira-v, nicht Xiioirav: ein Verbum Xeüu (vgl. auch Xeioc usw.
im Gesetz von Gortyn) wird durch eine kretische Inschrift des 4.

Jahrh. (Amer. Journ. of archaeol. sec. ser. 1, 192 nr. 19) erwiesen.
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57. Breal M. Deux uoiivclU-s formes (''leeniu'.s. Rev. des Et. ut. 11,

99-111;.

1. br|\ö,urip ans &)-|\6|uevc= &>T\ö|uevoc. 2. äbsaXxujliaie yai dbeXröiu

Vffacer' mit parasitisclH'iu a. (Beide P'ormen auf der ueuget'uiide-
nen elisehen Inschrift in den Jaliresheften des österr. areh. Inst.).

58. Wilamowitz-Moellendorff U. v. Grammatisches zu Benndorfs

Urkunde von Ejiliesos. Hermes 34, 209—212.

59. Haussoullier B. Notes d'epigraphie Milesienne. 6uopia, öeiupia,

eeopia. Rev. de phiioh 23, 313—320.

Das Wort, welches sich öfters auf (späten) Inschriften findet,

bedeutet soviel wie eüuuxia (Fe.stschmaus, Bankett), vg-l. BuaipeicGai

und öuuupöv bei Hesych; 6uuupia ist die ursprüng-liche Form.

60. Mcixcac 'I. 'E-mYpaqpai Eußoiac. 'ABrivä 11, 265—300.

Darunter eine kurze archaische Inschrift aus Chalkis (nr. 22).

61. Koupouvujuxri c K. 'ETn'fpacpai XaXKiboc Kai 'Epexpiac. 'Eqpiiu. öpxaioX,

1899 S. 133- 147.

Nr. 10 kurze archaische Inschrift; die sonstig'en Inscliriften

ohne sprachliche Bedeutung.

62. Wilhelm A. Altattische Schriftdenkmäler. Mitteil. 23, 1898,

S. 466—492.

Erörtert die ältesten attischen Inschriften mit Bezug auf ihren
Schriftcharakter.

63. Jahn A. Glossarium sive Vocabularium ad Oracula chaldaica,

a Clerico post Patricium et Stanleium sub falso nomine Oracu-

lorum Zoroastris mendose edita. nunc vero fontium ope correcta.

Rev. de philol. 23, 193-225.

64. Heine G. Synonymik des neutestamentliciien Grieciiisch. Leip-

zig Haberland'^. XXIV, 222 S. 4 M.

65. Enmann A. Zur altgriechiscben geographischen Ononnitologie.

II. Grai, Graeci. Journal des russ. Ministeriums der Volksauf-

klärung. Abt. für kiass. Phil. 1S99. S. 33-47.

Über den Inhalt s. Wschr. für klass. Pliil. 1899. 1069.

66. L6vy J. TTeXacToi. Rev. de philol. 23. 332 f.

Eigentlich bedeutet TT. die "Grauen", dann die "Alten", die
"Vorfahren".

67. Fick A. Altgriechische Ort.snainen VII. (Schluss.) BB. 25,

109-127.

Berichtigungen und Zusätze zu T— VI. Schlussbemerkungen:
Ablehnung semitischer Ortsnamen auf griechiscliem Boden. Über den
Wert der Namenforschung.

68. Bechtel F. Neue griechische Personennamen. Hermes 34, 395

—411.

Behandelt die neuen im 3. Bd. der Inscr. Graecae insularum
sich findenden Namen.
69. Bechtel F. Der Frauenname 'Anüxri. Hermes 34, 480.

70. Meister R. Der lakonische Name Ol'ßäXoc. KZ. 36, 458 f.

Zu *oiFä aus *öFiä= Kd'|ar|, cpuXri, vgl. oTai bei Hesych; auch
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iwßd aus *iijFiä gehört hierher. Das Wort bedeutete ursprüng'lich
'Sehai'weide'.

71. Wilamowitz-Moellendorff U. v. TTdcviic und Mdcvric. Hermes
Si, 222 f.

72. Kretschmer P. Etymologisches. KZ. 36. 264— 270.

Darin 6. öcxefJiupoc (Name des wilden Ebers in Sizilien) aus
äv-cxe- und bopFo- (böpu) 'Trotzespeer'. 7. "OSuXoc zu öEuXov oicöEuXov
Hosych, uv8i)rünglich ein Baumdämon.

73. Prellwitz \\. Etymologische Miszellen. BB. 24, 215—218.

17. 'AtteXAijuv (kypr. 'AueiXujv) 'AttöWujv "AttXouv zu einer Wz.
ctTreX- "krättig sein', ion. dvriTreXiri dcOeveia [dazu Naclitrag S. 291 f.].

18. TT6pir]|ueKTe'iv 'unwillig sein" von *ä-^eKTOC zu lit. megstu u. verw.
"jemandem Wohlgefallen'. 21. öppuu&ric öppiubeuu, ion. d.ppwhi\u : d priv.

-f *pujboc Tvraft', letzteres zu lat. robur (aus *vrödhös-).

74. Thumb A. Etymologien. KZ. 3G, 179-201.

Darin: 1. r\ia 'Spreu' und Verwandte, zu ai. Wz. as-. 2. xpeqpuu

'gerinnen machen', zu got. dröhjan usw. 3. cpdXoc cpdXapa, zu ai.

phana und phata 'sogen. Haube oder Schild einer bestimmten
Schlange'. 8. KÖßäAoc zu got. h-öpan'^ das Wort scheint ins Attische
aus einem andern (nichtjonischen) Dialekt eingedrungen zu sein.

75. Mulvany C. M, Colours in greek : EavGöc . TTopcpüpeoc . XXuiprjic.

The Journ ot Philol. 27, 51-69.

Feststellung der Bedeutungen.

76. Adam ,1. On tlie word ßXocupöc. The Class. Rev. 13, 10 f.

Die ursprüngliche Bedeutung des Wortes ist 'horridus'.

77. XoTZibdKic r. N. "Avrieov Kai ävicov. 'AGrivd 11, 262—264.

Bezeichnen verschiedene Be<>-riffe seit alter Zeit und sind ver-

schiedene Wörter, die vermutlich aus Asien oder Ägypten ent-

lehnt sind.

78. Mommsen A. 'Pükoc auf attischen Inschriften. Philologus 58,

343-347.

Unter den Namen von meist weiblichen Kleidungsstücken,
welche in den Inventaren der Artemis Brauronia verzeichnet sind,

bezeichnet pÖKOC ursprünglich 'ein Stück Zeug, das Menstrua auf-
g'enommen', dann überhaupt 'Dankesgabe für Erreichung der jung"-

fräuliclien Altersstufe'.

79. Ostliofif H. alvoc, dvfxivo|Liai, got. aips, mir. oeth. BB. 24, 199

— 213.

Der Beg-riffskern der Wurzel ist 'bedeutsame Rede'.

80. Stengel P. eirdpEaceai berrdecciv. Hermes .34, 469—478.

Sakrale Redensart: 'mit den Bechern die Weihegabe aus dem
Mischkrug" schöpfen'.

81. Ziehen L. eücröv. Mitt. d. arch. Inst. 24, 267—274.

Das Wort eücröv, welches in einem Sakralgesetz aus Attika
(CIA II, 631) und Milet (Bechtel Ion. Inschr. nr. 100) vorkommt,
bedevitet ein "Opfertier, dessen Fell gesengt wurde und deshalb für
den Priester nicht zur Verfüü'un"- stand".

82. Gruppe 0. Bericht über die Lilteratur zur antiken Mythologie
und Religionsgeschichte. Bursians Jahresberichte 102, 133 ff.
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83. Bi'own R. Semitic influence in Hellenic niytliolog-v. London
Williams u. Nor<i-ato 1898. XVI, 228 8. 8".

84. Tsountas, Manatt and Dörpfeld. The, Mycenaean Ag-c. ßy
Dr. Clirc'stos Tsonnta.s, Ephor of Anti(initi(!S and Direktor of Ex-

cavations at Mycenae, and J. Irving- Manatt, Pli. I)., LL. D., Pro-

fessor in Brown University. With an Introduetion by Dr. Wilhelm
Dörpfeld, a Map, Plans, and Tables, and over 150 Illustrntions,

inchiding- niany fnll-pag-e plates. I vol. 8^0. G $. Boston (U. S. A.)

Houghton Miffin u. Ko. 1897.

This work on the monuments and culture ot pre-Hoineric
Greece is based on Dr. Tsountas' MuKf|vai Kai MuKrivaioc TToXiticmöc

(Athens, 1893). To bring- the siiliject up to date, and adapt it to a
new and larger audience, a nieasurably new work has been pro-

diiced by coilaboration. To tliis coilaboration Dr. Tsountas has
contributed the niaterial oft his Mykenai, enriched by nunierous
MS. annotations, as well as a füll discussion of Mycenaean writing*

and copious notes on the latest Mycenaean finds in Attica and else-

where. All tliis niaterial Professor Manatt has fiiUy iitilized, and it

fornis the substantial body of the book. The Introduetion is froni

the band of Dr. Dörpfeld.

85. Kjellberg L. Über den Ursprung des Asklepioskultes. Eine

Erwiderung-. Eranos. Acta philologica Suecana. Vol. II. 1897.

S. 125-30.

Geg-en Steuding's Kritik (Wochenschrift für klass. Phil. 1897.

Nr. 33—34, Sp. 905 ff.) von des Verfassers Studien über den Ursprung
des Asklepioskultes (Spräkvetenskaplige Sällskapets Förhandlingar
1894-97. S. 12).

86. Kjellberg L. Über die Heimat des Askle])ioskultes. Eine Anti-

kritik. Eranos. Acta idiilologica Suecana. Vol. III. 1898—99.

S. 115-1-28.

Gegen Th raeni er s Kritik von des Verfassers mythologischen
Untersuchungen zur Heimatfrage des Asklepios. (Berliner Philol.

Wochenschrift 1899, Nr. 8, Sp. 23G ff".)

87. XarZibÜKic T. N. Neai äTTobeiteic ürr^p toü 'EWiivicugö tujv MoKe-

öövuuv. 'ASrivä 11, 129— 157.

Als Beweise für das Griechentum der Makedonien- werden her-

vorgehoben: 1. die Verwandlung- der Mediae aspiratae in tenues
aspiratae, die sich aus der Hauchdissimilation in KeßXct, -ne^upi, köXi-

öoc ergibt; 2. die Zugeiiörigkeit zu den cen^w?/t-Sprachen. Das
^lakedonische ist ein Dialekt der griechischen Sprache.

88. Oberhummer E. Makedonien und die Makedonier nacli M. G.

Demitsas un<l G. N. Hatzidakis. S.-A. a. d. Berl. Phil. Woch. 1898,

18, 19. Berlin Calvary u. Ko.

Freiburg i. B. A. Thunib.

Y. Alhaniseli.

1. Pedersen II. Aibanesisch und Armenisch. KZ. SG, ."HO-41

Im Alb. und Ann. stimmen ausser den schon frülier bekannten
«auch fol"-ende Wörter überein: 1. a7-8i 'Weinstock' : arm. ort BB.
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20, 231. — 2. zog 'junger Vog-el' : jag. — 3. hüte 'weich' : but. —
4. s 'niclit' : c 'nicht'. — 5. Noni. agent. auf -es : -ic. — 6. Noni. act.

auf -le -je (ur,spr. -Jjä) : Infin. auf -l, KZ. 33, 540. — 8. arm. linhn
'werde' alb. kle 'war'? — 9. arm. utem 'esse' e-ker 'ass' : alb. ha
he-ngra 'ass'.

2. Pedersen H. Die Gutturale im Albanesischen. KZ. 3G, 277 — 340.

I. s- im Alb an. Will man die Entwicklung der idg. Guttu-
rale im Alb. verfolgen, so inuss man auch auf die Geschichte des
6'-Lauts achten. Der häufigste Vertreter von idg. .s- ist .s, von dem
auch die abweichenden Entwicklungen ausgehn. Neben .s'- erschei-

nen h- und g . Pedersen hat IF. 5, 64 überhaupt geleugnet, dass
idg. N als alb. h auftreten könne, es sprechen aber dafür ül (hül)
'Stern' aus subio-, helle 'ziehe' (aus solkdjö) e\KUj siilcus.

1) h aus ,s' vor urspr. hintern Vokalen (Briigmann Grundriss
\'^, 756). Die Do])pelheit h : s gilt auch für den Inlaut (trotz Meyer
Alb. Stud. 3, 62), vgl. kohe 'Zeit' aus *kesä. Sonst .v. s ist vor der
Berührung der Römer und Albanesen zu h geworden, die lat. Lehn-
wörter nehmen nicht daran teil sondern haben .v aus s. In echt
alb. Wörtern erscheint kein i vor hintern Vokalen. suPe und .siil

sprechen nicht dagegen. Nur sciieinbar widerspricht si 'Regen' :

üei, denn ausl. ü üs ist zu ^ geworden (ausl. alb. U geht auf o zu-
rück), fiüta hat ,s- analogisch nach *,s7' 'Schwein', ioh 'sehe' geht
auf seki^-skö oder Aor. sek'^'s- zurück (: got. saiha).

2) In 3 Wörtern durch Dissimilation die Laute, die sonst k
vertreten.

Ol g lür anl. .•?: g aus .s-, das zu z, weiterhin zu j \vard, wenn
es vor betontem Vokal stand. (Die aus idg. palat. Tenues ent-

standenen Sjüranten müssen damals noch Affrikaten g'ewesen sein,

da sie nie stinunhaft erscheinen).

4) d = s (BB. 20, 238) wegen Jiel (aus svel-) 'Sonne', dergem
'bin bettlägerig' (: sergü)., dirse 'Schweiss' (: svedas) und der8 'giesse

aus' (unsicher). Der stimmhafte Vertreter z des s hat sich also in

g : fZ' gespalten, und zwar erscheint d vor v.

5) ts nicht f.s (IF. 5. 3S), soudei-n .v, \g\. per-pos 'uwian (pedsu)
— k-[-s, s-\rk wird stets /«; Schwierigkeit macht nur djaOts 'clexter'.

IL Die idg. Gutturale. Gegen Hirts Versuch (BB. 24, 218 ff.)

die Palatale aus reinen Velaren herzuleiten, der zu Gewaltsamkeiten
führt. Die Scheidung der idg. Sprachen in zwei scharf gesonderte
Dialektgruppen: saUm- und ce«^»m -Sprachen wird abgelehnt; es
besteht überall ein Übergang, nirgends eine Kluft. Eingehende
Auseinandersetzung nnt Hirt (IF. 9, 293) über das Verhältnis des
Germ, zum Slav.

III. Die Wohnsitze der alten lUyrier. Auch die Theorie
Hirts über die Herkunft der Albanesen (Festschrift f. Kiepert S. 181 ff.),

die sich mit der Paulis (Vorgriech. Inschr. v. Lemnos 2, 200) deckt,
wird abgelehnt. Allerdings ist der rnterschied zwischen 'Nord'-
und 'Südillvr.' sehr gross; es handelt sich um 2 ganz verschiedne
Sprachen: das sog. Nordillyr. ist keine illyr. Sprache. — Die ety-
mologisierende Deutung der Wörter einer unbekannten Sprache ist

überhaupt unerlaubt.
IV. Die Entwicklung der idg. Gutturale im Alban.

1) D a s A 1 b a n. i s t d i e (; i n z i g e i d g. S p r a c h e, die alle d i- e i G u t-

turalreihen unterscheidet. Idg. k'' erscheint im Alb. vor e, ^ als

s, während k stets durch k vertreten Avird. Vgl. pene '5' (s nicht durch
Erweiterung mit -tiä zu erklären), sa 'wieviel' usw. (Neutr. eines
Stannnes k^ijo-) sü 'Auge' : akis. zjar'm 'Hitze' : gharmds. Weniger
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siflicr sind .s 'nicht' : arm. r or 'iiiiht'. .s;/e/ '!)rino;c,' : evxeWuu. Suffix

•s /.. ß. mbjeles 'Sämann' -m : ar.ii. ii- i(l<^'. -ik'^jo-. Weeiiscl von .s"

und />; : irtZe.s 'ich sterbe' : i'cW'kure 'gestorben' usw. Der hibioveiare
Ciiarakter des k nicht zu erweisen. zoHf. 'Herrin' : zejia [*f/i'eniä)

oder Kompositum zot = gi^ijä-pii (: ai. fj('n/o 'Haus, Hot" und jxiti-).

Nel)en s und z treten 9, d h nicht auf.

2) Ül)er k </ im Alban. 5 Klassen sind zu unterscheiden: 1) g
aus idg-. .V oder j. — 2) k y aus kl, gl. — 3) Lat. und jüngere Lehn-
w(>rter. — 4) Die Fälle, wo der mouillierende Voknl erst aus einem
hintern \'okal entstanden ist. — ö) k g neben k g durch analog.
Ausgleicliung. — Von Bedeutung sind dagegen: grii : xavbdvuj . der-

gem 'bin krank' : sergü . ergir 'kleine Laus' : erArc . ngir kir 'mache
heisser' : Kepxvoc 'Heiserkeit', helk 'ziehe' : cXkuu, kek. kohs 'Zeit' :

ca.sh. kef 'bringe' : KeXo,uai. ke& 'schere' : kertu. kep 'nähe' : capio?
kij 'futuo'. — Alles also reine Velare.

3) Die idg. Palatale im Alb. a) k g gh erscheinen zunächst als

e 6; b wird anl. zu fZ, kann aber durch Sandhi erhalten werden.
Belege: äßEts 'herb' : asztrüs 'scharf. baOs 'Saubohne' : cpotKri . \Jane

'Kornelkirschenbaum' : coy«w.s'? darpt '»aucv' : acerhus. i'efce 'Franse':

säkhä 'Ast, Zweig', ßels 'tief : koiXoc suna- 'Leere', d^er 'schlachte' :

srnäti . deri ^f??Z 'Niss' : Koviöec . i9om 'sage' : Hasäini. Oria 'Finger-

nagel' : aw. späma . pud 'küsse', piiOin 'txig;e ein' : ttukvöc . it) 'hin-

ter' : isz . darde 'Birne' äxepöoc 'wilder Birnbaum', ddsevjs 'Hochzeit'

:

•fÖL oc . de? 'Schwein' : x^ipoc. desa 'ich liebte' : aw. zaosa- 'Wunsch'.
dimfr : x^x^jubv . dje 'gestern' : hya.s. djebs 'Wiege' . dorf 'Hand' :

xei'p. düfs 'Wachs' : xvXöc 'Saft' . daie 'saure Milch' : jäKa. Ssrnb

'Zahn' : zab^. Sembt 'schmerzt' : jambhäyati. 8e 'Erde' : x^^v^ zemlja.

<)ender 'Sciiwiegersohn' : zefh . dl 'Ziege' : ozys . djes 'scheisse' : ha-
dati . bai'Sf. 'weiss' : berszta . erSa 'kam' : 6pxo,uai. herSe 'Hode' : aw.
d/'dzi. US 'binde' : ligäre. maS 'gross' : iLieYcc tnarS 'fröst'e' : abg.
nirazh . mb led 'sammle' : Xeyuj. mödule 'Erbse' : mözis 'Kleinigkeit"?

u8e 'Weg' : veho. vi8 'Ulme' : russ. vjaz^. rjeö 'stehle' : veho? z-rjerS

'entwöhne' : verziü'? ked 'Zicklein'.

4) .s z aus idg. Palatalen: ^.sy/;j 'Ziegenbock' : caper? Wohl
slav. Lehnwort, pdt.sds 'berste' : plesziu 'reisse'. D;is ;ilb. Wort
woM lautmalend, sore 'Krähe' : abg. soraka 'Elster' szdrka. (irdf.

kcarkä . sümbute . sup 'Schulter' : siiptis . sidem 'stürze mich' :

.shluti'^ vis 'Ort' : oTkoc . köx 'nähere' : ka.sati .se . zs 'Stimme' : zvom .
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zet '20'
: vigi?tti . zog 'VoiicT : arm. jag . zor? 'Darin' : zarna . iides

i.st mniji-iii'ch.

Die, Vor.stufc für 9 war s Warum A\ar(l dies y't'legcntüeli zu
.s"? Da.s bi'iiaclibarte v war daran scliuld.

Inlautendes kr wird hr: vjehepF 'Schwiefi'crmutfer'; anl. gn
wird // : noh 'kenne' : knäen; lg wird l' : mjel 'melke'.

W. Str.

VI. Italisch,

a) Allgemein Bibliographisclies. Varia.

1. Bibliotheca Piiiloloyifa Cla.<sic;x. Index lil)rorum, periodieorum,

di.ssertationum, connnentationuni vel seorsum vel in periodici.s

expressaruni, recensionum. Appendix ad Annales de studiorum

quae ad scientiani antiquarum rerum pertinent proo-ressibu.ss. Vol.

2(). Lipsiae apud 0. ß. Reisland.

Stellt ))es. in den Abschnitten: II 2. Scriptores Latini. III Ars
grammatica. 1. Graminatica generalis et coniparati\'a. 2. Prosodia,
metrica. 4. Grammatica et lexicographica Latina. X Epigraphica.
hierhergehöri<ie Litteraur zusannnen.

2. Pauly-Wissowra Rea!encyi<lopaedie der klassischen Altertums-

wissensclialt. Stuttgart Metzler.

Der I). Halbliand erschien ISDD und umfasst die Artikel Cmn-
2)anu!< ager-( 'laudius.

h) Gescliichte der Grainiuatik. c) Graininatiken.

Sp"^ ach gesell ich ten.

3. Antonibon G. Supplemento di lezioni varianti ai libri de lingua

latina di Marco Terenzio N'arrone. Bassano. 187 S.

Inhaltsangabe s. WlklPh. 16, Sp. 841-842 (M. Kothstein'i.

4. Mackensen L. De Verrii Flacci libris orlhographicis. Commen-
taiiones ])hiloI. Jenenses VI 2, 1 — fi2. Leipzig Teubner.

I. (JomnuMitarioluö isagogicus. (Geschichte der studia ortho-
gra}ihica im Altertum ) II. De ratione quae interest inter Scaurum,
Longüm, Quintilianum, Victorinum. III. De Mario Victorino. IV.

De ratione quae intersit inter Quintilianum et Verrium. V. De
Terentio Scauro et Velio Longo. VI. De reliquiis Verrii de oitlio-

grapliia librorum ajuid Festum et Paulum inventis (Zusammen-
stellung dieser Reste S. nO— 59, grammatischer Index zu denselben
5. 59 -Gl).

5. Cauer P. Grammatica militans. Berlin Weidmann 1898. 16S S.

Das Buch bringt zwar nach seinem Untertitel nur Erfahrungen
und Wünsche im Gebiete des lateinischen und griechischen Untei'-
richtes. Aber die Notweiuligkeit grammatische Probleme für den
Schüler kurz und klar zu formulieren, sie ihm induktiv oder deduk-
tiv nahe zu bringen, führt häutig dazu, in diese Probleme tiefer

einzudringen. Ich verweise besonders auf die Kapitel VI. Zur
Kasuslehre S. 7S— «6 (Abi., Abi. abs. schon S. 42 ff., Acc. graecus
interest, Dativ beim Passivum). — VII. Tempora S. 87-99 (Vor-
zeitigkeit schon S. 46 ff.). — VIII. Modi S. 100-110 (Potential und
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irronl). — IX. Haujjtsatz und Ni'lx'iisat /, S. 111 — 1?8 (Ursi)rung-
d<M- Hflativsätze, rt'lativisclior Aiischliiss, Uoiijunktivisclu'. Relativ-
bät:'.(\ iiulirckto Frao-esätze. Kntstchuiiy \oii Konjunktionen, inner-
lich abhängijie Sätze). — X. Bed in <iun gs.sätze S. 129—144. Im
5. Kap. Hi storisclie Ganiniatik äu.ssert sicli der Verfasser über
das Verliältnis von Schule und ver<:leich. Sprachwissenschalt.

6. Lane G. M. A Latin Gramniar t'or Scliool and Colleges. New
York and London Harper u. Brothers 1898. XV. 572 S.

Vg-I. Am. Journ. Phil. 20, 320—828 die ausführliche Besprechung-
von E. P. Morris.

7. Mohl F. G. Introduction ;'i la Chronologie du latin vulg-airc;.

Etüde de philoiog-ie historicjue. (= Bibliotheque de l'Ecole des

Hautes Etudes. Sciences philoJog-iques et historiques. 122"^«

Fascicule). Paris Bouillon. XII, 335 S. 10 f.

I. Le jirobleme du latin vulg-aire. § 1 Aper(,'u historique
sur la question du latin vulg-aire. — S 2— 5. Les forniules chrono-
log"iques de Gröber; la 'prisca latinitas'; le latin des provinces. —
§ G. Le vieux latin dialectal d'Italie. — §7—8. Le principe de l'unite

du latin vulgaire. — § 10—12. La methode des reconstructions, dis-

tinction entre le roman et le latin vulgaire i^roprenient dit: analyses
de quelques exemples.

II. Coup d'oeil g-eneral sur les orig-ines et le deve-
loppement du latin vulgaire. § 13 — 18. Examen critique des
theories modernes; Pott et la "lingua franca'; Fuchs et le 'Volks-
latein'; Jordan et le 'latin municipaT; le latin des inscriptions; la

theorie de Mnx Bonnet et les rapports du latin vulgaire avec la

langue litteraire. — § 19—21. Le vieux latin dialectal de l'Italie et

des lang-ues italiques; la 'peregrinitas italica'; influoices des dialectes

italiques sur le latin litteraire. — § 22— 23. Le latin dans les pro-
A'inces; les pretendues' langues mixtes. — § 24—26. Persistance des
idiomes barbares; exemples de. TEspagne, de l'Etrurie, de la iMessa-

pie. — § 27 La ronianisation des provinces. — § 28— 30. Infiuences
des idiomes barbares non italiques sur le latin des provinces; infiu-

ences celtiques; vocabulaire, morphologie, syntaxe. — § 31. Caractere
artiticiel de la latinisation des {)rovinces: l'unite linguistique de
TEuipire.

III. Constitution du latin d'Italie. § 32— 34. L'unifica-

tion de la langue vulgaire et la disparition des anciens patois latino-

itali(iues; les patois combattus par la langue officielle. — § 35. La
Guerre Sociale, date critique dans l'histoire d'Itaüe. — i? 36. Les
anciens dialectes du Latium. — § 37. Etat des Italiotes avant la

Guerre Sociale; la latinisation de l'Italie. — § 38. Le latin chez les

peuples sabelliques. — § 39—40. L'ombrien; les Tables engubines
et leur Chronologie. — § 41—42. Persistance des dialectes osques;
survivances modernes. — § 33— 44. Caracteres du latin dialectal de
ritalie avant la Guerre Sociale; l'Ombrie; le Picenum, le latin de
l'Italie du Nord. — § 45—49. Les anciens patois locaux chez les

Peiigniens, les Marses, les Vestins, dans Tltnlie du Sud; premieies
contaminations de l'osque par le latin. — § 50 — 52. La Guerre Soci-

ale et ses resultats en Cami)anie, dans le Samnium et la Lucanie;
Chronologie de la Table de Bantia. — § 53—54. Peuplement de
ritalie du Sud et ses consequences linguistiques. — § 55—56. Con-
stitution de la nationalite italique et unification du latin vulgaire
d'Italie.

IV. Restaurations et infiuences litter air es. § 57—58.
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L'Icalic et ses provincos; uiiiHcation prngTcssive de l'Einpirc. —
t? r)9-60. Caractercs du latiii d'Itnlic; <'ffaceiiieiit des traits dialec-

taux soiKs l'iuflvience gTaiidissantc de la langm' officielle; liistoire

de la diphtongue "au' en latiu \ul<iaire. — t? 61 — 64. Conuneiit s'est

realisee l'unite du latin vulgaire et eonmient eile s'est ronipu(!. —
tj 6ö— 6.S Propagatiou de l'idinuie litteraire et otticiel: ie.s aruiees.

radmiuistratiou eivile, le re;4iuie des colonies, les eeoles et leur in-

tlueuce; theorie d'Eysseuliardt — § (59—71. Ciuite et retal)li.'~senient

de -s final; les iiomin. sing, en -'t(s\ -g(s). — § 72— 77. Fusions des
thenies eii -u et en -o ; liesitations entre go et ti; les dialectes; les

survivanees ronianes; a])])licatinns aiix iioniiii. siiiy. en -o(.s-). —
tj 78— 79. Censequenees ninrpholoii'i(|iU'S de ees plienomenes; fusion

du iioiiiiu. et de l'accus., du ncutre et du masculin. — § 80. x\nalo-

g'ie dans les autres declinaisous. — § 81—82. Nouiin. plur. fem. en
-'a.s\ — § .'"3— 89. Histoire des nomin. jilur. niasc. en 'ö.s', en 'V eü

en 'is' chez les populations celtiques, en Oiiibrie et g'eneraleuient
en Italie; les leniinins en 'aes\ — § 90— 91. Examen des faits dans
le latin vulgaire et la Rethie; resTiuie des donnees linguistiques. —
S 92 — 93. Restauration des noniin. ])lur. en 'l' dans la Transalpine;
essai de restauration du genit. plur. et du cnmparatif.

V. La latinite des provinces. S 94—95. Caraeteres et

origines du laiin des pro\inces. — § 96—99. Forniuies chronologi-
ques; le latin d'AiVique; le latin d'Kspagne; appauvrissenient pro-
gressif du Systeme verbal. — § 100—101. Archaismes dans le latin

des Gaules. — S 102-103. Survivanees dialectales en Italie. — § 104
— 108. Situation particuüere de la Dacie: importations provinciales
et echanges reciproques.

VI. Etablissement d'une Chronologie. § 109— 114. Carae-
tere complexe du latin vulgaire; difficultes et hesitations de la Chrono-
logie; essai d'une. determination chronologique et topographique
du groupe 'ru \ le groupe "al-', etc. — § 115 — 116. Etablissement
d'une methode; Chronologie generale du latin vulgaire. — § 117.

'Premiere periode': Formation des dialectes latino-italiques. —
§ 118—130. 'Deuxieme periode': Constitution du latin general
d'Italie; triomphes du voealisme italique sur le vocalisme latin.

Histoire des gutturales en latin vulgaire; origine et Chronologie de
'c' (§ 118—119); groupes 7/' et 'cf (§ 120 — 121); temoignages histori-

ques et epigraphiques (§ 122—124); histoire de 'g, j'; de 'ncf -^
le

pronom 'ego' (§ 125—127); le'^ groupes 'tr, Ü, cV (§ 128-130).
—

" § 131
— 132. 'Troisieme periode': Unification du latin imperial. —
§ 133. 'Quatrieme periode': Dccomposition du latin vulgaire
imperial. — Index.

Vgl. die Besprechung W. Mever-Lübkes im ALL. 11, 598—
602 und die von M. BreaT im JS. 1900 Mars S. 137—147.

d) Schrift. Au-^sprache. Akzent, e) Lantlelire.

8. Bück C. D. Notes on Latin Orthography. Cl. R. 13, 116-119;
156—167.

The Spelling apsens, optineo, etc. Vgl. auch urjjs, traps-, da-
gegan labsus, scribsi. (S. 117—118). — T\\c^\n;\\\ng servus {servos),

vultu.s [voltus) — ecus secuntur, etc. (S. 118—119). — Assimilation
in Prepositional Compounds. 'We must not fall to recognize
what the grammarians did not suspect, namely that the presence
or absence ot assimilation in prepositional Compounds is not merely
a matter of phonetic law. but that the psychological dement, the
inttuence of the normal form of the preposition is a most important
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t'ai'tor'. Ks folgen Beisi)it'It' l'iir die Sflireihuiig'en lul-f-, a<l-s-. ad-n-,

(id-l-, ad r-^ conl-, con-r-, in-l-, iii-r- ;iul' luschritten, in HancLseiirifren,

bei GramniatiUern. Jede Lautverbindung-, ja jedes Kompositum hat

seine eigne Geseliichte, vor Verallgeuieinerungen wird gewarnt;
nie ist die Möglichkeit eines Unterschiedes zwischen Aussprache und
etymologischer Orthographie ausser Acht zu lassen. Unter dem
Titel Sundry other Combinations werden noch ein par weitere Ver-
bindungen mehr ]irovisorisch behandelt: subm-, ahm-, con- und in-

vor Labialen; ad-q-, ad-g-\, ade-, ad-t-, ad-p-; ad-sj>-, ad-sc-, ad-st-,

ad-(/)i-.

9. Fasterding G. Zur Aussprache des Lateinischen. N. Jahrb. f.

kl. Alt. 4, 39G-397.

Wirkung mehrfacher Konsonanz auf vorhergehende kurze
Schlusssilbe im lat. Vers. — Proklitika wie sie sich aus Zeilen-

schlüssen z. B. in den vatikanischen Fragmenten von Sali. bist. III

ergeben: contra s- pectatatn rem, quo-m oraret. — 'Eine Folge von
dieser proklitischen Anlehnung ist die Verkürzung der mit inde,

ve und que zusammengesetzten Konjunktionen deinde, x>^oinde,

exinde, sive, 7ieve, afque und neque in dein, proin, exin (oder exim),

seil, neu, ac und nee; und zwar ist diese Veränderung eingetreten
vor konsonantischem Anlaut', sonst wäre der vorausgehende Kon-
sonant geschützt geblieben.

10. Porgbowicz E. Znaczenie synkopv dla ustroju form romans-
kich. Eos 5, 39-48.

Die Bedeutung der Synkope für die Bildung romanischer
Formen.

11. Horton-Smith L. Establishment and Extension of the Law of

Thurneysen and Havet, witb an Appendix on Lat. hau, haud,

haut and Gk. ou "not'. Cambridge Macmillan and Bowes.

Der Verf. hat hier seine Aufsätze aiis dem Am. Journ. Phil.

(16, 444— 4G7, 17, 172—196, 18. 43—69), mit Index und Nachschrift
versehen, als Buch herausgegeben. Vgl. Anz. 8 Bibliogr. VII A
Nr. 34. 10, I 76 und VII A 46.

12. Ceci L. Studi latini I. Nome di 'Roma' e le sorti del dittongo

Oll. Arch. glott. ital. Suppl. period. Sesta Dispensa 1898. S. 19—29.

Gegen Solmsen, Stud. z. lat. Lautgesch. S. 82 ft'. 'Quando sarä

incominciato il monottongamento di ou? II dittongo secondario od

isterogeno, che e della etä della sincope, sorse al tempo dell' accen-

tuazione arcaica, prima cioe del trisillabismo e della legge della

])enultima (efr. wüntius= nöuentios). Ma al sorgere della nuova
accentuazione si aveva certo ancora ou. E quindi: Röumä e ^liau-

mänos'. Ceci nimmt dann an, dass betontes ou zu ü, vortoniges ou

zu ö wurde (S. 21). Der ganze weitere Aufsatz ist der Erklärung
der vielen Ausnahmen dieses Lautwandels gewidmet. Die laiitge-

setzliciien Formen *IlÜ7nü, *Külä, *glüriü, Hdinm, yiänus^ .sollen

das überlieferte ö durch Analogie von Römäni, Nöläni, gloriosus,

ötiosu.s, nöncu/inta und nönyenti erhalten haben. Die nicht lautge-

gesetzlichen « in Nüceria, Lücänus gehen auf volkstümliche An-

knüi)fung an näx, nüeis und lücus zurück. Bei cöntio, cüntiönis

hat das lautgesetzliche ö der Casus obliqui, bei nutrix, nutrlcis

das (7 des Nominativs gesiegt. In ähnlicher Weise werden^ noch
besprochen: IJfens Oufens; Püsilla Pösilla, üpilio öpilio, pomilio

pümilio, l)ösfar büsfar, röblyo röbics rfibigo ruber; rörarii, ömen-
ium, fömenfuvi, tötus; mömentum luDfus, fömentum fötus; muto
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mütoiiis. Andere Erklaruiig-eii als Solmsen versucht Ceci .seiner

Theorie zuliehe auch lür nüntiare, löfu.'i, die Adjektiva auf o-sus,

für ömen, 'pröinis und öUm.

13. Mueller JuHus. De htteris Jet V hitinis quomodo a Graeeis in

traiLscriptis Romanorum nominibus expressae sint eapita tria. Diss.

Marburg 1898. 59 S

Caput I. De i vocali. Behandelt namentlich g'riech. e für

lat. i in Fällen wie KO|ueTiov, Aeire&OG, Ka;Ke\ioc, 0\a,uevioc, 'AvTecrioc,

Teßepioc. Altlat. klang- i wie z'ß, diese Aussprache hat sich in der
o'riech. Transskription (besonders vor t d l n s) länger erhalten.

Caput II. D u vocali. Lat. ?/ = griech. o, ou, u. Für die beiden
ersten Uinschreibung-en wird auf Dittenberg-er Hermes 6, 302 ff. und
auf Eckinger Die Orthographie lat. Wörter in g'riech. Inschr. ver-

wiesen; lat. ?'?= griech. u wird in verschiedenen Gruppen zu erklären
versucht: Wörter auf -jt/ii.s ('Puj,uij\oc, ctJaucTÜXoc nach AicxuXoc u.a.),

Superlative und Ordinalzahlen auf -iimus, imus und Zusammen-
setzungen wie Pontu-firhis und Ponti-ficius, einzelne Fälle, in denen
griech. u die lat. Aussprache ?7« bezeugt {-uliufi, 'iiriiis). Caput III.

De u consona. Gegen Eckinger: nicht oj, sondern o ist im Wort-
anlaut die älteste griech. Transskription; dagegen schreibt man ou
für w nach anderen Konsonanten, u für Ti zwischen betontem Vokal
und i; jünger ist die Wiedergabe durch ß (gesprochen r). Lat. qiil,

-qiii-^ grwch. koui, koi, kui, ku.

14. Birt Th. Beiträge zur lateinischen Grammatik. IV Über den
Lautwert des Spiritus H. Rh. M., N. F. 54, 40—92 u. 201—247.

Birt wendet sich gegen die Ansicht, dass das Schriftzeichen
H im Latein und schon im Altlatein nichts als den Spiritus oder
den Hauch bedeute, der vor- oder nachstürzend das Sprechen eines
Vokales oder Konsonanten begleitet, ohne selbständigen lautlichen
oder prosodischen Wert zu haben. Die lat. Grammatiker, welche
diese Ansicht teilen, übertrugen einfach die Natur des griechischen
Spiritus asper auf den lateinischen Spiritus. Wir haben zwei Mittel

der Kontrolle, die Orthographi e der ältesten Zeit und ihre Vers-
kunst. Frikativlaut (c7i) war inlautendes h allem Anschein nach
in Fällen wie osk. ehtrad 'extra', saahtüm 'sanctum', in Mahiis
neben Mag'iiuin. in lat. tr-aho neben trayida. Wie m\ Osk. immer,
so zeigt sich auch im Lat. konstantes h im Anlaut bis zur Mitte
des 1. Jahrb. (Erstes datierbares Beispiel für die Wegiassung erceis-

Clinda CIL. 1, 205, 49 v. Chr.) Mit diesem und ähnlichem ist zu-
nächst die Zulässigkeit des Ansatzes eines festeren /i- Lautes
für das Latein des 3.—2. Jahrh. erwiesen. Wie steht es nun mit
dem metrischen Wert des /i? Ohne Zweifel lässt Plautus an zahl-

losen Stellen über anlautendes h hinweg Elision eintreten, betrachtet
e:s also als Spiritus asper. Aber seine Sprache ist eine Sprache des
Überganges: es gibt häufige Fälle, in denen h erstlich den Hiat
verhindert, zweitens nicht selten auch Position macht. Beispiele
S. 55— 85, daraus etwa

Truc. 541 A'ecipe hoc; abdüce
|
/läsce

|
/iinc e conspectu Suras.

Bacch. 428 I'bi cur.su luctändo
|
Aasta disco pugilatü pila.

Bei Platitus kommt auf je 71 Verse ein Beispiel dieser h consonans
oder h fortis. Dieser Laut des Altlateins ist im Verf'allslatein wieder
aufgelebt, aber auch die Elisionen bleiben möglich. Also: 7? quo-
tiens iuvat vocalem, consonans est; quotier.s non iuvat, nota ad-
spirationis est'. S. 201 ff. werden orthographische Varianten in den
Handschriften zur Stütze der h fortis, der gutturalen Spirans ge-
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sammelt. S. 208 Avirft Birt die Fra<>(' auf: wie lauge bestaiul die k
eonsonaus in der iiltereu Poesie Koiiis? In den Saturniei resten

tindet sicli noch kein Beisjiiel der Verschieifun^- des h\ sie tüiirten

Birt zunäeiist zur Ansetzuno- einer h lortis. (S. f)4, S. 208—212).
Bei Terenz entfällt auf je BfO Verse ein solelies h. Bei Enniiis und
allen Fortsetzern der griechisch beeinflussten Buchpoesie findet es

sich nicht mehr (S. 218-219, 221). S. 222-223 folgen inschrifcüche

Beispiele, die das Weiterleben oder Wiederaufleben der h consonans
verdeutliclien. S. 223—225 wird die Frage über das Problcui des h
als Sjiiritus asper und als gutturaler Spirans in den romanischen
S[)rachen gestreift.

Für folgende Wörter . ergil)t sich nacli Birt (S. 22.Ö ff.) eine

festere Aussprache des h im Anlant: hie haec hoc, hodie, habere,

habitare, homo. hordeuon, hospes, hei^i (here), haereo, haedus, hario

las. hirqiiiniis, histrio, haata, holus, heiis, hevi, honor, haud\ ferner

für die Lehnwörter hilarus, Hercules, hercle, Hegio, Hector, hynie-

naeus, Hanno. Diese Aussprache erklärt sich z. T. aus der Etymo-
logie des h: hie haec hoc zu idg. gho-, ghe-, hodie falisk. foicd, homo
got. guma, hordeum nelien fordeum. hoapes {*hosti-potis) zu hosfis,

fostis, heri zu xö^c, haedus sabin. faedus, hariolus neben fariolus,

holus neben folus, Hanno mit phönizischem cji. S. 238—247 werden
nachträgliche Plautusbeispiele angefügt.

^

15. Petr V. J. Über den Wechsel der Laute d und l im Lateinischen.

BB. 25, Heft 1. 2, S. 127-158.

Hauptresultate (S. 150): 1. der Übergang von l zu d, den
manche Forscher annehmen, hat nie stattgefunden: 2. unter den
Fällen, in denen d zu l wurde, sind mindestens 17 sabinische; 3. in

den ungefähr 16 lateinischen Fällen findet der Übergang des d in

l ohne Ausnahme nur vor den palatalen Vokalen i und e statt, wo-
gegen er in den sabinischen Beispielen auch, obgleich sehr selten,

vor a, (m) vorkommt; 4. in vielen von den lat. Beispielen wurde
der Übergang von d in l 'durch volksetymologische Beeinflussung
ermöglicht.

Verf. weist über 50 Etymologien, die einen Übergang von d
zu l voraussetzen, ab. Es bleiben 17 sabinische {Norensiles, con-

sules aus *consodes 'Mitsitzer', consilium, praesiliuni, solino, solium,

soliar, silicei'nium, siliquastrum, Licenza aus Digentia, larix, lau-

rus, lepesta, Talus, Capitolium., Cufiliae, familia, Popilius Pompi-
lius) und 16 lateinische Beispiele {alipes, baliolus, impelimentum,
levir, lignum, lingua, melicae, melipontus, ynulier, olere, polli7igere,.

remellgo, solea, Telesia, Thelis Teils, ullgo). Von allen werden die

Etymologien besj)rochen. Am wichtigsten erscheint dem Verf. das
Dritte der genannten Hauptresultate. Er sucht es zu bekräftigen
durch den Nachweis eines palatalen d' und eines palatalen l' im
Lat.; das erstere lässt sich ersch Hessen aus dem späteren Sibi-

lanten dz und dem Zischlaut dz, das letztere aus den Erklärungen
der antiken Grammatiker über die verschiedene Klangfarbe des l.

Auch lautphysiologisch ist der Übergang von d zu l zu begründen.
Die vielen sabinischen Fälle finden in der Urgeschichte Roms eine

Bestätigung.

16. Weissbrodt E. De li et L consonantiiim latinarum mutua ra-

tione praecipue e glossariis latinis illustranda. Inaug.-Diss. Com-
mentationes pliilol. Jenenses 6, 2 S. 145 — 193.

1. Exempla e glossariis Latinis desumpta enumerantur (S. 145

—

159). 2. De exeniplis quae vel in scriptorum codicibus vel in titulis
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sunt (S. 159—165). 3. De testinioiiiis veterum (S. 165—170). 4. De
studiis lecentioruiii (S. 170— 173j. 5. Exenipla glossarum ordine at-

que ratinne dig'eruntur (S. 173— 181). 6. Quibus teniporibus singiila

quaeque exempla sint tribuenda (S. 181— 184). 7. De sermoiic ur-

bano atque plebeio (S. 185— 187). 8. Exetupla Latina e unguis Indo-
gennanicis, |ji-aecipue e C4raeca, illustrantur (S. 187-193).

Den Hauptnachdruck legt der Verfasser auf die Beispiele aus
den Glossen. Einige mögen folgen: Aeorus pro Aeolus, albor —
arhor, alea — area^ altus — artu.s, ardol — ardor^ auraea — aulaea,
brumaria — brumalia, caro - calo, cereber — celeber, crepo — depo,
criira — dura, eligo — erigo, eredus — eledus, flamea - framea,
frayro — fraylo — flagy^o, limo — rimo, olea — orea, osciiroi' —
osciilor, plurar^is — pluralis, purchra — pulchra, saltum — snrtuni,
solvere — sorbere, verteblum — vertebrum.

17. Diehl E. De m finali epigraphica. (^ Jalirbb. f. klass. Philol.

25. Supi)l.-Bd.) Leipzig Teubner. 32(5 S. Einzelpreis 12 M.

Capite priuio praepositionuin fata descripsinius. ut plures
accusativuni regunt praepositiones, ita huius casus niutati exstant
plura exenipla. (ab aedeni, a caput Africae, cum quem, de nomen,
ex decretu, in hoc Signum vinces, pro se et suos, sub die quavtum,
ad occidente, contra votu, ivit in pace. in aeterno, ob meritis, post
templu, post consulato). — Capite alter o tres tractatae sunt res,

quarum quaeque ut initio per se Stare, ita diligenter perscrutanti
a duabus ceteris nuUo modo secerni jiosse videbatur: dico quaestio-
nem metricam de M, S, hiatu. {-mst in lapidibus non invenitur, de-
ciens fere lapides praebent st, tertia omnium synaloephes perscriptae
exemplorum pars (in libris Plauti) cum titulis consentit, etiam in

codice Ambrosiano. — Hiatus: de M fin. ante H non elisa, de M.
fin. ante vocalem non elisa, hiatus inter duas vocales et inter voca-
lem + H, hiatus inter vocalem et H, hiatus inter duas vocales. —
M (S) finalis metro negie^ta; M (S) tinalis metro urg'ente omissa). —
Caput tertium bipartitione diviseris: prout M exciderit ex arte
incidendi et granimatica. Adtractio. ("ea pecunia in aerarium
populi romani inferri iubemus" quasi ea pecunia infertur). Analo-
gia (septe, nove, dece, undeci ; "collegium salutarem" Nomin.,
"debitum commvmem" Acc.) Vocabulorum genus mutatum.
(rnonumentus, latus; titulum, locum; castra, saxa Gen. fem.). Decli-
nationum permutatio (ex decretu, ex iuso; ludibus. dibus). Ca-
suum mutatio (carere, frui, contentus cum Acc; licere, invidere
cum Acc; sequi cum Dat.). Casuum per m utat i nn es in media
sententia (quem castam bixit = quae casta vixir. sc \ivum, bove
aurata voveo, bovem aurato vovemus esse futurum). Hypostasis
et conposita. (ajiima advertere, que admodum, duoviru). Con-
pendia (voccs in -orum in Germania). Margo urgens. Error
quadratarii. In t erpretatio dubia. Lapidis niiitilatio. Vo-
calium O et V permutatio (honure, amure, annus = annos). —
Tribiis capitibus piioribus quaecunque non ad M infirmam spectare
videbaiitur exempla seclusinms, quarto ipsam rem aggressi sumus:
M finalem omis!-am et adiictam (Memoria, ara tVcit; meiisa jjosuit,

aedicu.'a dat; saliite(ni); <l<iio. donu; titulo, tiiiihi; aiinoio, annorn;
mecu , die t<rliu; leceium, IVcerun, leicru, lecerun.l; obitorunt,
errunt Gen. PI. — Asinia maritam fecit, donationis causam, ab L.
Licinin felici m — con, cun, qnn nnd com. im .

Ter tcve milliens M finalem in titxilis latinis dcsidci ;imiis vcl
adiectam \idenins: niiJle ducenla tantum exemiila M hifirsiiae adtri-

buere licuit, ne haec quidein omnia.

Aii/eiger XII 2 u. 3. IQ
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VorstoluMide Skizze ist aus dem Prooeniiuin, Epilog'us tind

Ai\i>-unientuiii zusainineng'estellt; die Beispiele sind z. T. aus der
g'i'ossen Sammlung ergänzt, die von S. 12—806 reicht und die; dau-
ernde Grundlage älmliclier Studien bleiben wird.

f) Etymologleji. Wortbildungsldi ro.

IS. Niedermann M. Etymologische Miszellen. !')?>. 25, Holt 1. 2,

S. 76-88.

1. Zur altitalischen Ortsnamenkunde. Cal{l)ifae (Ort in

Samnium) ist die osk. Variante von lat. Caliclae sc. aquae, -clo- in

calidos ginge also auf die Wurzel *dhe nicht *dö zurück. Dagegen
kann callidus 'weiss = gefleckt, weissstirnig-, schlau' (zu callinn

'Schwiele'), umbr. tref buf kaleruf (Tab. Ig-. la 20) = fres boves
callidas nur ein Sul'Iix -do- zur Wz. *fZö 'geben' enthalten. — Fa-
gifidaa (heute Santa Maria a FaifoU] wäre- lat. ''Fagidnlae. Ein
genaues Pendant zu einem lat. *fa(jidula ist ficidula von *ficidus

'Feigen iiaum', ficus. Fagifulae ist nach der Buche benannt, der
scheinbare Plural kann, wie in AeXqpoi 'ASfivai, ein Lok. Sg. sein. —
Formiae, dialektisch Hormiae (vgl. filuvi — hiliiin u. ä.) zu formus
Gepucc, also Furmiae sc. aquae, der Bedeutung nach, = Cal{l)if'ae

sc. aquae. — 2. alienus ist nicht durch Dissimilation aus ältei'eni

*ali-inu.,s (Skutsch) hervorgegang'en, es ist auch keine Ableiiung von
einem Lok. auf -ei oder -oi (Brugmann), sondern es zerlegt sich in

^ali-ies-nos:, zum Komparativstannn *ali-ie.s-, *alies- tritt das Suffix

-no- wie etwa in exteriiiis. — 3. büfo 'Kröte', Dialektwort wegen des

f, zu altpreuss. gabaico 'Kröte', nhd. Quappe^ idg. *g-öbho- und
'g-öbho-, im Lat. zu einem ?i-Stamm erweitert; reinlateinisch hiesse

das Wort '-^vöbo. — 4. inuleus 'Hirschkalb' mit 0. Keller zu griech.

tveXoc, Grundform *en{e)los\ dazu auch armen, ul 'einjäiirige Ziege',

Grundform '"onlos. — 5. pertica zu lit. kärtis 'Stange', air. celtair

'Speer, Lanze', Grundform *q-evtri-, *q^07-fri-] pertica muss also dia-

lektisches Lehnwort sein. Der Schwund des zweiten r in pei'tica

aus *pertrica und in kärtis aus ^kartris erfolgte durch Dissimila-

tion. — 6. sibilus, sibilare, dialektisch sifllus, .sifilare:, s scheint aus
SU entstanden zu sein, vgl. suifium sifilum (gioss. Hildebrandi p. 279,

369). — 7. ienebrae. Idg. tamisrä setzt idg-, Hemdsrä voraus, dieses

musste sich italisch zu Hemasrä, Vemafra, 'Hemefra, Hemehra ent-

wickeln; auf einer dieser Stufen trat durch Dissimilation n für m
ein (Vgl. franz. nappe gegen lat. mappa). — 8. vafer (echtlateinisch

vabe7') 'schlau, verschmitzt' zum gleichbedeutenden lit. gitdras, Grund-
form *g"adhros.

10. Zupitza E. Etymologien. BB. 25, Heft 1. 2, S. 89-105.

Darunter lateinisch: ausculto. aus- das Wort für Ohr, culto

zu aisl. halta 'neige', vgl. ae. ähyld me piJi eare 'inclina aurem
tuani ad me'. — conquinisco. Perf. conquexi 'sich niederbücken'
zu aisl. huika, Prät. huak 'sich ducken, zusammenfahren'. — rtca
'Schleier' '^vreikü zu ae. wreon ahd. {w)rlhan 'verhüllen'.

20. OsthofF H. Allerhand Zauber etymologisch behandelt. BB. 24,

109-173. 177—213.

Beachte S. 131 ff. lat. för7na, *forg-mä oder urital. *forxmä,
idg. hhr.^h-mä, zu ai. brähma, air. bricht, aisl. bragr^ urspr. 'Zauber-

Formef. feste Fassung- des Ausdrucks' (Polemik gegen Solmsens
Gleichung forma, ''mrgh-mä zu laopqpn, lit. mirgu 'flimmern', Grund-
bedeutung 'buntes Äusseres'); sehr ausführliche semasiologische Er-

wäo-unsien. S. 169 Anm. 1 lat. via und osk.-umbr. Verwandte. S. 189—
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191 lat. liavere {have) steht in Wurzelverwaiidtscliaft mit ?i\. hävate
'rutV; Grundbedeutung- von havere 'ano-erut'en werden, Gruss em-
pfangen'; havere und avere 'begierig- sein' stehen in keiner Beziehung-
zu einander.

21. Breal M. Varia. Mem. Soc. Ling-. 11, 120—125.

Boutures Aerbales. Ganze Konjug-ationen können durch
den Gebrauch aus irg-end einer Form des Verliums entstehen: griech,
.ö\6Kuj (öXAuui), 6cÜKuu (bebuum), beöciKLu, boKem lat. facio, iacio, flclere

aus '*fidi (TTeiToiBa), delere aus delevi neben delinere^ averruncassere
von averynaacassis. — Odi, odisse. In odio es.se alicui 'etre ;i mau-
vaise odeur, ä deg'oüt ä queiciu'un'. Wie kam man von solchen
Ausdrücken zum Verbuni o'/«? Wahrscheinlich musste man zuerst
.-sag-en: hie mihi odit, Persici apparatus mihi oderunt (= mihi in
odio sunt). — Celehr are, celeher, celebritas. Celehrare von
calare (KaAeTv) urspr. 'annonccr, prociamer'; zum Vokalwechsel vg-1.

ßdpaBpov und ßepeSpov; celeher stammt erst von celehrare. — Le d
de flindere. Funde zu x^uj und xu'vvu i aus *x'uvöu|ui. — Arcera
""gedeckter Wagen' zu arca mit dem Sutfix -er-, wie in pulvis, pul-
veris, und dem Femininsufllx -a — Stantes missi inschriftlich

überliefert, sich auf Gladiatorenkämpfe beziehend, im Sinne von
Aux vainqueurs la liberte {.stare Gegensatz von cadere, occumbere). —
Longus, largus zu XoYTÜIeiv und largiri, also urspr. moralische
Eigenschaften, erst später lokale Dimensionen bezeichnend.

22. Skutsch Fr. Em. Praedo. Almen. ALL. 11, Heft 3, S. 429.

Em ist Imperativ von emere wie die, dtic, fac, fer, vgl. Sto-
wasser ZöG. 41, 1087. Neue Beweise lur diese Annahme: 1) er»
wird iin alten Latein nie elidiert, was sich nur aus Vokalverlust am
Schluss erklären kann, 2) ejn verbindet sich in alter Zeit, wo ein
Imperativ oder ein Dativ dai-auf folgt, immer nur mit Singularen. —
JPraedo 'Jäger' (wie j^raeda 'Jagdbeute') bei Claudian. fescenn. I

12. — Almen = alimentum, sonst unbelegt, richtig im Salmasianus
Poet. lat. min. 4, 394 B. = Anthol.2 S. i^55 f. R.

23. Fay E. W, Latin fäs, fänum et leurs congeneres. Mem. Soc.

Ling. 11, 22-26.

0e|Liic geht zurück auf *dhdms {*dhems) wie Gecqparov auf 6e|uc-

<paTov; aus diesen Formen dürfen wir auf eine Wurzel *dhem- und
dhes- schliessen (ai. dhäman, ee^eGAa, famulus — dhäsi, eec|uöc, ne-
fastus). Fänum kann von '*dhdsno- (umbr. fe.sna-) kommen oder
die Klangfarbe seines Vokals ist beeinflusst durch fäs von *dhdms.

24. Kretschmer P. Etymologisches. 5. Lat. tempus, temperare.
KZ. 36, 2. Heft, S. 264-267.

Gegen Brugnianns Etymologie von tempus und templum (Ber.
ii. d. Verhandl. d. sächs. Ges. d. W. z. Leipzig. Phil. -bist. Kl. 1S97
S. 25. Vgl. Anz. 8 Bibliogr. I No. 79 und 10 Bibliogr. VIT No. 30).
B. stellt tempus zu lit. tempiü 'spanne, dehne aus', lat. temptäre mit
der Grundbedeutung 'Erstreckung, Strecke, Spatium'; K. stellt es
zw. thess. Te^irr) (*Te|UTTec-a) 'Gebirgseinschnitt', Usener Götternamen
5. 191 ff. gibt ihm die Grundbedeutung 'Hiannelsabsclinitt, Tages-
zeit', beide bringen es nach andern mit teuvuj zusammen. K. hat
gegen B.s Deutung semasiologische Bedenken, da tempus nicht die
sich endlos dehnende Zeit, sondern einen begrenzten Zeitraum, einen
Zeitabschnitt bedeute; wie generäre genusfacere, müsse temperare
tempus facere 'einen Einschnitt machen, ein Ziel setzen' bedeuten.
Tempus 'Schläfe' gehört wohl zu tempiü 'spanne'. Templum dage-
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gen — vf;-I. exteniplo = ex tempore — ji-clinrt zu tenipus, TeuTTii, >i''\u

p ist der g-leiclien Herkunft; daher die Grundbedeutung- 'das am
Hinunel abgegrenzte Beobac-lituiig'sfeld, der streng- abgegrenzte Teni-
))fll)ezirk\

25. Diels H. ELementum. Eine Vorarbeit zum grieciiisciien und
lateinischen Tiiesauriis. Leipzig Teubner. XVI, 93 S. 3 M.

'"Die Untersuciiung will die Entfaltung des Begriffes elemen-
tum (cToixfTov) innerhalb der griechisch -rönuschen Kultur zur An-
schauung bringen. Die vier ersten Kapitel v( rfolgen die mannig'-
fache Prägung, die croixeiov von Anfang des vierten Jahrhunderts
an in den Philoso]ihenschul('n crlialtcn hat. Zwei weitere legen die
merkwürdigen Umänderungen dar. die das spätere Griechentum,
besonders das Christentum mit dem üljerkonnnenen Begriffe vorge-
nomnuMi hat, bis schliesslich die neugriechische Bedeutung 'Dämon,
Gespenst' daraus erwächst. Zum Schluss wird die Grundbedeutung-
von CToixeiJv und sein Verhältnis zu ctoixoc untersucht Im 8. Ka-
pitel wird die Verwendung- von elementinn in der lateinischen Litte-

ratur verfolgt. Es ergibt sich, dass das Wort erst zu Ciceros Zeit;

auftaucht, in der der Grundbedeutung- 'Buchstabe' die Mannigfaltig-
keit der dem griechischen cToixelov anhaftenden metai)liorisclien

Bedeutungen aufgeprägt wird. Es wird vermutet, dass das Wort
als Lehnwort aus dem Griechischen {elepantum = elfenbeinerner
Buchstabe, wie solche im römischen Elementarunteri-iclit verwendet
wurden) etwa im dritten Jahrhundert zunächst in der Schule Ein-
gang fand, bis der Einflu>s \on Cicero i;nd Lucrez den "Schulaus-
druck" in der philosoi)hischen Litteratur allmählich einbürgerte^
Populär ist das Wort erst spät und zwar durch das Christentun)
geworden."

26. Wendland P. Element. Preiiss. Jahrbb. 98, 123—131.

W. machi hier die Erg'ebnisse von Diels Eleinentum weiteren
Kreisen zugänglich.

27. Sommer F. Lateinisch 7nl(le. IF. 10, 21(3—220.

Mille geht zurück auf *mixli (vgl. aulla, archaisch für aiila,

aus *auxla wegen des Deminutivs auxilla) ; -xl- kann als die Schwund-
stufe -gzhl- zur arisch-griech. Basis für 1000. ghesl- betrachtet wer-
den; '*svii gzhli ist eine alte femininische Zusannnenrückung" 'eine

Tausendheit', vgl. daneben da-s ind. Neutrum .sahd.sram aus *.s-»i-

ghf'slom.

28. Stowasser J. M. Eortasse. Z. f. d. öst. Gymn. 50, 193—196.

Fortasse ist die unter einem Hochton zusammengesprochene
Wortgruppe fort'asse 'vielleicht (um) einen As', 'etwa einen Deut',,
'vielleicht ein wenig':

Horaz Sat. I 3, 20 nullan habes vitia? immo alia et fort'asse
minora . . .

In V'erl)indung mit dem Positiv eines Eigenschaftswortes ist asse
ein Abi. pretii:

Horaz Sat. I 6, 96 . . . demens
iudicio vnlgi, sanus fort'asse tuo . .

'nach deinem Urteil um einen Heller g'escheit'. Fortassis = fort'-

assis ist ein Gen. pretii. Fortasse kann gelegentlich auch fort'as-

se{m) sein.

29. Postgate J. P. Operatus and operari. J. of Philol. 26, 314— 320.

Stellensammlung. Operatus ist älter als operari, welches erst

bei dem älteren Plinius erscheint. Operatus hat urspr. gar nichts-
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mit (Iciii Tempus zu thuu; es ist von opera g'ebildet Avie moratus
von mos, dotatus von dos. Audi aiiro, inauro, armo, dato sind
jüng'er als iiire sog. Pail. perf. jiass.

30. Piasberg 0. Mantisciiior und mantisa. Rh M. N. F. 54, G38— B40.

Die l)eiden Wörter sind je zweimal überliefert: mantiscinor
Plautus Capt. 89fi und in de.ii Donatscholion zu Ter. Eun. 2, 2, 27;
?nantisa Paulus epit. Festi S. 103 Thewr. und Petronius Kap. 65. P.

übersetzt maiiHsa mit 'Brühe, Sauce', mantiscinari mit 'für die

Saticen sorgen'. Die Wörter gehören zusammen, die Bildung man-
tiscinor aus mantisa l)l('ibt indes unklar. Anm. 1 S. 640 bringt die

handsriniftl. Varianten zu mantiscinor [mantissinor).

31. Stolz F. Gloria. IF. 10, 70-75.

Die alte Kidinsche Gleichung glöria : ai. .sravas-ya-m 'Ruhm'
lässt sich nur ii alten, wenn man den Überoang des zu erwartenden
toidosen c (^clöria) in das tönende g auf Rechnung des Satzsandhis
schreibt. Mehr empfiehlt sich eine andere Deutung: glöria : *glö-

rare = adöria : adöräre-., zu glöria auch glaris '|uu6o\öyoc' und
vielleiciit abg. glash 'Ton, Stimme' (also glöria aus *glösia}\ hin-

siflitlich des Vokalismus steht glöria zu gläris wie gnöscere zu
gnärus.

32. Prellwitz W. Etymologische Miszellen. BB. 24, 214-218.

S. 216 Turnus zu lit. tarnas 'Diener'. Aus Jä-tiirna und jfi-

glans (Aöc ßdXavoc) lässt sich ein Vollname *Jü turnus zu der kür-
zeren Form furnifs erschliessen. S. 217 forma, forfex mit Fick zu
ferire, Stammwort bhere, bhera 'durchschneiden', engl. bri7n Tiaiid'

nhd. verbrämen. Die Grundbedeutung von forma wäre also 'Schnitt',

sie zeigt sich in forfex 'Schere' aus *form-fac-s 'Schnitt machend'.
(Vgl. zu forma No. 20).

-33. Prellwitz W. Lat. flägitium, lit. blögas. Ein Beitrag zur Wort-

bedeutung und Lautlehre des Lateinischen. BB. 25, 280—286.

Flägitium 'die Schändlichkeit' (moralisch und körperlich, wie
sie Homer an Thersites schildert) von *flägos, lett. blägs 'schwach
in Krankheiten, schlecht', lit. blögas 'kiaftlos, elend'. Dazu flägi-

täre 'heftig mit Fragen, Forderungen in jemanden dring'en': *flägäre
'schwach machen', also flägitäre 'häufig schwach machen, durch
Fragen u. ä. mürbe machen'. Anlautendes m,l- im Lateinischen.

34. Prellwitz W. Actütum. BB. 25, 287-288.

Actütum 'alsbald, sogleich' : acta (Instr. eines M-Stammes)+ ^i/m

(Instr. des Pronominalstannnes to- aus idg. *töm oder *tön); zu sol-

chen Zusammensetzungen vgl. ved. ärät 'von ferne': ärättät 'von
fern her' u. ä.-, ähnliche Funktion wie lat. -tum in actütum und ved.
tat in ärättät hat auch In. tu 'sofort, sogleich, actütuin. Vgl. Anz.
11 Bibliogr. VII No. 25 und näcliste Nummer.
^5. Beck J. W. Quisquiliae I. II. Mnem. N. S. 27, 337—340. 451-452.

Latenter = late. Actütuin (aus äge tu.dum veni. Vgl. No. 34).

Captivitas — caecitas. Forro = antea, supra, prius. Distentare vel

di.^tennare.

36. Lindsay W. M. Lucuns. LncuntuluH. ALL. 11, Heft 3, S. 332.

Lucuns, -untis ist ein Lehnwort: griech. XuKÖeic im Sinne von
XuKoei6r)c Aus Handschriften des Nonius und Festus Averden die

Formen lucuentulus und lucuentaster beigel)racht. Mithin wäre
luruens (mit -uens für -oFeic wie denuo aus de novo) die ältere Form
4on lucuns, lucuentidus die von lucuntulus.



240 VI. Italisch.

37. Wölfflin E. Laetodorns? ALL. 11, Heft 3, S. 423.

Keine vox hijbrlda, .sondern Letodorus wie Apollodorus und
Ä7'teniidorus.

38. Otto W. Simidfer. ALL. 11, Heft 3. S. 430.

Simulier schrieb nach Nonius 170 Plaiitus im Pscudolus 3(v2,

die gleiche Form wird aus dem Italacodex Taiirineiisis, olim Bobi-

ensis (K) (5. Jahrh.) Marc. 12, 22 erschlossen.

39. Br6al M. Affatim. Mem. Soc. Ling-. 11, 187.

"Affatiin signifiait d'ahord 'jnsqii'a crever'. Le verbe grec
correspondant est xaivuu, xäcKuu".

40. R(einach) T. Duracmum. Rev. des Et. Grecques 12, 48—52.

41. Br6al M. Lettre a M. Alexandre Bertrand sur le mot gaulois

'bratoude'. Rev. arch. 31, 1897, S. 104-108.

Über osk. hrateia, ßparoJin und das auf g'all. Inschriften vier-

mal vorkommende bratotide.

42. Niedermann M. Studien /.ur Gescliichte der lateinischen Wort-

bildung. IF. 10, 221—258.

Das Suffix -do-. Gegen Osthoffs Hypothese, dass -do- sei-

nem Ursprung nach ein Nomen agentis von der Wz. dö 'geben'
oder dhe 'setzen' sei. Grundstock sind vielmehr diejenigen Bildun-

gen auf -do-, welche auf einfachere Adjektiva zurückg'eführt werden
können {lucidus von Houcos griech. \euKOc; cdbidus von albns)-, in-

folge falscher Ableitung des lucidus von lux oder lucere, des albi-

dus von cdbere fanden zahlreiche Neubildung-en statt; in lat. -do-

sind zwei idg. Suffixe -dho- und -do- zusammengetlossen. Vgl. auch
die gelegentlichen Bemerkimgen zu fordus, viridis und den Noni.

gentil. auf -idius und -edius. Das Suffix -edula in fc-edida
'Feigendrossel' mon edula 'Dohle' aus *nioni-edula 'Edelsteinfresse-

rin' enthält die Wz. ed^- ed-. Analogiebildungen sind querquedula,
acredida, coredulus, nitedula\ vgl. auch alcedo. Das Suftix -eio-

in römischen Gentilnamen v^'ie Serreius, Pompeianus osk. Pümpaii-
ans kann zweierlei Ursprung haben, entweder sind jene Namen il/e-

tronymica oder P<(fro7ii/mica. Im ersten Fall werden sie vom Lok.
Sg. weililicher r7-Stämme mittelst des Sufti.xes -io- gebildet äi-io-

(Buck), im zweiten Fall von einem -erf-Ablativ männlicher o-Stämme
{Serveius aus *Served-ios wie peior aus ''pediös). Im Osk. bleiben

das Patronymikon Viriiis und Metronymikon Vesulliais lautlich

geschieden. Im Ai. steht bei Verben des Geboren- resp. Erzeugt-
werdens der Name der Mutter im Lok., der Name des Vaters im
Abi. Die Gentilicia auf -aeus sind Diaiektwörter im Lat. und zwar
osk. sabell. Metronymika. Die Suffixe -ulento- {-ilento-) und
-ÖSO-. Wie die griech. Adjektiva auf u)6r|c von einzelnen Bildun-
gen wie eOuübric, 6ucuü6r|c 'so und so riechend' (öZieiv) ausgehen, so
darf wohl auch das lat. -olento- mit olere erklärt werden { ol-ento-}.

Wackernagel bring't aucli die Adjektiva auf -ösics mit der Wurzel
für 'riechen' zusammen z. ß. vinösus aus *vino-ods-os, wobei *ods
die Schwundstufe von *odoses- 'Geruch' wäre. Foi'monsus ist dann
zu beurteilen wie fhensaurus, Chersoneusus. Das Präfix ve- kann,
weil vecors und vesanus einen abnormen Zustand bezeichneten,
allmählich die Funktion erhingt haben für sich allein diesen Begriff
zu markieren; daher rüf/randis 'al)norm in Bezug auf die Grösse'
d. h. entweder 'ungewöhnlich klein' oder 'ungewöhnlich gross'; re>
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pallidus 'abnorm blass, totenbleich'. — Vescus und vescor. — Ve-
diovis, vestihulum, vestigiuin. — Das ve- von vecors usw. sclieint

durch eine falsche Abtrennung- von ve-mens entstanden zu sein und
sich weiter verbreitet zu haben. Bucitum^ hucetum. Geo'en Solm-
sen KZ .34, 14 f.

4.3. Skutsch F. Zur Wortzusammensetzung- im Lateinischen. (Vor-

trag- auf der Bremer Philolog-enversaimnlung-.) [Ist inzwischen g'e-

druckt erschienen als "Festschrift für C. F. W. Müller". Suppl.

der Jahrb. f. klass. Philol. 27, 82-110. Leipzig 1900.]

Inhaltsangabe siehe Anz. 10 S. 3G7— 368.

44. Greenough J. B. Some Questions in Latin Stem Formation.

Harvard Stud. 10. 1— 17. Boston.

G. behandelt einen Teil der lat. Stammbildungslehre nacli den
4 Grundsätzen: 1) Stem formation by successive addition of suffixes

2) The fusing- together of two or niore of these suffixes so as to

make a new available one 3) Tlie specialization of the meanings of

the words at any stage of their development 4) Derivation proceeds
hy stems and antedates intlexion and parts of speech. Er betrachtet
unter diesen Gesichtspunkten, bes. unter dem 1. und 2., hauptsäch-
lich die Wörter auf : -lis, -ri.s, -lus, -rus; -bilis, -bris, -btilum, -br-uvi;

— , -cri.H, -cidu7n, -CTuyn; -filis, -iris, — , -trii.m. Dabei weicht er in

3 Haupti3unkten von bisheiigen Erklärungsversuchen ab: 1) Die
Gleichseizung von griech. BA.o- mit lat. -bido- (neben -blo-) scheint
ihm ganz willkürlich; er setzt zwei aneinandergehängte Suffixe -bo

+ lo- an (vgl. dagegen z. B. griech. eöe-6\o-v ^Sitz' : sedi culu-m,
ßrng'mann Grrlr. 2, 115 und 202). Auch die Gleichungen wie cerebrum
aus *ceras i^o- oder *ceres ro- : ai. siras- "Haiipt' und tenebrae aus
*temasrä : ai. tämisrä Mas Dunkel' (Brugmann Grdr. 1^, 367, 763)
müssen fallen vor dem Suffix -bo-\-ro-. Am wichtigsten erscheint
ihm die Erschliessung' eines -bo-, -&(7-Sulfixes als eines noch lebenden
Bildungselementes im Lat.; dieses liegt einfach vor in morbus, turba,
herba, manidnae, zusammengesetzt mit andern ausser in -boro-, -bolo-,

in -ber {-bris), -ber {-bri), -bilis, -biindus, -bo {-bonis vgl. lonyabo,
apexrd)o). 2) Die Theorie, dass urital. inlautendes -kl- aus -tl- ent-

standen sein soll (Brugmann Grdr. 1^, §584,2 und 595, 1), ist über-
flüssig; auch hier sind zwei aneinandergetretem^ Suffixt^ -co-\-lo- und
-to-\-lo- aTizusetzen G. bi-ingt auf Grund ähnlicher Theorien auch
eine neu<^ Erklärung" des Gerundivs und der verwandten Formen
auf -bundus und -cundus. Gerundus, ludibundus, rubicundus gehen
zurück auf fjer-\-o^-on-]-do-\-s, hid+o~\-bo-\-on-do-j-s, i-ub-^-o-i-co-]-

on-\-do-s; zum 1. und 2. Suffix von ger-\-o-\-on-do-s vgl. mori-ger-os
und gero, ger-on-is. G. meint zvim Schluss "a thcory wliich agrees
with all the facts in Latin (I) and is not contradicted by compara-
tive granimar(!!) must be the right one."

45. Zimmermann A. Sp\;ren indogermanischer Namengebung" im
Lateinischen. BB. 25, 1—73.

Vgl. Anz. 10 Bibliogr. VII A No. 64 fund 11 No. 39). Schluss
von Teil 111. Als Ergebnisse seiner Unt<'rsuchung- führt Z. an: "Es
ist mir gelungen in Teil I zii zeigen, dass im Latein bezw. Italischen
doch noch eine kleine Anzahl von Vollnamen sich erhalten hat, in
Teil ir, dass Veriinderungen im \'okaksiiius, analogische Bildungen
l)ei den s[)äter entstandenen sog Spitznamen (den cognomina) Rück-
schlüsse auf urspr. Vorhandensein von V^oUnamen gestatten und in
Teil III, dass das Latein bezw. Italische eine giosse Anzahl von
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X.iiiicii^;äiniii('ii \cr\vend('t lint. die aucli in andcni i(l<>-. SpracluMi
miil zw ;n- IlHi^t auch zur Bildung- xon N'oliiuiuuMi verwandt wor-
den sind"

40. Francken C. M. De noniinc lulo. Mnem. N. S. 27, 101-154.

,/tilt/s . "iovXkoc. Julias . 'louXioc.

jr) Floxioiisleliro.

47. Cinquini Ad. Morlologia iatina. Livonio Giu.sti. VI, 13S S. 1 1.

4H. Cinquini Ad. Stiidi di ling'iia e di ji-rannnatiea iatina. Fase. 1.

P'irenze Landi. Gn S.

49. Merguet H. Bemerkungen ül)er die Entwiekeiung- der Sjiraelie.

Pro-. Insterburg". 4». 10 S.

Einiges über die Nominative auf -o.v : -or {arhos. arhor)\ über
den Xominativ des Komparativs; die Adjektiva auf-?*, -r«.s, -re\ ama-
mini amabivihii usw.; die Flexion von ip.se\ die, Bedeutungserwei-
terung des Infinitivs. Supinums, Gerundiums und Gerundivs.

50. Bechtel Fr. Latina. Naeiiriciiten v. d. Ges. d. W. zu Göttingen.

Plnl.-iiist. Kl. 1S;)9 S. 185-196.

1. lien wird g'ewöhnliidi mit langem e angesetzt (Lindsav LL.
849, 377, Stolz Hist Gr. 1. 490, Streitberg- IF. 2, 418). Bei Plantus
kommt das Wort 4 iMal vor, immer mit kurzem e, doch könnte die

Kürze überall durch das Jamhenverkürzung-sg-esetz entstanden sein.

Die antiken Grammatiker nehmen e an, ohne Beg-ründung; sie stell-

ten es, rein theoretisch, zu ren, spien und den g-iiech. Nomina auf
-r\v. Ähnliche verkehrte Analogieschlüsse: fär nach När, pär statt

fär ül)er farr aus fars, covipös : compötis nach bös : bovis, pes :

peclis statt compus, compötis. Lien- zu skr. phhän-, lierie skr. pll-

hdni; lienis neben pectinis wie ebrietas mdien aeqiiitas. — 2. Sind
die Perlekta quii. seit, cii, sii älter als quivi, scivi, civi,

sivi? Gegen Osthoff i'erf. 225, der die Frag-e b(>jaht. Die Statistik

lehrt: Plautus hat last durchaus /?', dag-eg-en nur quivi und civi und
Avahrsclieinlich nur scivi und sivi. Wei- trotzdem an OsthofTs An-
sicht festhält, muss die Fiag-e Ijeuntworten: warum liegt die Umbil-
dung- von iei zu ivi bei PI. erst in den Anlangen, während die von
quiei zu quivi u. ä. schon völlig- vollzogen ist? Terenz dageg-en
hat scii und sii. Das ist bei ihm so wenig- altertümlich wie die häu-
figere Verwendung- der Formen oudierit, audierat und die Zurück-
setzung der Endung- ris gegen die Endung -re (Leo Plautin. Forsch.

261 ff.). Stiimnen die alten Perfekta von eo und queo nicht übt-rt-iir.

so fällt Osthoffs Etymologie queo aus Instr. que-\-eo (IF. 6, 20 ft.).
—

8. Dis pater. Gegen Thurnevsen KZ. ."52. 559. Dls gehört zu dives,

uicht zu Jovis, deus, denn Dls pater ist wie, TTXoüxu v di'v 'Reich-

tumspender'.

51. Reichelt II. Die ahgeleiteten /- und /y-Slämme. HB. 25. 238

—•252.

Bringt manches zur Deklination der lat. dijdithongiscl.cn, so-

wie der il-, i, f<-, I-Stämme. Vgl. oben Bibliogr. I Nr. 65.

52. Reichelt H. Die ie-Stännne. BB. 25, 234-2.38.

Die Zusamnu'ngehörigkeit der sog. /e Stämme mit den abge-

leiteten /Stämmen: vgl. qpepoücric aus *-07d-U'is neben (p^poucav aus

*-ont-iin. lat. facie Inst. Sg. und faciöm. Dazu Weitei-i .--. ül)er die

sog. 5.° lat. Deklination und Verhältnis.'-e wie 7nateries : viaferia.

Vgl. o. Biblioyr. I Nr. 66.
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53. Reichelt H. Das InstruimMirri'suftix im Sino-ular. BB. 25, 232

-234.

Die konsoiiantisclicu Suiiiinie hatten je nach der Betoiniiig
die Eiiduiig- -em, -e oder -?», indess die vokalisclion Släuinie nur die

Endung" m kannten. Die e o-Siänune bildeten den In.str. Sg'. durch
Dehnuuf;- des Stauiinvokals; die Instr. der / und ?,< Stämmen auf -t

und ü sind Neubildung'en nach den e/o Slännnen. Auf -m gehen
zuriiik lat. i^eren-die (griech. Trepa), ölivi aus *ölem, enim neben osk,

in im, umbr. eneinx die lat. Ablativ-Adverbien auf -e sind gleichfalls

Instr. und lautg'esetzlich aus -e, -em al)zuh'iten.

54. Wölfflin E Diploma fem. AT.L. 11, Heft 3, S. 418.

Abi. diplomä im CIL S, 1027. Siehe auch Bücheier Carm.
lat. epigT. Nr. 484. Zu ähnlichen Bei.sinelen andcier urspr. Neutra
auf-??m bei Neue-Wagener wird auch co^ap/ai'wa als Feniin. beh'gt.

55. Wagener C. Lac, lad, lade. N. ph. R. 1899. S. 73—81.

Granmiatikerzeugnisse iind andere Belege, für diese 3 Nouiina-
tivformen. Der Akk. lactem.

56. Wagener C. Über den Genetiv ]i]nralis von 7))ensis. N. i)h. R.

1899. S. 241— 24G.

Ausführliche Nachweise für die Formen: mensum {ine.siim);

mensnun\ mixoro, raesoro, mesoriim. vtesoru, j?i/.s'or«; meii^mum-^
me?i.se?'(M77i), meseruni, misirum.

57. Sommer F. Die Komparationssuffixe im Lateinischen. Leip-

ziger Hal)ilitationsschrift 1899 (=IF. 11 (1900), S. 1-98 und S. 205
— 26G.

Sommer behandelt im Zusammenhang das ganze Gebiet der
lat. (und ital.) Komparationssuffixe nach Form und Funktion, wobei
namentlich auch das Vorhandensein dieser Sulüxe ausserhalb der
eigentlichen Komparation zur Erörterung kommt.

58. Civitelli G. II sulfisso del superlativo latino. Contributo alla

niorfologia latina. Napoli 1898. Stab. Tipogr. d. Reo'ia Univer-

sitä. 51 S.

Bekämpfung älterer Erklärungen. Das Suffix -isNimus i>t ans
-ipsimus entstatiden, vgl. ipfe = ipse, ips}(s= issus und Petron Ca]).

63 ipshni nostri. Das -issivio- des Superlativs ist im letzten Grund
die Häufung- oder Verbindung- der uralten demonstrativen Elemente
pa ta maO.K S. WfklPh. IG, Sp., 1178-118^ (Ziemer).

59. Nazari 0. Di una forma perifrastica del perfetto umbro. Boll.

di filoi. cl. 5, 231-235.

Nazari knüplt mit seiner Erklärung von Formen wie com-
bifiansiusf 'nuntiaverit' an v. Planta Granun. II 352 an: v. Planta
zerlegt die Form in einen Infinitiv '*combifiäm-\- siust aus *khist
'ierit' von der Wurzel *ki, wie sie in griech. kiuu vorliegt; er ver-
wirft aber die Erklärving wieder, da er es für zu gewagt hält an-
zuneiimen, dass da.'^ lat cio iaccio, concio), cieo im Urumbr. dieselbe
Bedeutung "gehen' hatte, wie das damit identische kiuj. Nazari nimmt
den Erklärungsversuch wieder auf und er.-chliesst ein vulgärlat.
*ciere 'andare' aus italien. gire. 'Le forme in (luestione', schliesst

er, 'sarebbero perfetti ])erifrastici formati da una forma infinitiva

del verbo piü una forma del perfetto forte della radice ci 'ire' e si

poirebbero me.glio tiadurre: comhifiansi perf. cong. 'nuntiatum ierit'
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covibifiansiitst cotnhifiansiiist combifiantiiist tut. TT 'nuiitiatum icrit'

piirtinsus 'porrectum ierin' puiHli7ishif>t p^frdin.sus 'i»orre<.-tiim icrit'.

disleralinsnst 'dircmptunii?) iei'it', comc iiell' unibro stosso da altra

forma intinitiva, il siipiiio, ahbiaiiio altve forme perifrastiflie col

verbo i 'ire' qiiali: anzcriatu ctu 'obsorvatum ite' aseriato est

'"jhservatum ibit' anseriato iit.st ''observatum h-xü' vaisetum ise
'vitiatum issit?' iiasetom efust 'vitiatum ierit'.

«iO. Böhtlingk O. Zum lateinischen Gerundium und Gerundivum.
Bcr. ü. d. Verb. d. Leipziger Ges. d. W. Philol.-hist. Gl. 51, 219—220.

FAinduin est bat, wie itur und itum est, passive Bedeutung;
warum niciit auch eundi in te7npus est eimdi? Böhtiinglv legt weiter
zwei Krklarungsversuche zu mei, nostri videndi est cojna vor. Der
Römer sagte nicht mei ridendae oder nostrn videndorum oder viden-
darum, weil diese Pronomina äusserlich weder das Genus noch den
Niimerus unterscheiden, vielmehr alle als Gen. sg. mask. od. neutr.

ersclieinen; man entsagte der logischen Kongruenz zu Gunsten der
lautlichen. Oder man fasste mei indendi est copia iirsprünglicli so
auf 'es ist eine Gelegenheit für mein Gesehenwerdenmüsscn' d. h.

mei als Pron. poss. und indendi als Gerundium, vgl. auch exem-
plorum eligendi postestas

61. Lebreton J. L'adjectif verlial latin en -ndus, etude morpho-

logique et semantique. Mem. Soc. Ling. 11, 145 — 1G4.

I. Kurze Überblicke über die Ansichten früherer Forscher.
II. Das -ndo- der lat. Verbaladjektiva entspricht einem griech. -ab-,

idg. -iid-. Das Suffix ist also das gleiche ^\ ie in griech. cpu-fdc, -döoc;

^väc, -äboc; cxpoqpäc, -d6oc u ä., nur dass im griech. fast nur Dental-,

im lat. Dental + ö-Stämine vorliegen, wie auch sonst öfters o-, ä- und
konsonantische Stämme nebeneinander bestehen (z. ß. damnatus-
darnnas). In legendus neben leg-iindus ist wohl die alte Vokalab-
stutung -en- od. n und -on wiederzuerkennen (vgl. flexentes-fiexuntes).

III. Die Formen auf -ndus waren urspr. weder Aktiva noch Passiva,
weder Präsentia noch Futura (mit dein Nel)enbegriff der Notwendig-
keit), sondern einfache Adjektiva, deren Verhältnis zu diesen Verbal-
kategorien lediglich von ihrer Grundbedeutung und dem Zusammen-
hang der Rede abhing. Die sekundäre Entsti-hung des Gerundivums
aus diesen Adjektiven hat schon Weisweiler Das lateinische Part,

tut. jiass. Paderborn 1890, S. (j4- 95 richtig erkannt.

tj2. Fay E. W. The Locution infitias it, and the -nt Suffixes. Am.
Journ. Pliil. 20, 149-168.

§§ 1—6 Reasons for dissatisfaction with the cnrrent explana-
tions (exsequias ire, suppetias adveni, {in)malam criicem, jyessum).

^ 7. riiesis: In the locution infitias it 'goes protesting' infitias is a
pres. ptc. to infitior. §§ 8—20 Syntaetical probability of this thesis

debated (Examples of the locution). § 21— 45 Discussion of the form
of infitias. (Significance of its Isolation. — What was the inherited

nom. sg. pres. ptc. in Italic? — Praegnas — Preponderance of

nom. sg. over other cases. — Significance of this, illustrated bv jif.

ptc. act. etc. — New theory of pf. pt.: the primitive pf. act. ptc.

Suffix was xvänt-, itseif the result of a contamination of a partici-

j)ial like -?i-stem witli the pres. ptc. suffix -ünt-. Euphonie doublets

in the prim. period. — Nom. sg. masc. pres. ptc, and other -nt-

stems. — Three forms of nom. sg. : 1) -ans, 2) äs, 3) an. — Is in-

fitias an exemple of 2)? — Ose staieffud; ose. pomtis. umbr.
niiris. — Is -n- reintroduced in Ital. nom. sg. pres. ptc? — Deciens
quotiens : triens. — Diacritical orthography or accent. — Fem. en-
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ding' -ens-^ iieut. -e^.s'. — Has -.v beeii added tn a iioin. s^-. in an? —
Verdict as to tlie form of infitias a non liqiiet. — Trans.

Ii) Syntax (Fiii)ktioiisleJirp, Satzlehre).

63. Lease E. B. Cnrrcctions of Schnialz's Lateinische Syntax and
Lateinische Stilistik. Am. Joiini. Phil. 20, 59— H4.

64. Landgraf G. Beiträge zur historischen Syntax der lat. Sprache.

Pg-ni. München 34 S.

Inhalt der l)eiden ersten Abschnitte: I I^cr Dativ der be-

teiligten Person beim Passiv (Dativus auctoi-is). II. Der Dativ nach
den Airsdrücken des Zusammenseins und Zusammenkommens, (freund-
lich und feindlich), Vermischens und Trennens. Ergebnis für I u. II:

beide Strukturen sind auf heimatlichem römischen Boden erAvachsen,
ihre Anwendimg hat jedoch unter der Einwirkung des ähnlichen
g-riechischen schon weiter ausgebildeten Sprachgebrauchs, l)esonders
auf die augusteischen Dichter, eine nicht geringe Erweiterung er-

fahren. Abschnitt III bringt einige Proben für eine methodisch-
historische Bi'handlung der mit dem Dativ verbundenen Verba com-
posita.

65 Bonnet M. Domi habeo, etc. Cl. R. 13, 35.

Gegen Owen Cl. R. 12, 407 für So;;nenschein Cl. R. 12, 360.

66. Kunze A. Mea refert. Leipzig. 20 S.

Mea refert=[res] mea re fert= ''D'\a Sache bringt es in meiner
Angelegenheit mit sich'; mea re als Ablativus limitationis= iu meare.

67. Rolfe .J. C On the Construction sanus ab. Cl. Rev. 13, 303— 305.

65. Conway R. S. The Singular Use of nos. Transactions nf the

Cand)ridge Philological Society. Vol. V, part. 1, S. 1—79.

Vgl. die Besprechung von Kennard Rand in ALL. 11, 59.)— 596.

69. Pervov P. D. Consecutio temporum v latinskom jazyke srav-

nitel'no s russkim jazykom. (C. t. in der lat. Sprache verglichen

mit der in der russ. Sprache). Zürn. Minist. Narodn. Prosvescenija
.326 Nov. Dez. 1,S99. Otdel klass. filol. S. 57-82.

70. Watson E. W. Vcdle as an Auxiliary. Cl. R. 13, 183.

Volo m. Inf. zur Umschreibung des Futurs.

71. Nutting H. C. Obligation as expressed bv the Subjunctive.
Cl. R. 13, .32-34.

(leiicn Khners 'Suijjnnctive of Obligation' Cl. R. 12, Mai-Nummer.
Vgl. Anz? 11, ßibliogr. VII A Nr. 59.

72. Antoine F. De la parataxe et de l'hypotaxe dans la lan^iue

latjne. Annales de la Faculte des Lettres de Bordeaux et des
Universites du Midi. 4me Serie. 21me Annee: Rev. des etud. an-
eiennes 1, 27—46.

Observations generales. 1. De la parataxe dans les propo-
sitions subordonnees completives (A suivre).

73. Ehart K. Die Behandlung der lateinischen Syntax auf Grund-
lage der deutschen Satzlehre II. Pgm. Wien. 13 S.

74. Geddes W. D. On the Sequence after ne prohibitive. Cl. R. 13,

22-32.



\"-l. An/.. II nil.lio-r. \1I Xr. r,0. Im ;',. Ahscliiiitt \vii-(l die

ZaI 1 der Koiij. l'r,ic>. uiul l'<Tt'. iiacli ))ioliil)iti\ ein )ie Mir jcde.s

StürU dos IM;uitii,>i und 'I'cniiz ^t.•lIi.stisch le-t;4('stellt. Das Präs.

sti'l t bei Plaiitus li;), lud Terrnz -24. das Perf. l)(d jcncui 3H. bei

die.-^cm f) Mal.

7.'). Bottek Va\. Die ursprihiulicdic Bcdciitiiu.fi' des Conjuuktivs in

latcdniscdieu Nebensätzen. I. Teil: l'f-, Xe. (^iio-, Quominus-^

Quin-, lielativ- und C'?<?«-Sätze. Wien Holder. ;)4 S. 1,80 M.

Z. T. geo-en Dittiiiar Studien /nr lateinisehen Moduslehre
g-eriehtet. VgL BphW. 1899, Sj!. 10:!7-)044 und Bläiter f. d. bavr.
GynniHsialsehulw. 1900. S. 80— .^1.

76. Schmalz J. H. Donec und Dxim (bis zu den au;^u>t. Dicditern

• itisehlies.^licli). ALL. 11, Heft 3, S. 33-3 3ö0.

Vorarbeiten zur grossen liistoriscdien Grammatik, die. bei Te.ub-
ner erseheint. 1. Donec. Die Formen : doniciim, donec cum, donec,
doneque. doneque cum, donique {dune?). Referat ül)t'r die versclde-

denen Erklärungen. Vorkommen der einzelnen Formen. Bedeutung'.
Modus. .Spraelig'ebrauch von Cato bis Ovicl. H. Dum. Etymologie.
Zusaminensetzungen mit dum. Adverb und Konjunktion. Modus.
Dum bei den älteren, bei den aug'usteischen Diclitern, auf Inscdiriften

(naeii Büelielers Anthologie). Verhältnis zu dune, zu donecwnd quoad.
Durn=^'ao lange als'. />«7?i= 'während'. Dum=^'\V\ii.

11. Bennet Ch. E. Die mit tamquam und quasi eingeleiteten Sub-

stantivsätze. ALL. 11, Heft 3, S. 40ö -417.

Es handelt sieh um Sätze wie Suet. Aug-. 6 tenet cineinitatem

opinio, tamquam et natu.s ibi sit. ' Die Beis])iele aus der silhernen

Latinität für taniquain sind mögiiehst vollständig gesammelt, die

für quasi machen diesen Anspruch nicht. Die Ergebnisse für tam-
quam finden sich S. 412—413, die für qua.'ii S. 416— 417. Der Verf.

lässt diese Substaiitivsätze nicht ans Kausalsätzen, sondern aus Ver-

gleichuugssätzen mit tamquam (qua.si) hervorg'ehen-, vgd. etwa Quint.

decl. 307 nondum invado tamquam proditorem und Tac iiist. 3, 77

Triarium incessei-ent, tainquam . . . egi.Hset.

78. Long O. F. Quotie?is, quotien.scunque, quotiensque. ALL. 11,

Heft 3, S. 39Ö-404.

^Manuskript einer Doldordissertation der Universität Baltimore,

A-om Heiausg-eber des Archiws im Exzerpte vorg-elegt und durch
einige Zusätze erweitert. — Die jungn^ Orthographie quocien.'i. Der
Nasal nach Inschriften und alten Grammatikern. Quam saepe für

quotien.s. Quotien.s in verschiedenen Satzarten. Ne.seio quotiens.

Quotiens mit Konjunktiv. Quotien.HCunque. Quotien.sque=^ quotien.s-

cunque oder = et quotiens. Quotienslibet.

79. Methner R. Po.steaquam, postquam, ubi, uf, simulatque. Ein

Beitrag zur Berichtigung' und Vereinfachung- der lateinischen Syn-

tax. Z. f. d. Gymn. 53, 62Ö-634.

öO. Notolla U. La funzione stilistica delle consonanze in latino.

Bergamo tip. trat. Bolis. 12 S.

i) Semasiologie, k) Lexiko^raitliie.

81. Thomas R. Neues zur Bedeutungslehre. Blätter f. d. bayr. Gymn,

35, 593—602.
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Besprechun,ijen neuerer Schri fteii : Reissinger Obimd proprer,
Landaii 18^)7, und Stöcklein Bedeiituiig'swandel der Wörter, Müii-

clieii 1898.

82. Meader C. L. Zur Geschichte der Pronomina demonstrativa.

ALL. 11, Heft 3, 369-393.

Der Herausg-eber des Archivs ieg't eine Arbeit Meaders im
Exzerpt mit einigen Zusätzen vor; die Arbeit soll in Ann-Arbor als

Doktordissertation eingereicht und veröffentlicht ^v<rden. 7.s-, ea, id.
Vgl. für das arcluiisclie L;itein Bach De usu pronominuni denion-
strativorum in Studenumds Sludien Bd. 2. .Statistische Untersuchun-
gen über die Häutigkeit des Ge,br;iiuhs. Fehlen des Noni. ])lur. ei,

ii, eae in der goldnen, silbt'rnen und spätl.iteinischen Poesie wegen
der Kollision mit dem Dat. sing, und der schwankenden Auss]ii-ache

von ei, ii, hi, hii: ähnliches Verhältnis beim Dat.-Abi. eis neben iis,

Jii.s, hiis. Unsicherheit in der Messung von eiuft, bei Viigil fehlt

es ganz. 2. Konkurrenz \ on hie und is. Vgl. R.Kühner Aixs-

fülirl Gramm. S 1 18, 2 Anm. 7, S. 455. 1) eo^ideo und hoc mit oder
ohne folgendes qnod, quia, ut, ne usw 2) eo mit Komparativ, hoc
mit Komparativ. 3) id. est (erklärend) und hoc est. 4) ad id irnd

ad hoc. 5) oh id und ob hoc. 3. Iste. Zunächst Pronomen, das
sicii auf die angeredete Person bezieht. Dann Absciiwächung der
Bedeutung. Zuerst von V;ilerius Maximus von der 2. Person losge-
löst. Iste übernimmt die Funktion von hie, Gegensatz von iste-iUe.

4. Ipse. Urspr. Pionomen des Gegensatzes, dann ebenfalls Absciiwä-
chung der Bedeutung. lpse.= idem als Identitätspronomen. Ipse als

bestinniiter Artikel. [Schluss folgt.]

83. Denk J Lesefrüchte. ALL. 11, Heft 3, S. 428.

Abditare — devotiosus — latino wuA latinizo — medica = ob-

stetrix — he.stiosus und serpentiosus. (S. auch ALL. 11, 112.)

84. Hirschfeld 0. Der Name Germani bei Tacitus und sein Auf-

kommen l)ei den Römern. In 'Beiträge zur alten Geschichte und
Geographie. P^estschrift f. H. Kiepert'. S. 259—274. Berlin Reimer
1898. 40.

Hirschfeld geht, wie unten Nr. 85 Gudemann, vom 2. Kapitel
der Germania aus. Da Tacitus seinen römischen Lesern gar keine
Erklärung" des Namens Germani gibt, muss er voraussetzen, dass
sie über die Bedeutung nicht im Unklaren sein konnten, d. h. er
hat den Namen für gleichbedeutend mit dem lateinischen Wort ger-
mani gehalten, ohne Rücksicht darauf, dass nach seiner eignen
Annahme der Name von den Kelten ihren rechtsrheinischen Nach-
barn beigelegt worden ist (8. 2B5—266). Caesar ist der Germanen-
nanie erst in Gallien und durch die Gallier zu Ohren gekommen,
so wird über seine Deutung nicht die germanische, sondern die
keltische Sprache Aufschluss zu bieten haben (S. 274).

85. Gudeman A. Zur Germania des Tacitus. Philol. 58, 25—44.

Sucht im Anschluss an c. 2, 14 ff. die Germani wieder aus
dem Lateinischen als fratres, äbeXqpoi, Y^i^cioi zu erklären. Vgl. o.

Nr. 84.

86. Ellis Rob. {Eques= equus). Journ. of Philol. 26, 197.

Minucius Felix, Octav. VIII 3 Halm. Vgl ALL. 10, 286, 4.52;

11, 275 und nächste Nummer.

87. Haverfield F. On Eques for Equus. Gl. Rev. 13, 305—306.



248 VI. Italisfli.

^8. Ascoli G. J. Talentum 'propensione; attitudiiie dello spirito'.

Avc-h. g-lott. ital. Suppl. period. Sesta dispeiisa 1898. S. 31—36.

Zur Bedeutung'.sentwicUlung- des Wortes, bes. auch im Irischen,

Romanischen (und Griechischen).

89. Helm R. [Jentacuhnn — lentacidum, iactatio — ladatio bei

Fulyentius und Nonius). Philol. 58, 474—476.

90. Nestle Eb. Velum. ALL. 11, Heft 3, 417.

Velum als Lehnwort im Syrischen und Jüdisch-aramäischen.

91. Hesselmeyer. Securxis. Korrespondenzbl. f. d. Gel.- u. Realsch.

Württ. 6, 44— Ö5.

Semasiolog-ische Studie.

92. Thompson E. S. Quidem in Aiig-ustan Verse. Cl. Rev. 13, 395.

93. Piasberg O. {Discei^e = docer's und Analogien aus andern

Sprachen). Rh. M. N. F. 54, 148 Anm. 1.

94. Blümner H. Was bedeutet replumbare? ALL. 11, Heft 3, S. 424

-426.

jRevlumbare 'aus der Lötung- herausnehmen'; Verteidigung'

dieser Bedeutung- g-eg-en Erich Pernice ("die Bleifüilung- in den hohl-

g-etriebenen Emblemata der Silberg-efässe herausnehmen').

95. Brugmann K. Über den Thesaurus linguae Latinae. TF. Anz.

10, 368-373.

96. Diels H. Jaiiresbericht über den Thesaurus linguae latinae.

Sitz.-Ber. d. Berliner Ak. d. W. 1899 I S. 77—78.

97. Leo F. Bericht über den Thesaurus ling-uae latinae. Nachr. d.

Gott. Ges. d. W. 1899 S. 26—30.

98. Thesaurus ling-uae latinae. Beilage z. ^Münchener AUg. Zeitung

No. 208.

99. Leeper A. Notes on Lewis and Short's Latin-English Lexicon.

Am. Journ. Phil. 20, 169—185.

100. Schlutter 0. Addenda Lexicis Latinis. ALL. 11, Heft 3, S. 426

-428.

U. a. cajntidum 'Vertrag', jyraeter81776, raribarhius, tantillitas.

101. Corpus glossariorum latinorum a Gustavo Loewe incohatum

auspiciis Societatis Litterarum Regiae Saxonicae composuit, recen-

suit, edidit Georgias Go et z. Vol. VI: Thesaurus glossarum emen-

datarum, confecit Georgius Goetz. Pars prior. Fase. 1 (1899) 2

(1900). Leipzig Teubner. (jeder Fase. 18 M.).

G. macht durch diesen Thesaurus die vier erschienenen Bände
(II—V) des Corpus erst recht zugänglich und erschliesst eine neue
reiche Fundgrube für Latinisten. Aus der Praefatio: 1. CoUegi et

recepi quidquid glossarum quattuor quae edita sunt voluminibus
continetur, nisi quod e colloquiis, fabulis, tractatibus tertii voluminis

notabiliora tantum excerpsi tritis vocabulis omnino abiectis. His

addidi supplementa quaedam ... 2. Glossas non modo collegi aut

coUectas exhibui, sed pro virili parte eniendavi . . . eam mihi nor-

mam esse vohii, ut meras sordes erroresque librariorem abicerem,
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form.as vero latinas sive vetustas sive recentiores sive vulgares et

roinaiienses praeter tritissinias vilissiniasque, quas iibique recoquere
taedium esset, iie obscurarein ... 3. Lemmata latina qiiibus graeca
non ita pauca interposita sunt per litteras digessi. Ex interpreta-

mentiö qiiae ad illa lemmata pertinent potiora excerpsi, exeerpta
litteraruin ordini tamquam lemmata inserui, ne nimis delitiscercnt . . .

4. Locos scriptoriim ad qiios lemmata vel interpretamenta redire
videantur ubi indagaverani indicavi . . . Vgl. Buecheler Deutsche
Littz. 1900 S. 40-42.

1Q2. Pokrowskij M. Glossngraphisches und Linguistisches zum
Thesaurus glossarum emendatarum von G. Goetz. ALL. 11. Heft 3,

S. 301-360.

Zu einzelnen Glossen (von ahruptus bis dii^eptus). Beachte
u. a. : das Verhältnis von aculeus, acula, acus — eguuleus, equulus,
equuH — lau7-ea, laurus — caprea, captxt u. ä. — Adi^nitio (nicht

ädiTnltio) adeynptio, vgl. die Bildungen auf -i-tio {exspuitio) -i-tor

{colttor), i-tum, -t tus, -iturus {gignitum, impiditus nach Perf. imxndi.
fefellitus nach Perf. fefelli^ arguiturus, conseqiaturus). — Älebrem
pulchritm, dazu andere Bildungen auf -bri-, -bro- wie fellebris, salü-

ber aus *salöue-bri-, salvos aus *sal6vÖs (ähnlich salütis aus *salÖue-

t-is) — Am an s= TTpoc(piXr]c. Passivischer Sinn solcher aktivischer
Partizipien durch vollständige Adjektivierung- veranlasst. — Anas:
Part. anatus= satiäs zu satiatus. — Armit es, arquites, iugites wie
alites (ala), equites {eqims). — Bivium, Schwanken zwischen bi-,

di-, du-, — Dapet und die anderen nicht zahlreichen Verba auf
-ere, die von Substantiven gebildet sind.

103. Heraeus G. Varia. Rh. M., N. F. 54, 305-311.

S. 305. Zu caynjysaria. -ae 'Trödelmarkt' vgl. CGL. IIl, 306. 17
ei|uaToqpuXäKiov captsarium, 338, 14 Ka,uTrTpoTTOiöc campsarius, 571, 4
camsa : cista [s. jetzt auch CGL. VI s. v. capsa u. ff.]. — CIL. VI
7882 fabei^ lectasius (unrhotaziert!) neben sonstigem lecfarius und
lectuarius. — S. 306. Verbesserungen zu den Anecdota Helvetica
meist auf Grund von Glossen : S. 185, 15 choicus (xoiköc) st. chol-

cus — 95. 10 collybista (KoWoßicxric) st. colossita und colosista unter
den Mask. auf -a nach der 1. Dekl. — 113, 32 iiibar und instar st.

inuar und infar unter den Neutr. auf -ar. — CLXXVI biothanati
st. bianati. — 117, 23 neutra nomina in is tria sunt indeclinabilia,

ut hoc tresis sexis dec[us]is, nicht mit Hagen fressis sexessis
decussis. — CCXIII Vincila lentiarius {=^lintearius), nicht mit Hagen
lancearius. — CCLX 26 hominetn exivit st. mit Hagen hominem
exuit. — S. 307. Gellius noct. Att. 10, 25, 5 bei einer Aufzählung von
Schiffsnamen für vetutiae vielleicht venefiae, zu moedia vgl. iLiübia

(^muscelli). — S. 308—309. Zu den Sortes Sangallenses: soniari,

sonhivi {soigner, soin) ; acre = acriter. — S. 309. Cistifer pro cistiber

vulgaris etymolog'iae vestigia prodit. Langon XctYTuuv zu XaYTäZo)
'Drückeberger'.

104. Smith G. C. Moore. Fragment of a Latin-German Glossary in

the Library of University College, Sheffield. Journ. of Philol. 26,

238—242.

105. Heraeus W. Zur Kritik und Erklärung der Serviusscholien.

Hermes 34, 161—173.

Beachte: rabies-rabia u. ä. S. 162—3; die neucrschlosseneu
Substantiva acutus 'Nagel' und cicur 'sus domesticus' S. 167 u. 173.
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lui;. Havet L. Moradum. ALL. 11, Heft 3, S. 3i]0.

Erscliliesst ;uis Paul. Festi 139 J/ moraclum und setzt es Plaut.

Trin. HOS in den Text: Nihil est moracli; [abis] ambula . . .

107. Hesseis J. H. Memoranda on Mediaeval Latin. Nr. 1 On tlie

Need of a new .Mediaeval Latin Dictionavy. Transactions of tlie

Philol. Soc. 1895-98. London 1898. S. 419—48.3.

Hesseis ^ibt nach einer Einleitung- über sein Thema zwei
Wörterlisten: eine aus der Lex Salica und eine aus Henr. de Brac-
ton's De Legii)us Ang-liae. Sie Avollen als Vorarbeiten zu einem
Lexil^on der mittelalterlichen Latinität j>'elten.

1) Gtrannnatisclies zu einzelnen Texten, Litteraturgattuiigen,

S|>raclikreisen.

108. (Berichte üln-r die Litteratur zu lateinischen Scliriltstellern.)

Bursians Jahresb. 101.

Berichtet wird über Catull f. d J. l.sbT— 1896 von H. Mag-
nus S. 84—141, über Phaedrus und Avianus f. d. J. 1895— 1898
von H. Draheim S. 14-^;— 147, über Ciceros philosophisciie Schriften
f. d. Jahre l,s;i4-1897 von H. Deiter, S. 148—164, über Sallust f.

d. J. 1878— 1S98 von B. Maurenbrecher S. 165—248.

109. Jahresberichte des i)hiloi. Vereins zu Berlin. Zeitschr. f. d.

Gyniii. 53.

Li vi US von H. J. Müller S. 1—27. — Horatius von H. Röhl
S. 36— 65. — Curtius von M. P. Schmidt S 72—95. — Nepos von
G Gemss S. 96-108. — Vergil von P. Deuticl<e S. 168-213. —
Caesar von H. Mensel S. 214—262. — Tacitus mit Ausschluss
der Germania von G. Andresen S. 267— 312. — Ciceros Briefe

von Th. Schiebe S. 313—385.

110. Breal M. Mots d'origine greque dans la loi des XII tables.

Rev. des Et. grecques 12, 300-304.

111. Sonnenschein E. A. The Codex Turnebi of Plautus. Cl. ßev.

13, 222-224, 264-265.

112. Lindsay W. M. The Codex Turnebi of Plautus and the Bod-

leian Marginalia. Cl. Kev. 1.3, 254—264.

113. Lindsay W. M. Plauti Codicis Senonensis Lectiones. Philol

Suppl. 7, 117— 131.

Zur Orientierung" verweist Linsav auf sein Buch 'The Codex
Turnebi of Plautus. Oxford 1898' [vgl. Anz. 10, Bibliogr. VII A Nr.

157] 'Hie . . . placet, quod a maioris operis proposito alienum erat,

universas lectiones codicis illius praestantissimi, sive ex Turnebi
sive ex Lambini testimonio, sive ex exemplaiis Bodleiani niarginibus
cognitas, in unum colligere'.

114. Lindsay W. jNI. Some Plautine Emendations. Journ. of Philol.

26, 279-299.

Bringt auch ein par allgemeine Erwägungen zur Plautusüber-
lieferung-. Einer i<onservativen Behandlung des Textes wird ener-

gisch das Wort geredet.

115. Müller C. F. W. Zu Plautus. Rh. M. N. F. 54, 381-403 und
526—543.

Textkritisches und Metrisches. Verteidigung früherer Aufstel-
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hingen des Verfassers fi'eg'eii die neuen Plautiisherausg-eber (Scholl,

Götz, Leo), besonders in der Hiatiislrage. über die allgemeine
Stellung- Müllers zu der modernen Plaiituskritik vg-1. S. 541 Anm. 1.

Von sprachlichen Dingen beachte: die Verbindungen iam inde a,

iam inde abhinc, iam inde iisque a, iam inde, iam a, iaTn hinc a,

iam hinc, iam usque a, iam. tum a in der lateinischen Litteratur

S. 381. — curare mit blossem Konjunktiv S. 388—389. — Versuch
die Länge des e (2) im Abi. der 3. Dekl. m.ilite, ordine, Pseud. 616
und 761. zu beseitigen S. 530. — Plautus kennt durchaus keine
griechische Deklination, vgl. auch das Hannihälis uud Hectöris des
Ennius. — hac aetaie und hoc aetatis im Anschluss an Trin. 1090
(gegen Leo Forschungen S. 276 ff.).

116. Müller C. F. VV. Zu Plautus Truculentus. Hermes 34, 321—344.

Textkritisches und Metrisches.

117. Weber H. Plautina. Philol. 58, 617-620.

Textkritik und Erklärung- einzelner Stellen.

118. Skutsch F. Plautinum. Rh. M.. N. F. 54, 183-184.

Gas. 239 ff. sind nicht mit Leo trochäisch, sondern anapästisch
zu lesen.

119. Marx F. Ein Stück unabhängiger Poesie des Plautus. Sitz.-

Ber. d. jdiilos.-hist. Kl. d. Wiener Ak. d. W. 140, VIII. Abhandlung.
S. 1— 34.

Sucht u. a. mit Hülfe der Prüfung des sprachlichen Aus-
drucks die Priorität des Rudens vor dem Mercator festzustellen; im
Mittelpunkt der Betrachtung stehen die Traumerzählungen Rtidens
593 fr. und Mercator 225 ff'.

'

120. Thulin C. De coniunctivo Plautino. Diss. inaug. Lund. X,

200 S.

Vgl. die kurze Inhaltsangabe ALL. 11. 603.

121. Audouin E. De Plautinis anapaestis. These. Paris Klinck-

sieck 1898. XII, 298 S.

S. die Besprechung von O. S(eyffert) BphW. 19, Sp. 1064-1072.

122. Waltzing J. P. Lexique de Piaute. Mus. Beige 3, 50-96.

Specimen. A—accedo.

123. Waltzing P. Lexique de Piaute. Fase. I. A—Accipio. Lou-
vain Peeters 1900. 100 S. 3 fr.

124. Spengel A. Zu den Fragmenten der lateinischen Tragiker.

Blätter f. d. bayr. Gymn. 35, 385—416.

Zur o. Aufi. <ler Tragikerfragmente Ribbecks (Leipzig* 1897).

Sprengel verlangt für einzelne Stellen mehr Rück-icht auf die Eigen-
art der dramatischen Sprache, bes. in der Wortstellung. Auch me-
trische Verbesserungen werden vorgeschlagen.

125. Valmaggi L. Un nuovo frammento di p]nnio? Atti della R.

Acc. d. scienze di Torino. Vol. 34, S. 554—559.

126. Vahlen J. Bemerkungen zum Ennius. Sitz.-Bcr. d. Berliner

Ak. d. \V. 1«99 I. S. 266-279.

Spricht u. a. über die Enniuszitate in der Ars grammatica des
Diomedcs.

127. Pascal C. Quaestionum Knnianarum particula IV. Hiv. tli Fil.

27, 1 — lU.

Aiizei^'Lf XII L' u. 3. J^Y
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128. Valmaggi L. Kniiia v Ausoiiio. Riv. di Fil. 27, 95—96.

ropiilca f'run.s {frus, fros).

129. Lucretius. T. Liicreti Cari de ihtuih natura libri VII. Kd. A.

Brieg-er. Va\. stpr. (emendatior). Leipzig' Tciibner. LXXXIV

,

230 S. 2,10 M.

Unterscheidet sich nur durch die Api)endix S. 207— 2;J0 von
der ersten Ausgabe 1894.

130. Hiden C. J. De casuuni syntaxi Liicretiaua II. Helsing-forsiae.

Berlin Mayer u. Müller. VIIl, 152 S. 2,50 M
Teil I ist Anz. 8, Bibliogr. f. 1896 VII A Nr. 137 notiert: er

handelte vom Noni., Akk.. Vok. und Dat.; in Teil II wird der Abi.

besprochen und ein Teil III über den Gen. in Aussicht gestellt.

131. Hiden K. J. Minutiae Lucretianae. Nord. Tidsskr. f. Pilol.

3. Reihe, 8 S. 46-48.

1. Ad casus ponendi rationem. 2. De ])raeiiositionuni coUo-
catione.

132. Hid6n K. J. Otver tviinne nybildningar hos Lucretius. Nord.

Tids.skr. f. Filol. 3. Reihe 8 S. 42-45.

Utraque — interutrasque.

133. Woltjer J, Studia Lucretiana. (Continuantur e Vol. 25, p. 331.)

Mnemosyne 27, 47—72.

Enim, nam, namque bei Lukrez und andern didaktischen und
epischen Dichtern S. 49—66.

134. Braungarten F. Ein Beitrag- zur Formen- und Wortfügungs-
lehre Caesars in den Comment. de bello Gallico. IL Wortfügung's-

lehre (Accusativ). Hierzu die varietas Caesars in der militärischen

Terminologie und Phraseologie. Pgm. Smichov 1898. 19 S.

Vgl. Anzeiger 11, Bibliogr. VII Nr. 156.

135. Blase H. Syntaktische Beiträge zur Kritik der Überlieferung

in Caesars Bellum Gallicum. Blätter f. d. bayr. Gymn. 35, 249—269.

Zti Meusels Jahresbericht über Caesar (Jahresb. des phil. Ver-
eins 1894, S. 214 ff.). B. bringt ein par syntaktische Untersuchungen
zur Bestimmung des Verhältnisses der Handschriftenklassen a und ß

zu einander. Er behandelt: 1) das Plus(]uamperfektum, 2) Perfekt
oder Praesens historicum? 3) den sog". Konjunktivus Iterativus, 4)

den Konjunktiv des Perfekts in Folgesätzen nach einem Präteritum,

5) das Tempus in sonstigen Konjunktivsätzen.

136. Walker A. T. The Sequence of Tenses in Latin. A Study

based on Caesar's Gallic War. Chicagoer Inaug. Diss. (S.-A. aus

dem Kansas University Quarterly. Vol. VII Nr. 4) Lawrence Kan-
sas. 52 S.

Vgl. D. Litt. Zeitung 1900, Sp. 1764.

137. Reinhardt. Die oratio obliqua bei Caesar. Pg-m. Aschersleben.

23 S. 40.

138. Pascal C. Dizionario dell' uso Ciceroniano ovvero Repertorio

di locuzioni e costrutti tratti dalle opere in prosa di M. Tullio

Cicerone. Torino Loescher. XV, 777 S. 8 1.
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139. Gurlitt L. Die Interjelvtion 'sf in Ciceros Briefen. NpliR. 1899.

S. 433-435.

Kommt blos 3 mal vor und ist aus dem Text zu beseitigen.

140. Haie W. G. Der Codex Romanus des CatuUus. Hermes 34,

S. 133-144.

Vgl. Am. Journ. of Arch. Second Series 1897, Vol. I Nr. 1,

S. 36 ff. Wendet sich namentlich gegen K. P. Schulze Hermes 33,

511—512. Haie will, falls seine neuen Vernuitung'en über das Verhältnis
der Catullhandschrilten sich bewähren, einen zusammenhängenden
-wiederhergestellten Text der verlorenen Veroneser Handschrift ver-

öffentlichen.

141. Schulze K. P. Zum Codex li des Catull. BphW. 19, Sp. 442

— 445.

142. Postgate J. P. On certain Manuscripts of Propertius. Trans-

actions Cambridge Philol. Soc. Vol. IV, S. 1—83.

143. Horatius Q. Horaii Flacci opera. Recensuerunt 0. Keller
et A. Holder Vol. 1. Carminum libri IV, epodon lieber, Carmen
saeculare. Iterum recensuit O. Keller. Leipzig Teubner. CVII,

453 S. 12 M.

144. Sabbadini R. Viryilius — Vergilius. Riv. di Fil. 27, 93—94.

145. Pokrovskij M. Citaty iz Vergilija v latinskich glossarijach.

(Zitate aus Vergil in lat. Glossaren). Zürn. Minist. Narodn. Prosves-

cenija 324 Juli 1899 Otdel klass. filol. S. 15—32.

146. Vitruvius. Vitruvii de architectura libri decem. Iterum edi-

dit V. Rose. Leipzig Teubner. XXX, 317 S. 5 M.

147. Plinius. C. Plinii Caecilii secuudi epistularum über primus.

Edited with Introduction, Notes, Vocabulary by C. J. Phillips.

London Macmiilan. 76 S. 1 sh. 6 d.

148. Lease E. B. Contracted Forms of the Perfect in Quintilian.

Cl. Rev. 13, 251—253.

Statistische Zusammenstellung.

149. Lease E B. Notes on Quintilian Cl. R. 13, 130.

Etsi, dummodo, igitur, itaque. Ergänzungen und Berich-
tigungen zu Neue, Formenlehre und Schmalz, Syntax.

150. Howard A. A. Metrical Passages in Suetonius. Harvard Stu-

dies 10, 23— 28. Boston.

151. Winstedt E. 0. A Bodleian Ms. of Juvenal. Cl. R. 13, 201—205
Die Hsch. bringt nach Sat. VI 365 noch 34 bisher unbekannte

Verse. Die reiche Litt, über dieselben s. in der BPhC. 1899.

152. Clement W. K. The Use of the Infinitive in Silius Italicus.

Am. Journ. Philol. 20, 195-197.

Berichtigungen und Ergänzungen zu Joii. Schmidt De usu in-

iinitivi apud Lucanum, Valerium Flaccum, Silium Italicum. Halle
1881 und zu Jul. Schinkel Quaestioues Silianae. Leipzig 1884.

153. Die Appendix Probi. Hgg. von W. Heraeus. ALL. 11,

Heft 3, S. 301-331 und 451—452.

Nach der grundlegenden kritischen Ausgabe von Wendelin
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Förster in den Wient-r Studien 14, 294 ff. bietet H. hier an der
Zentralstelle für lat. Lexiko^i-rapliie einen Neudruck. Von eincr

Neuver^leichung- der Hschr. wurde duliei abg-eseheu, dag-eg-en wird

eine solche von G. G u u d er ni an n in Aussicht g-estellt. (Vg'l. auch
Gundermanns Nachträge zu Försters Arbeit in der Zeitschr. f. franz.

Spr. n. I.itt. 15, 184 ff'.) Bei unsicheren Lesung-en sind die vei-schie-

denen Möglichkeiten von Vulgärfornu'n im weitesten Mass lierücksich-

tigt. Der Ivommentar stellt in Kürze zusammen, wms bisher zur Erklä-

rung g-eieistet worden ist; H. selbst steuert, besomlers aus den Glossen,,

viel Neues bei. Für weitere Bedürfnisse wird auf die Untersu-

chung-en von Karl Ullmann in Volimöllers Roman. Forsch. 7, 145—
22Ö verwiesen. S. 451-402 folgt ein Index der g-etadelteu ^'ulg•är-

fornien.

154. Heraeus W. Die Sprache des Petronius und die Glossen. Prg.

Offenbach a. M. Leipzig- Teubner. nO S. 40. 2 M.

Nicht blos die Glossen, sondern auch die Tironischen Noten,.

Inschriften, Schollen zu lat. Schriftstellern, andere vulgäre Texte,

Grammatikerzeugnisst^ werden zur Erklärung- der Sprache des F.

,

beigebracht. Vg'l. ähnliche Arbi'iten des Verfassers zum Maximal

-

tarif des Diokletian (N. Jahrli. f. Fhil. 1897, 353-36G) ;ind zur Ap-
pendix Probi (ALL. 11, 61 -70). Der lexikalische Teil zerfällt

In 2 Abschnitte, a) seltene, meist vulgäre Wörter und Wortbedeu-
tung-en (S. 2—81), b) Redensarten, Formelhaftes. Sprichwörtliches

(S. 31— 38). Der 2. Teil hat die Formen- und Lautlehre zum
Gegenstand. Ich notiere daraus: Die Verwechslung- der Genera verbi.

Die Formen defrniidit, vetuo, fefeUitus sum, vinciturum. Zu vetuo

nach dem Perfekt vetui vg'l aus Glossarien vacuo, censuo, diriguo,

eonticuo, ob- i^nd comniufuo\ cotnplacuo^ opstipuo, micuo, miscuo\
beachte auch consuleo nach considui, prosfrare von prostravi aus,

aprevo, perculo, pepern = pario u. ä. An Nominalformen sind aus
Glossen zu belegen: intesthiae, striga = strix 'Ohreule', fatus =
fatum, vasum st. vas, librum Noni. st. liber-^ Jovis st. Jupiter, bovis

st. bos, volpis St. volpes, stips = stipes 'Klotz'. Vulgäre Lauterschei-

nungen aus Petron und den Glossen: percolopare = percolaphare
mit progressiver Assimilation, peduciu.s = pediculus u ä., nomen-
culator, susum f. sursiwi, tulum und -cidum. Den Beschluss bilden

ein Index verborum und locorum.

155. Corssen P. Bericht über die lateinischen Bil)elübersetzungen..

Bursians Jahresber. 101, 1— 83.

Wichtig- zur Orieniierung- auch für solche, die der Frage nur
ein rein g-rammatisches Interesse entgeg-enbring-en.

15(j. Ehrlich E. Quae sit Italae, quae dicitur, verborum tenacitas.

Diss. Leipzig 1898. 108 S

E. untersucht die Italafragmente auf die Worte des Augustinus-
hin: "In ipsis auteni interpretationibus Itala ceteris jjraeferatur

;

nani est verborum tenacior cum ))erspicuitate sententiae" (de doctr.

ehr. II 16). Im 1. und 2. Kapitel (S. 5-54) wird gezeigt, in welcher

Weise die Itala sehr häufig griechische Wörter, einfache und zu-

sammengesetzte, genauer wiedergibt als die Vulgata; das 3. Kap.
handelt \oni a privativuni, das 4. von den aus dem Griech. über-

nommenen Wörtern, das 5. vom Artikel, das 6. vom Part. Aor. Act.,

das 7. von den abhängigen Fragesätzen, das 8. von quod. qiiia,.

quoniam; in einem 9. Kap. werden endlich noch die Fälle zusam-
mengestellt, in denen die Vulgata den griechischen Text genauer
libersetzt als die Itala.
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1Ö7. Corpus scriptoruiii eccle.siasti<,-nrum latinorum. Vindobonae
F. Teiiip.sk y.

Vg-I. Anz. 11 Bihliop-r. VII A No 208 Im Jahre 1899 erschien:
Au^i'iistini operiini sect. V pars 1: De civitate Dei libri XXII ex
rec. Einanuel Hoffmanii. Pars 1 Libri I-XlII (2 Bi. XIX, 660 S.).

158. Fulgentius. Fabii Planciadis Fulgentii opera. Acceduut Fabii

Chiiidii Gordiaiii Fulg'entii de aetatibus uiuiidi et hominis et S.

Fulii'eiitii episcnpi super Thebaideii. Reccnsuit K.Helm. Leipzig-

Teul)ner 1898. XVI, 216 S. 4 M.

Bringt in der Pi-aet'atio S. V ff. und in dem angehängten Index
Sennniiis Beiti-äLic zur Kenntnis der Sj^-ache des Fulgentius. Vg'l.

z. B. S. 197 ad\erliia in itci' pro e, coniugatio S. 199—200, declinatio

S. 201, in c. abl ])ro in c. acc. S 2ü4, praepositio cum casu non
-SUD S. 209 u. V. a.

159. Fulgentius Fabii Planciadis Fulgentii expositio sermonum
antiquorum von PaulWessner Commeutationes [jhilol. Jenenses

VI 2, 63-144.

Dem Texte der Expositio sermonum antiquorum (S. 88-102)
voraut'gescinckt ist je ein Abschnitt ülier die Handschriften und
Ausgaben; an den Konnuentar reihen sich an Bemerkungen über
Titel und Adressat der Schritt, ül)er die Lemmata und die Zitate,

.sowie über Fulgentiusglossen; den Beschluss bilden ein Verzeichnis
der von Fulgentius erklärten (62) Wörter und eine Übersicht über
die als Gewährsmänner angeführten Autoren. Die Arbeit ist gele-

gentlich der Vorarbeiten zum Generalindex des CGL. entstanden;
leid.er musste der Verfasser seine Fulgentiusstudien vor dem Ab-
ischlusö abbrechen.

160. Eugippius. Eugippii vita Severini. Denuo recognovit Th.

Mommsen. (In Scriptores rerum germanicarum in usum schola-

rum ex Monumentis Germaniae Historicis recudi fecit G. H. Pertz..)

Berolini apud Weidmannos 1898. XXXII, 60 S.

S. XXXII "Orthographica in commentario, cuius Codices vix ad
,saec. X adscendunt, recte spernentur; nam soloecismi in iis reperti

librariorum fe.re sunt, non auctoris. Ceterum poterit qui volet, eorum
inutilium amplam messem reperire in apparatuKnoelliano". Mommsen
lügt aus dem Kodex K hinzu: his f. e'.y, hostium f. ostium, aut f.

haucl, exortari, nichil^ michi, inquid f. inquit, spiritualis f. spiri-

talis, languor f. langor, ammodo, atnmirari, adversanticm, mensinim^
ossuuin^ ueniholus f. henevolus.

161. Dümmler E. Jahresbericht über die Herausgabe der Monu-
menta Germaniae Historie«. Sitz.-Ber. d. Berliner Ak. d. W. 1899

I, S. 365-370.

162. Wölflain Ed. Zur Latinität des Jordanes. ALL. 11, Heft 3,

S. 361-368.

Abhängigkeit seiner Sprache von Vergil und andern Autoren
des Schulunterrichtes. Kasusauflösung vermittelst der Präpositionen
S. 365. Die Darstellung der Latinität des Jord. im Index von
Mommsens Ausgabe (1882). Einiges über die abundantia inanis des
Jordanes.

163. Haag 0. Die Latinität Fredegars. Inaug.-Diss. Freiburg i. B.

1898. In den Roman. Forsch. 10, 835—932.
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Die Sprache Grpji'ors von Tours nach Bonn et Le latin (\&

Gre<i-oire de Tours Paris 1S90 wurde bei der Darstellung- der
Spraelie der Fredej^-archronisten (7. u. 8. Jahrh.) überall zum Ver-
gleich herang'ezo<;-en. Es werden nacheinander Lautlehre, Flexion,

Syntax und in einem Anhang auch die Wortliilduno- behandelt.
Der Verf. legt sein Material, wo es nötig' scheint, vollständig vor, er

bemüht sich aber auch in den meisten Fällen einen Erklärungs-
versuch beizufügen. Zur Kennzeichnung seiner Methode vxnd vor
allem des Sprachgebrauchs der Fredegarchronisten wähle ich ein

par Beispiele aus dem Kapitel über die Flexion.
Verhältnis von Laut- und Flexionslehre: häufig bahnt die

vulgäre Aussprache der Endungen (der Fall von -7n, die Identität

von i, e; o, m) die romanische Flexion an. Die a-Deklin ation
hielt si(;h am besten, vgl. indes Gen. PI. litterum, aquerum, aquae-
runi, ferner nepta f. neptis und romanische Erscheinungen wie
uvas nate sunt {= uvae natae sunt). Bei den o-Stäminen kommen
in Betracht die massenhaften lautlichen Veränderungen Nom. Sg^
-US zu -OS, Akk. PI. -OS zu iis, Akk. Sg. -um zu -o und umgekehrt
Dat. Abi. Sg". -0 zu -um, ferner die seltenen Veränderungen vou
Gen. Sg. und Nom. PI -ii zu -iae {imperiae, palaciae, aliae) inid

Dat. Abi. PL -iis zu -ies ifilies, alies); beachtenswert sind uni {= unhis)-

\\x\d totus (= totius). Bei den in der 3. Deklination vereinigtea
Stämmen sind zu erwähnen der Nom. Sg. -is zu -es {principes) unrl

umgekehrt {comis), Dat. Sg. -I zu -e {Ercole f. Herculi), Akk. Sg.
-em zu -e, -i {-ivi) {cacumine, patri), Abi. Sg. -e zu ^ {profetendiy

nomeni)\ Nom. Akk. PI. -es zu -is {revellis = rehelles, jyrincepis);

Dat. Abi. PI. -ibvs zu -ebiis {ominebus = hominihus, exercefebus),

Ersetzung der Endung -ibus durch _-^s {ceteris gentis), tirbis und
orhis = urbs, mensis Septembris, Übergang der «-Stämme in o-

Stäinme, Substantiva der sog. 5. Deklination ganz selten, dogma
Gen. dogmae.

Genus. Bei den o-Stämmen Übertritt vom Neutr. zum Mask.
{consilius, htmc castriun, ad Castro qui). Neutr. PI. der o Stämme
wird Fem. Sg-. der a-Stännne [armayn). Beachte: Akk. Sg. tempore,
ßumene und Nom. Sg flumenis; ea pavore [la peur) parva dolore

[la douleur), mare traducta {la mer)\ sancti Eulaliae, plurime f.

plurimi, domos quos.
Pronomen huius f. his huic, hoc, hac oder haue, haec f. hie,

hac, hoc\ qui verallgemeinert für den Nom. (insulae qui), quem für
den Abi. Sg. {rigina quem, regnum quem, a quem); quod für den
Abi. Sg. und PI. {exercitum quod, fidem suam quod, homines quod,
munera quod).

Verbum. Durch lautliche Vorgänge veranlasst sind die zahl-

reichen -it, -int, -erit, -erint f. -et, -ent, -eret, -erent {oportit, nollit,

movint; proderit, interficerint, regnarit, haberit, fundassit, essit):,

ferner -et, -etur, -emus, etis f. -it, -itur. -imus, -itis {genuet, moretur,
explecuemus, solvetis); doch mögen Formen wie proderit f. proderef
vom Konj. Perf., Formen wie nascetur, occidetiir f. nascifur, occi-

ditur von der 2. Konj. beeintiusst sein. — Beachte -ent f. -unt in

der 3. Konj. {cadent, dicent, aient, auch facint f. *facent, inschr

facunt, faciunt).

Für das b Futur und r-Perfekt wird verhängnisvoll der laut-

liche Zusamnu'nfall von /; und v (Futura: .mperavimus, vindecavit,

Perfekta: reparabit. stahilibit). — Perfekt - Kurzformen des .Mero-

vingerlateins (iudiccd, sperav^us). — ««-Perfekta {construit, capuit).
— DeditPerfekta (die Komposita von dare, ostendedit, spondedit).
— io-Verba {praecipunt recibebant, adgredebat).
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Das Passiv ist im allg-emeiiieii g'aiiz gwt erhalten, sein Fehlen
in der Volkssprache tritt jedoc-h zuTag-ein: Verwechslung" zwischen
Aktiv nnd Passiv, Verwendung- der Deponentia als Aktiva; Ver-
wendung- des liilfzeitworts. Lautlich könnte sein: -I zu -e und -e

zu -i im Int'. Praes. Pass. {uriiuere f. urgeri, vastare f. imstari, ape-

rire f. aperiri, deverfe f. deverti, fiei-e f. fieri, dag-eg-en gubernari
f. qubernare, possi f. posse). — Konjugationswechsel : ve7ierit f. ve-

niret, circuebat f. circumihat-^ habitur, censiret. regibat, delitus;

fugire\ perdomati, ambavit f. ombivit, inians Liniens\ fietur, finetui'

f. fitur mit aktivem Sinn. — p]inzelne Verba: po.s.so, ])otebas\ vellere

(wie essere) f. velle^ veLlit f. indt, volestia entstanden in der Glei-

chung'
sumus — jjotiiniiis — voh'imus
estis — potestis — volestis.

nonlint, nollens-^ fei'is f. fers^ trnnsferit, trcmsferrit f. transfert,

absiulta f. ablata. — Akzent- und Stanimausgleichung- der Komposita.
Aus der Syntax sind kurz hervorzuheben die Abschnitte

über: Kasusverniischung-, Kasus nach Präpositionen, Verschiebung'
der Tempora, Infinitivsatz.

164. Epistolae Karolini aevi. Tomus ITI. (Monumenta Germaniae
Historica. Epi.stolarum tomus V. Berolini apud Weidmannes.

Für sprachliche Studien beachte den Index verborum et rerum
von E. Dünnuler S. G66—674.

m) Inschriften. Papyri.

165. Le Blant F. Paleog-raphie des inscriptions latines du Ille siecle

k la tin du Vlle. Rev. archeol. 29 (1896) S. 177— 197, 345-355; 30

(1897) S. 30—40, 171-184; 31 (1897) S. 172-184.

16G. Patroni G. Di una nuova orientazione dell' archeologia nel

))iü recente moviniento scientifico. Rendiconti d. R. Acc. dei Lin-

cei. Gl. di Sc. mor. Serie V V. 8 S. 221-240.

Behandelt S. 226— 227 das Verhältnis der Epig'rajihik zur Ar-
chäolog-ie.

167. Mommsen Th. und Hirschfeld 0. Jahresbericht über die

Sammlung" der lateinischen Inschriften. Sitz.-Her. d. Berliner Ak,

d. W. 1899 I, S. 72-73.

168. Corpus inscriptionum latinarum. Vol. XIII Inscriptiones

triuin Gjilliaruni et Germaniaruni latinae. Edd. 0. Hirschfeld
et C. Za ng-eni eis t e 1'. Partis I fasc. 1. Inscriptiones Aquitaniae

et Lug-udunensis. Berlin Reimer. 2». 38 u. 519 S. 58 M. — Vol. XV
Partis II fjisc. 1. H. Dressel. Inscriptiones urbis Romae latinae.

Instrumentum domesticum. Berlin Reimer. 2^. S. 491— 996. 56 M.

169. Ephemeris epigraphica, Corporis inscriptionum latinarum

supplenu'iitnm, edita iussu Institut! Archaeolog'iei Romani. Vol. VIII

1899. Berolini apud G. Reimerum. 620 S. 25 M.

Der 1. Fasc. des 8. Bandes der Ephemeris erschien schon 1891,
der al)g'eschiossene und mit wertvollen Indices versehene Band träg-t

die Jaiirrszahl 1899. Er enthält: M. I h m Additamenta ad corporis vol.

IX et X (S. 221). Th. Mommsen Commentaria ludoruin saecularium
quintorum et septimorum (S. 225— 309). H. Dressel Nummi Augusti
»t Doiuitiani ad ludos saeculares pertinentes (S. 310—315). Chr.
Huelsen Additamenta ad Acta iratrum Arvalium (S. 31()— 350).
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E. Iluchner Additnmenta novn ad corporis vol. II (S. 351— 52S).

A. Rohling- Indices (S. 529 -6-2 1). P)los Hiiebiifrs neue Kcilie spa-
iiiseluT Iiisfiiriften und Rcg'Iing's Indices sind im Bcriclitsjalire er-

schienen; da jene in diese sclion niitverarbeitet sind, beg-nüge ich

mich ans den Indices einiges zu notieren.

Für Spraciiforsciier besonders in Betraclit Uoinuien die Ab-
schnittt': nomina i)rivatoruin, cogMiomina privatorum, varia de no-
minibus, grannnatica (S. 579—589), notae et coniix'udia scripturae,
provincia civitates geog-raphica alia. Von neuen oder neubezeugten
niclitklassisciien Schrei l)ungen und Formen beaciite etwa: Cesar,
preses, que f. quae\ ojiservari^ Quizam f. Bizani^ ka?'us, Viqtnrin.
apuf, at arani, adiacta, carcar, maereiifi f. merenti, piaentissimuH,
salutarae f. salutare, milis f. mile.s, elares f. hilares\ Esspei' f. Ilesper,

hac f ac ; Deana, lebertus f. libertus, leiberfus, Papeirius. sei, sibei,

tibei; stupendium, Coriiielio, siginifer, triunfafor; m omissum in

fine; coiiix, (idulesces; restifuerum f -nt, posueru f. -iinf\ Jue f. Join;

uxo f. uxor, milex t. miles] .s in fine omissuui; beiustas, bixit f.

vixit, curabit f. curavit, probincia, vibo t. viuo\ Fofvius, Ingenuos;
coero f. curo, loedi f. ludi (a. a u. c. t)70), coiro, loidi (a. a. u. c. 64(i);

Saeclaris, vivos und vius f. vivus; vicsit und vixsit; Staafia, Aurel-
lius, caussa, Felixx, Apolonins, anus f. annuft. aborescite, succepi\
adsparsit, inniolare, inpero\ Agatus, Antuaa, Corinfus, Archndius,
Phsuche, Euthicianua t. Eütux'uvöc;, tetrastuluti, Aprodisia, Stepanus,
Lusimaeus. — Verl)oruui flexio: a) Declinationes 1. Gen. et Dat.

e pro ae saepissinie, Gen. -es: Hordionies, Dat. -ai Scaevai, Aciliai,

Nom. Hermes, Dat. Hermae, Heracles Dat. Heradae. 2. Nom. Ni-
colavos (a. a. u. c. 670), Gen. -^ pro -ii in vocibus in-ms vel ium ter-

minantium {Fi = PH), Nom. PI. soci, i = ii. Gen. PI. XV virum,
publicum, \)-At. V\. Flavis, manubies [>i.a,. w. i^.&\^). 3. GQw.Venerus.
Dat. restitutri, Voc. Dite f. Dis, Abi. maiori, equestre, Dat. PI. Cha-
ritis, Akk. PI. dulcis 4. Dat domo, ludibus \on *ludus, -us. 5. di-

hus f. diebus. cum, plebei. — quoi und qouaei = cui. — Deciinatio
Graeco exemplo: Gen. Eclectes, Quartes, Veiaes, Occiaes, Juliais
Secundillas, Dorinis, Dat. hierofante, Helpidi, Callisthei. Oecumeni.
ß) Comparationes, y) Coniugvitiones: siet, auxis, faxis f. feceris, iii-

luciscet, posit, posivit, secaoit. — cum quem; curante Maximius;
macte als Adverb.

Vielleicht darf hier die Aufiiierksanikeit noch einmal gerichtet

werden auf eine merkwürdige, sciion 1887 veröffentlichte, E|)h. VIII

S. 58 von neuem in Faksimile wiederg-eg-ebene Inschrift auf einem
Goldblech aus einem Grab bei Ripe San Ginesio, die Zangem eister
folgendermassen liest: ad oc[u\lorum) dolorem aut nnq(orem?
-inam?) eli (?) ligavi patri et matri meo (?) toginamamarem iiain-

fallum tolof {g'i s?) famon exaton malemargon (Namen italisciier

Dämonen ?).

170. Notizie degli Scavi (= Atti della R. Acc. dei Lincei. Serie V.

Classe di Sc. Mor. etc. Vol. VII Parte 2. Januar-Dezember 1899).

Januar. Roma. Regione VIII S. 10-14. Läng-ere to|)0-

g'raphisciift Inschrift, iieim oeverusbog"en gefunden, mit regelmässi
g'em ei für i. Aus Grabinschriften von der via Ostiense: Moscis
(Mocxic), Vales, aaliena, vionimentum. — Bosco reale. Reg". I

Latium et Campanta. S. 15: M. Stlab Nymp. und anderes. —
Pomp ei. Reg-. I. S. 24 Lomentum fios ex lade - Asininu Uticense.

Februar. Roma. Reg-. VIII S. 51 -61. Füuf/Jg- Grabin-
schriften von der via Salaria aus den letzten Jahren der Republik
und dem Anfauff der Kaiserzeit. Darunter: No. c4 D- M Aminaeae
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Amoehe Sex Ammaeus Stepanus patrone henemerenti fecit.

No. 43 Appnd(ei). Ostia Reg-. 1. S. 61. Cre.stus (xpiötöc). Reiiio.

Reg-. II Apulia. S. 65 Z> • M - Pluiitiae Modestille que vixit ann.
XXVI ....

März. Roma. Reg. VIII S. 77—87. Grahinschi-iften von
der via Salaria No. 51 — 100. Darunter No. 52 ... ann vicensumum
exsigens . . . vixif. No. 76 Ephyre Cesfiiiaes - vestispica Pini üb.

mit zwei Distichen. No. 82 vlx, ]jlentissimo et Infeliclssimo. No.91
Eiipuleius.

April. Roma. Reg'. VIII. 8.131-139. Grabinschriften \on
der via Salaria No. lOI-LiO. Beachte No. 105 meses, No. 108 He-
lenai sororei - meai Antistianai - ossa heic cuhant, No. 111 anorum,
vsa, No. 121 Laberiaes, No. 124 que iquae), No. 138 Nea politaiius,

No. 141 Livineia Nyphe, No. 14:» Ypatulus Probus se vivo
\
do

7iavit soleum virginem
I
matri sue leyitiviae et \ Q Magrio -Vic-

torino - et Juniae
\
Longine parentibus suis et

\
Magrie Victo-

rine filie eorum et \ lib Hb rtabusq post eorum. F a d u I i. Reg. II

Apulia. S. 149 . . . obobsequium omnem erga ipsam qua acvixit . .

.

Mai. Archaisciie Forumsinschrift s u. Nö. 177. (Vul. auch
Notizie S. 386- 387.)

Juni. Sinalung-a. Reg-. VII Etruria. S. 218-219 bring-t

17 neue etruskische Graburneninschrit'ten. Roma Reg'. VIII S. 221

A. Couri (s. auch S. 292 der Notizie). Pomp ei. Reg- I S. 229-234
A. Sogiiano veröffentlicht hier H'i pompeianische Graffiti. Vgl. No. 4,

100 (u. No. 46) M. Terniius, No. 59 M. Trntius und No. 17 31. Teren-
tius, No. 43 omidlus (ohne h). No. 44 Tr. Celadus Reti Cresces (vgl.

S. 462 KpriaKiqc) pujyarru do77inus, No. 88 invetus {inventus), No. 107
mul 108 Alphabete.

Juli. Roma. Reg-. VIII Sacra via. S. 267—268. Zwei neue
Bruch.stücke der Arvalakten. Via Ostiense S. 271 qua Neutr. PI.

Suimona. Reg. IV Samnium et Sabina. A. De Nino veröffentlicht

eine neue pälig-nische Inschrift, deren einzelne Wörter alle bekannt
sind: brata polf aa \

anacta ceri

Aug-ust. Roma. Reg-. VIII S. 293. Via Ostiense: se vibo.

September Oktober. Roma. Reg-. XIV Via Tiburtina:
Dis - Manibus Corneliaes Nymphenis v. a. XII.

November. Roma. Reg-. VIII auf dem Forum. S. 431 se

hibo, S 432 qui bixit, viro praefectissimo {perfectis.simo?). Brin-
disi. Reg-. II Apuiia. S. 451 conserbus um! conserba

Dezember. Reg-. VII Etruria. S. 476—486 Etruskische Me-
tropole und römische Stadt mit 2 g-rösseren lateinischen Basenin-
schritten. Roma. Reg-. VIII S. 486 ff. Neues vom niger lapis. Wür-
felfui-ide.

171. Cagnat R. L'annee epig-rai)hique. Paris Leroux
Fig-ener Titel des S.-A. 'Revue des publications epigraphiques

relatives ä Tantiquite romaine' aus der Revue archeol. Bd. 34 u. 35.

Beachte: aus No. 1 Tufienius Tunis ; 5 Mesa Quintas, ficerunt iOran);

37 quaes -fori Tuni.s); 41 Gen. PI; 4! coiux i Carthago''; 48 Gen.
Deane Caszoviae (Ivleina.sien); 59 protomacus (1. Jahrh. vor Chr.),

KouivKToc (Transskriptionen, l'unis); 73 Koivtoc i^Castellum d'Ajard-
louk); 51 'iouXiac Aö.uvric iThra/.ien!; 56 Juliae Domnae (Afrika); 62
discipulina {Covn&lo)-., 64 yj/ii7ae.s- = qpuXaic i^Ephesusi; 70 Älecatori ?)

(Aquinium); 8i Felics, jiontifxic (?) ' h^uphrat^; 105 [s. u. No. 216]

;

106 bivis trivis quadrivis (Schweiz); W) fecienfem y) i Benchir Ain-

Bezi; Gen. Atnozcuars für -is "?) (Henchir-Medded) ; 124 sententis

(Doug-ga); 128 Mirqurio AeKuoc, AeÜKioc, MdapKOc (^Delos); 175 Aoükiov
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(KlfinasicMO; 171 MäpKov (Klcinasieii); 112 Baehiae Trofimeni sorori^

Salusfiae, aeoriim f. eoi'um vRom'i; \<60 Memoria) Itnhbe, sacre Dei,

(/ermana Hor[ati] [A\que SireniHis) ep{i)s{cop)i, cecle tradit'yorum]

'v\e\xata-^ meriiif dignitate martiri . . . (Mauretanien); KU apnt, in-

ploranti (Syrien V, 169 repoftita sunt in archia publica (Kleinasien);

19ö u. 196 feceirunt), fecerainf); 20.S [s. u. No. 194^; 213 menseleu
= maiisolaeum, . . vixsit anis . . (Afrika"; 220 'AkuWioc Aquillins

(1. Jahrh. v. Chr. Teira\

172. Graeven H. Italisclie Funde 1898. Jahrb. d. Deutsc-ii. Arch.

Inst. 14, S. 59-66.

173. Gustafsson F. Roinersk Inskriftspoesi. Akademisk Inlijud-

ning>skritt. Helsingfors 1899. 46 S. 4«.

174. Cholodnjak J. nekotorych tipacli rini.skich metrieeskich

nadg'robij. ;Über einigte Typen lateinischer metrischer Gral)-

inschriften.) Zürn. Minist. Narodn. Prosvescenija 323 Juni 1899

Otdel klass. tilol. 8. 102—141.

III. Elog'ium autobiographum. Vgl Anz. 11 Bibliog'r. VII A
No. 234.

175. Torelli P. Sagg-i su Tepig-raüa sepolcraie iatina della cittä di

Eoma. Arona 1898! Brusa e Macchi. IX, 53 S.

176. Colonna F. Scoperte di antichitä in Napoli dal 1876 a tutto

il 1897 con notizie delle scoperte anteriori e ricordi storico-artistico-

topog-rafiei. Napoli 1898. F. Giannini & Figii. 4^.

Die Seiten 529 und 530 geben einen statistischen Ul)erblicl-: über
die in dem Band enthaltenen Inschrilten nach örtlichen, -/eitliclien

und sprachlichen Gesichtspunkten; Zahl der latein. Inschrilten 401.

177—206. Forumsinschrift, die neixgefnndene archaische:

177. Stele con iscrizionc Iatina arcaica scoperta nel Foro Romano.
Estratto dalle 'Notizie degli Scavi' del mese di maggio 1899.

Roma. R. Acc. dei Lincei. 4^.

Der Fundbcriclit über die schon berühmt gewordene ar-

chaische Forumsinsclirift enthält : Relazione sopra la scoperta (mit

einem Faksimile') S. 1—10 von G. Boni. — Paleografia del mo-
nnmento S. 11—21 von G. F. Gamiirrini. — Osservazioni S. 22
von G. Cortese. — Saggio d'interpretazione dell' iscrizione S. 23
—49 von L. Ceci
178. Fedele P. Archivio della R. Soc. Rom. di storia patria

No. 85-86, S. 301-305.

179. Gatti G. Bulletino della Connnissione Arch. comunale di

Roma. Anno XXVII fasc. 2 (Aprile-Giugno\ S. 126-140.

180. Borsari L. II foro romano e le recenti scoi)erte. Riv. d'Italia

II 1 S. 103-121.

181. Ceci L. L'iscrizione anticln'ssima del Foro e la storia di

Roma. Rivista d'Italia II 2 S. 432-453.

182. Huelsen Clir. Neue Funde auf dem Forum Romanum und
Neues vom Forum liomauum). BphW. S. 1001 -1007, 1499-1501,

1531 — 1535.

183. Auffindung einer uralten Inschrift auf dem Comitium. WklPh,

16 Sp. 782—783 und



VI. Italiscil. 2r>l

Die auf dem Forum Roinanum <;-efun(lon(> Stele mit arcliai-

sclier lateinischer Insclirift. WklPii. IG, S]). 965 -9Gß.

184. Ceci L. L'iscrizione antiehissima del Foro e lo ciiauvinismo

italiano. Roma. Tip. Forzaiii.

Gesammelte Aufsätze aus dem 'Po]iolo Romano'. In dieser

liolitischen Zeitschrilt ist unter dem 18. Aug-. auch ein offener

Brief an Ceci veröffentlicht von Feiice Raniorino.

185. Skutsch F. iBesprechung- der offi/ieilen Veröffentlicliung-

der Forumsinschrift. 1 LC. No' .S2 (12. Aug-. 1&J9\ Sp. 1103-1105,

No. 38 1-23. Sept. 1899), Sp. 1310.

Vgl. dazu den Popolo R,)niano vom 6. Sejjt., den Don Chi-

sciotte vom -9. Okt. und die Fanfulla della Domenica \ om 15. Okt.

1899. 8. auch Skufschs Ausführung-en auf dem Bremer Philoiogen-

tag^. Anz. 10, S. 367.

186. Ramorino F. De InscriiUione in Foro Romano reperta. Vox
Urbis 2 No. 17.

187. Comparetti J. D. Sulla iscrizione arcaica scoperta nell' antico

Comizio Romano. Atene e Roma 2, Sp. 145 — 164.

188. Mariani L. Nuove scoperte uel Foro romano. lilustrazione

italiana 26, n. 2S.

189. Costanzi V. Riv. di fil. e d'istruz. class. 27 S. 612.

190. Pais K. La stela arcaica del foro romano. Nuova Antoh)g'ia

I) 1. Nov. 1899; IF 16. Januar 1900.

191. Caci L. 11 cipi)o antiehissimo del Foro romano. Riv. d'Italia

n 3 S. 498-521.

192. Dieulafoy ;\I. Note sur les monuments archaiques du Forum,

Ac. d. Insci-. et Beiles I.ettres. Comptes rendus. 4"'e Serie.

T. 27, S. 753 -768.

Mit 3 Situationsplänen. Beachte auch die Notizen über diese

Ausg-rabuno-en in der Ac. des Inscr. S. 113, 134, 173, 199, 325, 339,

341, 459. 751.

193. Lanciani R und Baddeley St. Ciair. (Über die Ausgra-

bung'en auf dem Forum Romanum.'i Athenaeum 3739 S. 391,

3743 S. 136—137. 3751 S. 394.

194. Cagnat R. L'annee epigraphique No. 208.

Faksimile und Cecis Lesung.

195. Gatti G. e Comparetti D. Su recenti scoperte fatte nel Foro

romano. Rendiconti d. R. Acc. dei Lincei. Ci. di Sc. mor. . . .

Serie V Vol. 8 S. 39—45.

196. Allard P. Le forum romain. Rev. d. questions historiques

66 S. 185-194.

Bespriciit in der Hauptsache das Werk von H. Thedenat Le
forum romain et les forums imperiaux Paris 1898.

197. Ashby Th. Excavations in Rome. CI. R. 13 S. 232-2.33,

321—322, 464—465. Vgl. auch S. 87-88.

198. Duhn F. v. Fundumstände und Fundort der ältesten latei-

nischen Steininschrift am Forum Romauum. Neue Hi;idelberger

Jahrbücher S. 107—120 (und Anz. 10 S. 367).
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lOrt. Enmann A. Die iicucntdccklc Mrcliaisclic liischrilt des rö-

iiiiscluMi Forums, ßulleliu de rAcailemie Iin]ieriale des Sciences

de St. Petersbour-;-. Serie V mA. 11 S. 2(;;5 274.

'200. Halkin L. I/inscription arcliai'(|iu', decnuverte au forum ro'

inaiii. Miisee Helo-e 3, 301 -303.

201. Iscrizione arcaica del Foro Homano. Bulletinn dell' Istituto

di (liritto romano. Anno 11. S. 211 ff.

202. Schmidt () E. Die neuen Aus_i;Tahun<i'en auf dem Forum
in Korn. Die Grenzboten 1899, 4 S. 458-46'^.

203. Ceci L. Nuovo contributo alla interpretazione dell' iseiizione

antichissima del Foro Romano. Rcndiconti della K. Acc. dei

Lincei. Seile V, vol. 8 Gl. d. sc. mor. S. 549-571;.

204. Comparetti D. Iscrizione arcaica del Foro Romano. Firenze-

Roma 1900. 2". (24 S. 1 Tafel).

205. Tropea G. La stele arcaica del P'oro Rom;ino. Gronaca

della scoperta e deila discussione. Estratto dalla 'Riv. .Stör. Ant.'

1 Anno 4 p. 469—509, Messina 1899; II Anno 5 p. 101— 136,

Messina 1900.

206. Otto W. (Besprechung^' der Litteratur über die Forumsin-

schrift.) ALL. 11 (1900) 431-436; 12 (1901) 102—113.

Über die Erkläruno-sversuclie unserer Inscliril't unterrichten
vorzüglich die l)eiden vorliergehenden Nummern ('/.. T. über unser
Berichtsjahr hinaus). Ich beschränke micii hier darauf, den Text
folgen zu lassen; das Bruchstück lautet:

1. quoi hoi ....
|
... . sakros es

|
edsor ....

2 iasias
|
recei lo ....

|
... . euam

|
((uos ri . . . .

3 m kalato j rem hap ... | . . . . ciod iouxmen
|

ta kapia dotau ....
4. m ite ri ....

|
.... m quoi ha uelod necju ....

|
... .

od iouestod
5. . . oiuouiod

207. Monumentum Ancyranum. The deeds of Aug'ustus edited by

W. Fairley. Fhiladelpliia. King and Sons 1898, 91 S.

Mit Bibliographie. Vgl. WklFli. 16, 75-76.

208. Oleott G. N. Some unpublished Inscriptions from Rome. Am.
Journ. Arch. 3, 229—239.

Beachte: dtsiderantissi'rnae f. desideratissimae, Terebonia, vixt.

209. Hellems F. B. R. Tiie Pupus Torquatianus Inscription. Am.
Journ. of Arch. 3, 202-211.

Faksimile. Beobachtungen über die Sciirift.

210. Manteyer G. de. L'inscription de Lanuvium ä Rome. Mel.

d'arch. et d'liist. 18 (1898), 271—280
Neue Lesarten zu CIL. X1V_S. 196-7 No 2112 = Hübner

Exempla script. epigraph. lat. S. 377 No. 1076. Ein (bisher noch
nicht veröffentlichtes) Faksimile folgt Tafel VII-VIII.
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211. Dennison W. Some iiew Inscriptioiis from Puteoli, Baiae, Mi-

st'iium and Cumae. Am. Journ. ot' Arch. 2, 373—398.

212. Waltzing J. P. A propos d'uiie inscription latine du Dien

Entaialnis. Reponse ä M. Schuermaiis. Mvisee Beige 3, 298—301.

213. Böhtlingk 0. Über eine lateinische Inschrift auf einem in

Paris ausgeg'rabeneu kürbisförniigen Gefiisse. Ber. ü. d. Verh.

d. Leipziger' Ges. d. W. Pijilol.-hist. Gl. 5', 173—175.

B. berichtet zunäclist über eine Kontroverse zwisciien Breal

und Thedenat über eine Insclirift auf einem im Jaiire 1867 in l^aris

ausgegrabenen kürbisförniigen Thongefass (im Bulletin, Mars-Avril,

der Comptes rendus des seances de l'annee 1M99 der Academie des

Sciences et Belles-Lettres). Auf der einen Seite heisst es: ospi-

tareplelagonacervesa, auf d6r anderen Seite: copocnodituabesestre-

pleda.
Mommsen umschrieb: Hos|)ita, reple lagonam cervesia und

Copo, condituni habes, est replenda.
Breal übersetzt: "Hötesse, reniplis ma gourde de cervoise.

—

La cabaretiere: Entendu! La voilä! Elle est rem])lie". Er liest die

zweite Inschrift: Gopocna (?) : auditum! habes! est repleta.

Thedenat liest und erklärt die zweite Inschrift: Copo, con-

dituni (sc. vinuni) habes? Est. Ueple, da "Cabaretier, as-tu du con-

dltiaii'? "II y en a". "Remplis et donne".
Böhtlingk übersetzt die Inschrift: "Wirtin, fülle die Flasche

(d. i. mich) mit Bier. Wirt, du hast gewürzten Wein, so ist es (d. i.

du kannst es nicht in Abrede stellen; fülle (mich damit und) gib

(dem Gast zxi Irinken)."

214. Weisshäupl R. Funde in Pola und Umgebung. Jahreshefte

d. Ost. Arch. Inst. 2 Beiblatt Sp. 77-82.

Bringt u. a. eine Übersicht über die Dative auf -ai, die in

Aquileja, Triest, Pola, Istrien auf Inschriften gefunden wurden.

215. Hübner E. Nouvelle inscription metrique du Vllle siecle,

trouvee ä Oviedo. Annales de la Faculte des Lettres de Bordeaux

et des Unjversites du Midi. 4me Serie. 21me Annee: Rev. des

et. anciennes 1, 321— 324.

Vier Hexameter, welche die Elision nicht mehr kennen und
den Hiatus überall zulassen. Aula neben haula.

21ß. Babelon, Cagnat et Saladin. Musee Lavigerie de Saint-Louis

de Carthage. Paris T. IL 87, Tafel 21 u. 22.

Hochinteressante tabella devotionis gegen Maurusses quem
peperit Felicitas. Sprachlich bemerke u. a. Gen. Italie Campanie,
Äcerushium locum, Ispa7iiam, omneni remedium et omneia filacte-

rium et omnem tutamentum et omnein oleum libutorium, hec no-
mina. ispiritum,, exiat.

217. Delattre A.-L. Les cimetieres romains superposes de Carthage

(1896). Rev. archeol. 33 (1898), 82-101, 215-239, 337-349; 34

(1899), 240- 255, 382- 396.

16 alte Grabinschriften, z. T. aus der Zeit vor Chr. (beachte
Vergilius und Vergilia, Tryphaenis Proclaes, Masclus) — Lanipen-
und Münzinschriften. - Über 150 (jüngere) Grabinschriften, dar-

unter 2 grössere metrische (beachte die Schlussverse der beiden
sie tibi ab aetlierias lux 7nidta svperfluat auras und me Styga (f.

iStyx) quod rapuit tarn cito enirii a aiiperos\ AAciter Gen. Caesaei-is^),
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Hilarus, Elix zweimal f. Felix (?), Magnia, Julia TertiiUa . . . hie

altUS est).

2 IS. Schulten A. Das römische Afrika. Leipzig- Dieterich. 116 S.

Behandelt auch die Inschriften, insbesondere die lex Maneiana
von Henchir-Mettich 44 ff., 108-109.

Vgl. die Monog-raphie Schiiltens über diese lex Anz. 10, Bib-

liogr. Yll A No. 253, ferner Anz. 11, VII No. 245, 24G und die unten
folgenden No. 219-223.

219. Pernot M. A propos de Tinscription d'Henchir-Mettich. Rev.

arch. 33, 1898, 350-351.

Pernot und Cagnat geben eine neue Lesung" der Insclirift,

die von der Schultens auch in orthographischen Dingen mehrfach
abweicht.

220. Seeck 0. Die Pachtbestimmungen eines römischen Gutes in

Afrika. Zeitschr. f. Sozial- u. ^Yirtscllaftsgesch. VI, 1898, 305—368.

S. 308—310 Überlieferung und Latein, S. 310— 315 neue Le-
sung der Insclirift von Henchir-Mettich. Silbenteilung (u-f). Fast
regelmässig e für ae. Seorsum dursum f. sursum deorsum. Falsche
Kasus nach Präpositionen ex areain, per eo tempore u. s. f.).

221. Seeck 0. Zur Lex Maneiana. N. Jahrbb. f. d. kl. Altert. 3,

295-297.

Verteidigung der Zuverlässigkeit seiner Lesung der Inschrift

gegen Cagnat. (N. Jahrbb. f. d. klass. Altert. 1, 628—634. — Comptes
rendus de l'Academie des iuscr. et belies lettres. VI ser. tom. 26, 682).

222. Toutain J. Nouvelles observations sur l'inscription d'Henchir-

Mettich. Nouv. Revue de droit fran^ais et etranger. T. 23, S. 137

-169, 284-312, 401-414.

223. Beaudoin E. Les grands domaines de l'Empire romaiu, d'apres

des travaux recents. Paris.

In Buchform gebrachte Aufsätze aus der Revue historique
du droit fran(,'ais et etranger; behandelt besonders auch die

Inschrift von Henchir-Mettich. Beachte die gen. Revue 23 (1899).

137 Anm. 2.

224. Berger Ph. et Cagnat R. L'inscription trilingue d'Henchir

Alaouin. Ac. d. Inscr. et Belles-Lettres. Comptes rendus. 4me

Serie. T. 27, S. 48-54.

Faksimile der lat., griech., punischen Inschrift. Älteste lat.

Inschrift aus Afrika (I. Jahrg. v. Chr.)!

225. Besnier M. Inscriptions et monuments de Lambese et des

environs. Mel. d'arch. et d'hist. 18. 1898. S. 451—489.

U. a. lyro pietati. Hortesius Aucidus (f. Hortensius Avuncidus),
Q l'api Optatu (Nominativ), fecerut.

226. Conway R. S. Dialectorum Itaiicarum exempla selecta in

usum academicum Latine reddita brevi adnotatione illustrare stu-

duit R. S. C. Cantabrigiae preli academici. 2 sh. 6 d.
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Zum Handg-ebrauch für Studenten nach dem g-rösseren Werk
des Verfassers zusammengestellt.

227. Breal M. Sur l'origine et la date de la Ini osque de Bantia.

(Lu au Congres des Orientalistes, ä Paris, 1897.) Mem. Soc. Ling-.

11, 1—5.

Die lat. Inschrilt auf der einen Seite der Bronzetafel ist älter
als die nskische. Diese enthält eine Reihe wenig" zusammenhäng-en-
der Bestimmungen aus der Verfassung- von Bantia, wahrscheinlich
strittig-e Punkte, die von Rom aus entschieden, in Rom formuliert,
übersetzt und eingraviert wurden. Dafür sprechen das reinlatei-

nische Alphabet der osk. Inschrift, die Fehler des Graveurs, der
nicht einmal den Namen der Stadt Bantia richtig- schreiben konnte,
der rein römische cursus bonorum u. ä. Die Bestimmung-en sind
flüchtig- auf die Rüci<seite einer Bronzetafel notiert; das römische
Gesetz auf ihrer Vorderseite war veraltet und so die Tafel zu an-
derer Benutzung- frei geworden. Mommsen setzte die lat. Inschrift
zwischen die Jahre 132— 117 v. Chr., Breal nimmt ungefähr das Jahr
100 für die Redaktion der osk. lex in Anspruch. An den Stellen:
dat casfrid loufet en eituas 'de fundo aut in pecunias' und castroiis
auti eituas 'fundi aut pecuniae' erwartet man den bekannten Geg-en-
satz der röm. Kriminal- und Civilprozesse caput und pecunia; Breal
glaubt, hier habe sich der Übersetzer durch eine Klang-ähnlichkeit
verleiten lassen castrum an die Stelle von caput zu setzen.

228. Mau A. Die oskischen Weg-weiserinschriften in Pompeji. Mitt.

d. Deutschen Arch. Inst. Röm. Abt. 14, 105—113.

Vgl. Anz. 11, Bibliog-r. VII Nr. 247. 248. Mau sieht bei der
Besprechung- dieser Inschriften von sprachlichen Erörterungen ab,
''die Unhaltbarkeit der Degering-schen Hypothese kann aus topo-
g-raphischen und sachlichen Erwägung-en zu voller Evidenz gebracht
werden'. Wenn er auch Nissens Erklärung- geg-en Degering- ver-
teidigt, so bleibt ihm doch auch diese nur eine Hypothese. S. 112

—

113 wird zögernd der Versuch gemacht das avi2:)t der jüngstgefun-
denen Inschrift als falsche Schreibung- für ant (wie femptare) zu er-

klären.

229. Moratti C. L'iscrizione osca di Agnone e gli indigitamenta.

Riv. di.Fil. 27, 587—606.

Zur Erztafel von Agnone (v. Planta Nr. 200) gibt Moratti fol-

gende neue Übersetziing, die er S. 594 ff sachlich "und sprachlich
zu reell tfertigen sucht:

A. stati- [loci], qui sunt in (heredio-) praecincto
i

Cereali: Tel-
luri statiis-locus,

| Caelo status-locus, Cereri status-locus— Consivae
Cereali status-locus,

|
*Interstitiae status-locus, Nutrici Cereali status-

locus,
;

Lymphis Cerealibusstatus-lociis,
| Germinationis-Praesidiinter-

nae status-locus,
|
Imbribus Cerealibus status-locus,

|
Serenitatibus

Cerealibus status-locus,
|

Jovi '^^saeptorio status-locus,
|
Jovi gromatico

status-locus,
I

*Divisori (Herculo) Cereali status-locus,
|
Patelanae Per-

tundae status-locus,
|
Divae Genital! status-locus,

|
Arae Ignis [status-

locus]. Sanctus foculus in-altero
|
utroque iugere

|
clauditur.

|
Flora-

libus [feriis] ultra (heredium-) praecinctum
|
Sacra- Delibatio-datur.

i

Primigeniae Cereali [est] status-locus,
| Nutrici Cereali [est] status-

locus,
I

Florae Cereali [est] status-locus,
|
Caelo patri [est] status-

locus.
I

B. aras hasce habet (arae haec sunt)
|
heredium-praecinctum:

|

Telluri,
|
Caelo,

|
Consivae,

|
*Interstitiae,

|
Cereri,

|
Nutrici,

|
Lym-
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phis, ' Gcr'.r.inationis-l'rMcsidi iutcriuir
I
Ceroali,

]
Inihrihus,

|
Sciciii-

tatil)us,
I

Jovi *sai'])torio,
|

Jovi jjjo (Iroinatic.o,
i
Di\isnii (Hereulo)

Ccreali,
I
Patelanae. Pertuudac,

|
Divae Geiiitali,

| Arae Ignis.
|
Saiie-

tiiö t'ncnlus
I

iii-altero iitroque
|
iugero

|

(hcredii) praecincti in-(ieci-

maiiis stat.
i

230. Dennison W. On ponie Oscan Inscriptions. - On commentarium
Actoruin Saei-ulariiiiu Qiüiitoruni I, G4. Am. Journ. of Arch. 2
(1898) S. 399-402.

231. Fay E. W. Soine Italic Etyiiiolog-ies find Inteipietatious. Cl.

Rev. 13, 3Ö0— 3f)D, 39G-400.

Deuti;iig'sver8iiche zu einzelnen Wörtern der lüuvinischen
Tafeln: 1) mef'a 'niensa, sacriticial talile'. 2) spefa 'pensa, ])i'nsilis,

sj'read out, pro])ped up.'. 3a) persuntru '*pernitro 'tootstooi, stool.

beuch'. 3b) vempersuntro 'wicker stooT. 4. erus 'erus. niagisu-r'.

5) ru.seme, i'ubinicnne 'in rudere, on a i)ile of earth er sliards'. (i)

skalgefa 'calc(e)ata, culcita, uiat for treading- on'. 7) surum 'sudeni,

stake, or *sodo (cf. soliuni), sella, chair'. 8a) vestis 'vestiens'. 8b.

vestigia 'vestinientuni, uiantele, riciniuni, cloth.' 8c) vesticatu '*vesti-

cato, arranye the cloth'. 9) pelsa- 'covers with skins' (: pellis '.skin'. —
Ignis in ihe Italic Dialccts. Latin annnn 'vear'. Üscan amnüd
'causa'. Oscan regvmum^ Unibrian ekvine. Umbriau amperia. Latin
iufula 'band'.

232. Tambroni F. Note Falische. Bologna Zanichelli 1898. 33 S.

Versucht ueue Etymologien für foied und Fescennium. S.

Riv. dt Fil. 27 (1899), 166-167 (Carlo Pa.scal).

2'-i3. Pauli C. Die etruskischen Familiennamen auf -dura usw. B.

B. 25, 194-227.

Wichtigkeit der etruskischen Namenforschung': 90% der er-

haltenen Inschriften sind Grabinschriften, deren grösster Teil rein

aus Namen besteht. Bei dieser Häutigkeit der Namen lässt sich oit

ihre Funktion (nach Analogie latein. Grabinschriften) erkennen.
Nehmen wir die Inschriften

vel . pefru . velus und velia . jjeti'ui . velus,

so wissen wir, vel ist ein männlicher Vorname im Nom., veliis ist der
Gen., velia der weibliche Nom dazu, während 'petru ein Gentilname
im männlichen Nom., pefrui dazu der weibliche Nom. ist. S 196—
206 stellt Pauli in 74 Nunmiern alphabetisch eine Gruppe etr. Familien-
namen zusammen, die ein Element -Oura, -duri, -dum oder ähnlich

enthalten, z. B. anei&ura, ceidurna^ relOuria, velaQri. Eine Be-
spreciiung- der Gentilsuttixe -a, -i, -u; -ana, -ina, -una; -ani^ -iniy

-uni; J.na^ sni wird für später aufgespart. Fast alle etrusk. Gentil-

namen sind von Vornamen abgeleitet, von Vornamen aui-Oiir kennen
wir veldur, lardiu-, arndui-, tinOur-^ dur muss ähnlich wie dura 'Nach-

komme' etwa genitus bedeuten. Für Tin-dur wird auf kombina-
torischem Wege, der für die Methode von Wichtigkeit ist, die Be-

deutung- Aio-Yfcvr|c sicher g'estellt und daiauf in allen Namen mit

-dura u. ä. ein Göttername als erster Bestandteil zu erweisen g'e-

sucht. 'Als völlig' sicher Götternamen enthaltend können gelten die

Formen, die gebildet sind mit tin-. selva. f'ala., lar-^ vel-, ar-, tamia-

und venelia--^ als wahrscheinlich die, welche gebildet sind mit vel-

f,um7ia-, mii-, nuTn- und anei-, als bloss mög-lich und etwas unsicher
die Formen mit cei-, Os- und e-. Ausser diesem Hauptergebnis fällt

aber auch noch einiger Gewinn für die Lautlehre ab.' S. 225—227.

234a. Lattes E. I documenti epigrafici della signoria etrusca in Cam-
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pania e i nomi delle niasehere ateilane. Riv. di stör. ant. Anno 2

ll896), fasc. 2, S. 5-26.

234b. Lattes E. Di due antichissinie iscvizioni etrusche teste sco-

perte a Barbarano di Sutri, R. Ist. Lornb. Rend. Ser. 2 Vol. 32

Milane S. 693—708.

Behandelt die beiden Anz. 11 Bibliogr. VII No. 217 S. 190 unter
Oktober schon erwähnten Inschriften aus Barbarano. L. liest:

eO avai 9izu suzai limuna atiuz na9. a karai sinia serin laman,
aizaruva alqu niazbava naiah

und mi atiia.

234c. Lattes E. L'iscrizione anteromana di Poggio Sömmavilla.

R. Ist. Lomb. Rend. Ser. 2. Vol. 32 Milane S. 823-831.

L. liest die Inschrift (Pasqui, Not. d. Scavi 1896 S. 476):
aletneupoBeGik: feuos

|
Oeruseh ] skerfs. Der Dialekt wird fa-

lisco— etruscheggiante bezeichnet.

235. Bormann E. Denkmäler etruskischer Schriftsteller. Jahres-

hefte d. Ost. Arch. Inst. 2, 129-136.

Inschriften, die sich vielleicht auf den Etrusker Tarquitius
Priscus beziehen, der nach Plinius de Etrusca disciplina schrieb.

236. Breal M. Inscription etrusque trouvee ä Carthage. Journ. des

Sav. 1899. S. 63-67.

Etruskische Inschrift eines punischen Grabes : mi pui melkarG
aviekc k qp . . . na. Vgl. E. Lattes R. Ist. Lomb. Rend. Ser. 2
Vol. 32 Milano S. 659-670.

237. Ihm M. Lateinische Paijyri. Centralbl. f. Bibliotheksw. 16,

341—357.

Verzeichnis der ägyptischen, Herculanensischen und mittelalter-

lichen Papyri in lat Sprache nebst der Littei-atur über dieselben.
An grammatischen, fast niir orthographischen Dingen notiert Ihm
unter Nr. 6 quatuor, sexs (2. Jhd.), 7 prejyositis horiorum f. hor-
reorum^ debotis f. devotis (4. Jhd.), 13 hibernatur f. hibernat (156 n.

Chr.), 19 transf^uminianus (166 n. Chr.), 20 triarchus (167 n. Chr.),
32c humilia f. homilia, rignat f. regnat, seconda, ortatur f. hoi'tatur,

sermo divinos usw. (7. Jhd.), 32fl fistivitas, ambolafur, deffecidtas,
itenerum, nominebus, virtutebus. fidis rietet, anni siccriscunt, fluruit,

Hisrahüita usw. (6. Jhd.). Bemerke auch die unter Nr. 25 aufge-
zählten lat.-g'riech. Glossare auf ägypt. Papyri.

n) Zur italischen Mythologie und Altertumskunde.

(Weiteres s. Hauptabschnitt II.)

238. Röscher W. H. Ausführliches Lexikon der Griechischen und
Römischen Mythologie im Verein mit (vielen) herausgegeben von
W. H. R. Leipzig Teubner.

Das Jahr 1899 brachte die Lieferungen 39—42 (Nike-Oino-
trophoi).

239. Gruppe 0. Bericht über die Litteratur zur antiken Mythologie

und Religionsgeschichte aus den Jahren 1893—1897. Bursians

Jahrb. 102, 133-243.

Der 2. besondere Teil bringt die Namen in alphabetischer
Reihe, er darf in Anlage und Ausführung als eine fortlaufende Er-
gänzung zu Roschers Mythol. Lexikon gelten.

Anzeiger XII 2 u. 3. 13
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210. Avist E. Die Kcli<4ioii der Römer. (^ Darstellungen a. d. Ge-

biete d. niclitchristl. Helig'ionsgescli. Bd. 13). Münster Aschendorff.

VIII. 268 S. 4,50 M.

In dieser znsannnenfassenden Darsiellung-, die G. Wissowa
gewidmet ist, interessieren uns besonders die Abschnitte über die

nationale Epoche der römisclien Keligion, die etruskisehen Einflüsse,

die nationalrömischen und italischen Götter, die ältesten Feste und
Priesterkollegien.

241. BuUettino di Paletnologia Italiana . . . diietto da L. Pigorini.

Parma. Anno 25 (1899)= Serie III. Tomo V.

S. Anz. 11, ßibliogr. VII Nr. 258.

242. Rivista di storia antica e scienze al'fini, diretta da G. Tropea.

Messina. Tip. d'Amico 1895 ff.

Enthält manches zur archäologischen und ethnographischen
Vorgeschichte und ältesten Geschichte Italiens, bes. Siziliens und
Süd-Italiens. Auch in der Bibliographie, der Rivista werden hier-

hergehörige Schritten, namentlich von C de Cara und G. Caruselli,

angeführt, die dem Ref. augenblicklich nicht zugänglich sind.

243. Mommsen Th. Die italischen Regionen. In "Beiträge zur alten

Geschichte und Geographie. Festschrift f. H. Kiepert' S. 93—110.

, Berlin Reimer 1898. 4".

Trotz der politischen Auflösung der auf den VolUsstämmen
beruhenden Konföderationen (Italiens) bliel)en die davon entnomme-
nen Bezeichnungen nicht bloss für die notwendig auf dieselben an-

gewiesene Geschichtsschreibung massgebend, sondern sie behaup-
teten sich im wesentlichen bei den Geographen und in gewissen
Schranken selbst in der gewöhnlichen Rede. Stämme- und Regionen-
tafeln nach Strabon und Ptolemaeus S. 97—98, nach Plinius (die

augustischen Reg'ionen) S. 104, die Vollendung der Provinzialisierung
Italiens durch Diocletian S. 109.

244. Groutars J. de. Les Italo-Grecs, leur langue et leur origiue

(Suite et tin). Musee Beige 3, 236—245.

Vgl. Anz. 11 Bibliogr. VII Nr. 259.

245. Tropea G. II nome 'Italia'. Riv. di stör. ant. Anno I (1896)

fasc. 4. S. 120-148.

Geschichte der Frage. Bibliographie. Neue Studien.

246. Puglisi-Marino S. Sul nome Italia. Riv. bimestr. di antichitä

Greche e Romane. Anno I fasc. 4/6. Anno II fasc. 1/2 S. 67—87.

S. BphW. 19 S. 1200-1201 (Holm),

246a. Malgeri E. Sul nome 'Italia'. Nuove Osservazioni. (Estratto

degli Atti della R. Acc. Peloritana) Messina 1899 (di pagg. 75).

247. Heisterbergk B. Solum Italicu7n. Piniol. 58, 321—342.

Zur Terminologie staatsrechtlicher Begriffe {solum italicmn,

praedia ifalica, solum provinciale, ager romanus u. a.).

248. Petersen E. Funde und Forschung. Mitt. d. Deutschen Arch.

In.st. Rom. Abt. 14, 163—192.

Bericht über die älteste (z. T. vorhistorische) Archäologie von
Sizilien und Unteritalien.

249. Modestov V. J. De Siculorum origine, quatenus ex veteium
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testiinoiiiis et ex archaeologncis atque anthropolog-icis documentis
apparet. St. Petersburg- Wolff lb98. 93 S.

Russisch; Abdruck aus dem Zürn. Min. 1897 Nov. 176—330
Dez. 330—364 mit lat. Resume; über den Inhalt vgl. Auz. 10 Biblio-
graphie II 34.

250. Levy J. Dieux siciliens. Rev. archeol. 34, 256—281.
I. Les AeWoi et les TTaXiKoi. II. Hadranos. III. Pediakrates.

251. Orsi P. Pantalica. Cassibile. Mon. ant. Vol. IX Sp. 33-115 u,

117—146.

Sikulische Nekropolen.

252. Duhn F. v. Delineazione di una storia della Campania prero-

mana secondo i resultati delle piü recenti scoperte archeologiche.

Riv. di .stör. ant. Anno I (1895) fasc. 3 S. 31—59.

253. Montelius 0. Roma prima di Romolo e Remo. Rendic. d. R.

Acc. dci Lincei. Ci. di sc. mor. Ser. V Vol. 8 S. 196.

M. behauptet die Existenz eines vorhistorischen Roms im 12.

Jahrhundert.

254. Pinza G. SuUe mura romane attribuite all' epoca dei Re. Bul-

lettino d. Commiss. Arch. Comun. d. Roma 25, 228 — 261 ; Le civilta

primitive del Lazio. 26, 101-291.

255. Wilser L, Die Etrusker. Die Umschau 3, 769—770.

"Die Etrusker sind, wenn sie aucii ihre Rasse nicht ganz rein
bewahrt hatten, ein arisches Volk, die nächsten Verwandten der
Hellenen .... Dass aber ein Volk von eui-opäischer Rasse und
Kultur eine nicht arische Sprache gehabt haben sollte, wäre mehr
als wunderbar . .

."
(!)

256. Petersen E. Caeles Vibenna und Mastarna. Jahrb. d. Deutsch.

Arch. Inst. 14, 43-49.

Vgl. die Aufsätze von Körte und Älünzer. Anz. 10 Biblioo'r.

VII A No. 272 und Anz. 11 No. 264. 265.

257. Milani L. A. Sepolcreto con vasi antropoidi di Cancelli sulla

montagna di Cetona. Mon. ant. Vol IX Sp. 149— 192.

Paläoetruskische Grabstätte.

258. Mehlis C. Die Ligurerfrage. 1. Abt. S. A. aus dem Arch. f.

Anthr. 26, Heft 1. 24 S.

259. Pernice A. Sui Celti e la loro immigrazione in Italia. Riv.

bimestr. di antich. Greche e Romane. Anno I fasc. 4/6 (50 S.). Anno II

fasc. 1/2 S. 207—208.

S. BphW. 19 S. 1267-1268 (Holm).

260. Hirt H. Die sprachliche Stellung des Illyrischen. In "Beiträge
zur alten Geschichte und Geographie, Festschrift f. H. Kiepert".

S. 179-188. Berlin Reimer 1898. 4".

Die Sprachwissenschaft kann bis heute keute keinen Beweis
dafür liefern, dass das Albanesische die jüngste Phase des Altilly-

rischen sei. (Gegen Kretschmer Einleitung S. 262 f.) Die Veneter,
die Bewohner der eigentlichen 'IWupic, und die Messapier gehören
einem Sprachstamm an, der zu den ce^fi/w- Sprachen gehört und
zwischen Griechisch und Italokeltisch ein Mittelglied bildet. Das
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^Makedonische schHesst sich wohl dein lilyrischen, das Albanesische
aber, als satem-8\M'fiche, dem alten Thrakischen an.

Dayeo-en Holg-er Pedersen in Die Gutturale im Albanesischen
KZ. 36, 21)9 ff. Er kommt zu dem Resultat, dass wir bis auf weiteres
vier nichtgriechische Völker des Altertums auf der Balkanhalbinsel
zu unterscheiden haben: die Makedonier, die Südillyrier (die heu-
tigen Albanesen und die Messapier), die Nordillyrier mit den Ve-
netern, die Thrakier.

261. Ghirardini G. Di un nuovo gruppo di tonibe della necropoli

atestina. Rendiconti d. R. Acc. dei Lineei. Cl. di Soc. mor
Serie V Vol. 8 S. 102—113.

Vorhistorische Venetergräber.

o) Metrik u. ä.

262. Gleditsch H. Bericht über die Erscheinungen der griechischen

und römischen Metrik. Bursians Jahresber. 102, 1—64.

Umfasst die Jahre 1892—1897. Für uns kommen besonders-
in Betracht die Kapitel VI Der saturnische Vers der Römer und VII
Metrische Scliriften über das römische Drama.

263. Bornecque H. Le vers saturnien Rev. de philol. 23, 68—79.

B. macht, ohne die Bemühungen der Rhythmiker auch nur
zu erwähnen, wieder einmal den Versuch den Salurnier rein quan-
titierend zu messen. Seine Conclusions S. 78— 79 sind:

1) Le saturnien se compose de six pieds, plus une syllabe lon-

gue; c'est un septenaire iambique catalectique. Le pied pur est

le cinquieme pied. L'iambe peut se trouver h toutes les autres
places, ainsi que le spondee. L'anapeste n'est pas reQU aux qua-
trieme et cinquieme pieds, le tribraque aux deuxieme, quatrieme
et cinquieme. le dactyie au premier, deuxieme et cinquieme; le

pyrrhique ne se trouve qu'au troisieme et au sixieme pied. Natu-
rellement le trochee et exclu. En d"autres ternies, on peut trouver
au premier pied: iambe et tribraque, spondee et ana])este; le dac-
tyie ne s"y trouve pas, parce que la derniere syllabe courrait chance
d'etre allongee par la coupe. Au deuxieme: iambe, spondee et

anapeste, le tribraque et le dactyie etant ecastes pour la raison

que je viens de donner; au troisieme: pyrrhique, iambe, tribra-

que, spondee et ses Substituts; au quatrieme: iambe, spondee,.
dactyie; au cinquieme iambe; au sixieme comme au troisieme.

2) Des Separations de mots coupent le vers en qtiatre parties

distinctes comprenant respectivement: premier et deuxieme pied,.

troisieme pied et septieme demi-pied, huitieme demi-pied et cin-

quieme pied, flu du vers. En outre, autant que possible, les pre-

mier et deuxieme pieds sont formes chacun par un mot. Entre ces

difterents membres Thiatus est licite: la syllabe ünale de chacun
d"eux est, par suite, consideree comme indifferente. La coupe prin-

cipale et invariable est la coupe hepthemimere: la coupe tetrathe-

mimere et la coupe decathemimere peuvent, au b esoin, etre de-

placees d'un demi-pied, surtout lorsqu'il y a des noms propres dans
le vers ou qu'il se termine par un mot de deux longues.

4) Les 3iiie et 4i»e demi-pieds, comme les 8me et 9ine^ c'est-ä-dire

ceux qui terminent les premier et troisieme membres peuvent etre

remplaces par une longue prolongee; une breve finale, assimilee ä
une longue, peut jouer le röle de longue prolongee. Quand il est

necessaire de placer ä la fin du vers un mot de deux longues, et
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<lans ce cas seulement, la meme faculte est doimee ])our les

demi-pieds 12 et 13. [Vi^-l. zur Saturniert'rag'e die Referate von F.

Skutsch in Vollmöllers Jahresb. 4 I S. 85—87, H. Gleditsch in Bur-
sians Jahresb. 102, S. 42-47 und Ref. ebenda 106, 57—62].

264. Maurenbrecher B. Forschungen zur lateinischen Sprachge-

schichte und Metriic. 1. Heft: Hiatus und Verschiffung im alten

Latein. Leipzig Teubner. VIH, 269 S. 7 M.

Inhalt: Einleitung. Hiatus und Verschleifung. Geschichte
der Hiatusfrage (S. 1—15). Erstes Kapitel. Auslautendes m
und s in der Poesie (S. 16—lOß). Einleitung. Abfall von m in

der Sprache. Hiatus und Verschleifung von vi bis Plautus. Vor-

bemerkungen und Grundsätze zur Statistik der Versclileiiung. Der
Hiatus einsilbiger Worte bei Plautus und in der archaischen Poesie.

Hiatus mehrsilbiger Worte in Senkung. Der Hiatus in Hebung.
Erklärung des Hiatus durch Erhaltiing des Auslauts. Der Nasal-

^'okal und der Hiatus. Geschichte des Nasalvokals (des auslauten-

den m) in der Verschleifung bis 600 n. Chr. Der Auslaut .s in der

Sprache und in der Poesie. Zweites Kapitel. Das ablativische
d in der Litteratur (S. 107 — 146). Einleitung. Inschriftliche Ab-
lativformen. Hiatus und Verschleifung der Ablative in der archai-

schen Litteratur. Die rf- Formen und der Hiatus der Personalpro-

nomina bei Plautus. Der Hiatus der Ablative auf -ö bei Plautus.

Die Ablative auf -i, -u, -ä imd -e bei Plautus. Geschichte der Ent-
wicklung der d-Formen bei Plautus. Drittes Kapitel. Der Hia-
tus, bei Plautus und im Altlatein. Allgemeine Erwägungen
gegen und für den Hiatus. Der Hiatus einsilbiger Worte bei Plau-

tus. Die einsilbigen Worte in der archaischen Poesie. Der Hiatus
in Diärese und Personenwechsel. Der Hiatus nach -ae bei Plautus
und in der alten Poesie. Der Hiatus in Senkung nach -n iind -i

bei Plautus. Die plautinischen Hiate in Senkung nach -o, -a, -e. Die
Hiate in Hebung bei Plautus., Der Hiatus in der übrigen archai-

schen Poesie. Geschichtliche Übersicht über Hiatus und Verschlei-

fung im alten Latein. Der Hiatus in Cäsur. Zusammenfassung der
Resultate für Plautus. Anhang zur Statistik. Die unsicheren
Verschleifungen. Zur Beurteilung der Häufigkeit der Verschleifung
ixnd ihrer Gattungen. Nachträge. Namen- und Sachregister. Stellen-

verzeichnis.
Die kritische Frage nach der Berechtigung des Hiatus in der

plautinischen Überlieferung kann nur gelöst, werden durch ver-
gleichende statistische Analyse dieser Überlieferung, wobei
Hiatus und Verschleifung in gleicher Weise zu berücksichtigen
und alle Konjekturen zunächst ausser Auge zu lassen sind.

Resultate (S. 231— 232, 235): berechtigte Hiate der plautini-

schen Überlieferung sind 1) einsilbige Wörter in aufgelöster Hebung;
2) in allen Senkungen; 3) mehrsilbige Wörter auf «e, ^, m, o, ä, m
in Senkung; 4) mehrsilbige Wörter auf i, u, m in Hebung ohne
Kürzung; 5) einige einsilbige Wörter in ungekürzter Hebung, näm-
lich quoi, hae, rem, re und die Worte auf i\, 6) Hiate in Diärese
und 7) im Personenwechsel; wahrscheinlich ist die Echtheit des
Hiatus der Endsilbe mehrsilbiger Worte in aufgelöster Hebung.
Neben diesen allen bleibt ein Rest solcher Hiate, die mit Sicherheit

als Korruptelen erklärt werden können: wann sie in unsere Überlie-

ferung eingedrungen sind, bleibt unklar; sie verdanken ihre Ent-

stehung zweifellos der falschen Analogie nach den echten Hiaten.

Ihre Zahl war nicht sehr gross im Plautinischen Texte; in Betracht
iiommen hierbei nur 1) Hiate in Hebung oder Senkung' nach kur-
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zem Auslaut (^, ä), 2) Hiate in Senkung- nach e, 3) einfeilbio-e und
mehrsilbige Worte in ungekürzter Hebung- ausser den oben ge-

nannten. Ihre Erledigung ist der niederen Textkritik zuzuweisen.
In 100 Versen kommt jener legitime Hiatus einsilbiger Worte 1,3 mal,

die anderen (nach M. bereclitigten) 4mal, die Verschleifung 147,5 mal
vor. Vgl. LC. 1899 Sp. 9G7-969 und 1085-108G (F. Skutsch und
Entgegnung- B. Maurenbrechers).

265. Bennett C. E. Rhythmic Accent in Ancient Verse. Am. Jottrn.

Phil. 20, 412-428.

B. verteidigt seinen Aufsatz: What was Ictus in Latin Pro-

sody? Am. Journ. Phil. 19, 361 ff. [Anz. 11 Bibliogr. VII No. 15]

gegen G. L. Hendricksons Angriff -Am. Journ. Phil. 20, 198—210.
Hendrickson erwidert mit einem Conmient on Professor Bennett's

Reply, ebenda S. 429-434.

266. Mari G. I trattati medievali di ritmica latina. Milano Hoepli.

124 S. 5 1.

267. Mari G. Ritmo latino e terminologia ritmica medievale Studi

di hlol. romanza 8.

268. D(escheemaecker) St. H. Tableaux synoptiques de la quantite

latine. Grammont Van Nieuwenhove. 20 S. 4".

München. Gustav Herbig.

VII. Keltisch.

1. Sommer F. Der keltische Sprachstamm. Beilage zur Münchener
Allgemeinen Zeitung 18. u. 19. XII. 1899.

2. d'Arbois de Jubainville H. Cours de litterature celtique. Tome VI.

La civilisation des Celtes et celle de l'epopee homerique. Paris.

3. Holder A. Altceltischer Sprachschatz. 11. Lieferung: Mediola-

num — Norici.

4. Thurneysen R. Der Kalender von Coligny. Ztschr. f. celt. PhiL

2, 523 ff.

5. Esperandieu E. Calendrier de Coligny (Ain). Reconstitution.

Vgl. R. C. 20, 100.

6. Rousselot Les articulations irlandaises etudiees k l'aide du pa-

lais artiticiel. La Parole 1, 241— 62.

Cette etude tres restreinte des articulations d'un seul Irlandais^

nous permet de reconnaitre : 1^ L'influence reciproque des voyelles

sur les consonnes, des consonnes sur les voyelles, ou des voyelles

et des consonnes entre elles; 2^ L'intluence des groupements syn-

tactiques ou de la morphologie sur les articulations; 3^ L'etendufr

des variantes dans la place d'articuhition que peut presenter un
meme son sans perdre son identite acoustique; 4*^ La difference de
force qui existe entre les consonnes initiales et les finales, entre^

les consonnes finales elles memes suivant qu'elles sont apres une
voyelle ou une autre consonne; 5*^ La possibilite de prevoir d'äpres

un trace la marche future d'une evolution; 6** La realite des mouil-

lees k' g' t' cV .s-'; 7*^ Enfin la necessite d'une Chronologie en pho-

netique, si l'on veut ramener a la regle les irregularites apparentes.

7. Pedersen H. Irsk Literatur. Dansk Tidsskrift 1899, S. 709-726.

Behandelt hauptsächlich die alten irischen Heldensagen.
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8. Stokes Wh. Hibornica (Fortsetzung). KZ. 3G, 273 ff.

18. A sandhi — ruie. Beispiele von Wandel auslautender Te-
nuis zur Media vor stimmhaftem Laut. 19. The sound-groups apn^
epn, ijyn, ojjn, upn: in apn, epn, ipn schwindet jj ohne Ersatzdeh-
nung-. 20. Vowei-flankecl p. Weitere Beispiele. 21. Enclisis at'ter

interrogative particles: auch nach iiiterrog'. co. 22. Two prepositio-

nal prefixes. am- in arnigim aus '''{p)ar{a)n-; eh- in eb-lim aus
*eh alim zu skr. ahhi. 23. merbligim 'wimmele' zu moii-h 'Ameise'.

9. d'Arbois de Jubainville H. M indo-europeen = cht celtique.

R. C. 20, 116.

Wird von den Galliern mit XT, von den Römern mit CT oder
T wiedergeg-eben.

10. Strachan J. Final Vowels in the Feiire Oenguso. R. C. 20,

191 ff., 295 ff.

Untersuchung" über die Reimverhältnisse.

11. Zupitza E. Über Doppelkonsonanz im Irischen. KZ. 36, 202 ff.

Untersuchungen über die orthog'raphischen Verhältnisse in

den air. Glossen, im Mittelirischen und ihre Entsprechung'en im Neu-
irischen.

12. Dottin G. Etudes de phonetique irlandaise. I. dh—(/h. R. C.

20, 306 ff.

13. Ernault E. Sur la chute de 1' er final en breton. R. C. 20, 199 ff.

14. Loth J. Remarques sur le Wortschatz der keltischen Sprach-

einheit de M. Whitley Stokes. (Suite). R. C. 20, 344 ff.

15. Zimmer Keltische Studien 17. KZ. 36, 416 ff.

1) Bret. mai% arvar, körn. i7iar. In hep mar 'zweifellos' usw.
ist mar = 'wenn'. 2) Ir. enechinn , kymr. gicynehiverth, breton.

enepuiierfh. Erläuterung- der Bedeutung-sentwicklung" an der Hand
litterarischer Beleg-e. 3) Kornisch arluit, kymr. arhcydd^ arghcydd.
Übersetzung- des ag-s. hläfveard. 4) Ir cirdub, kyinr. p^urdu. Ir. cir-

ist eine Entlehnung- aus lat. 2?Mrw.9 durch britannischen Mund. 5)

Seis, Saeson : aus Saxö, Saxönes. ß) Ir. cäin, kymr. ceiniog, ir.

cianog. cüin durch brit. Vermittlung aus lat. canön entlehnt, ebenso
cianog aus kymr. '*ceinöc. 7) Air. hdgim,, hdy = kymr. beio, bai.

8) Das angebliche keltische Verbum skartö'ich sondere ab'. Existiert

nicht, vielmehr e.ss-eart, verwandt mit ir. fo-chmrt usw.

16. Zupitza E. Etymolog-ien. BB. 25, 89 ff.

Darunter keltische: Ir. loss. Ir. folongim. Ir. dge. Ir. gobel.

Kymr. cyßudd. Kymr. llyvi. Ir. traig. Kymr. chivarddaf. Kymr.
givytc. Kymr. llith. Kymr. nifhio. Ir. tarr. Ir. meifh. Ir. dergnat.
Kymr. cern. Ir. feig. Kynn-. fficdan. Kymr. dera.

17. Loth J. Additions et remarques au Dictionary of the Welsh

Lang-uage du Rev. D. Silvan Evans (A—D). ACE. 1, 400 ff.

bal, baille: ACE. 1, 396 f.; abar dall 397 f.; alam gall. alafSdS;
coscath 399.

18. Meyer K. Contributions to Irisii Lexieography {Alp — arba).

ACE. 1, suppl. 81 ff\

19. Stokes Wh. Fifty Trish Etymologies. BB. 25, 252 ff.

20. Strachan J. OKI Irish Toglenomou. R. C. 20, 445.

Zu doylenhn.



274 VII. Koltiscli.

21. Strachan J. 0. Ir. äil. ACL. 1, 471 f.

22. Loth .1. Aff'icj/s — ervoas. KC. 20, 205 f. dryir RC. 20, 342 f.

23. Ernaiilt E. Etymologies bretonnes 11—30. iMSL. 11, H. 2, S. 92 ff.

24. Thomas A. De quelques noms de lieux franQais d'orig'ine g'au-

loise. RC. 20, 1 ff. 438 if.

25. Strachan J. The Nominative Plural of Neuter ?<stenis in Celtic.

IF. 10, 76 1'.

Zu air. dcer 'Thränen', kvmr. deifjr aus *dakrü nocli dorus pl.

^Tlior' aus '-'dnoresfü.

26. Zimmer H. Keltische Studien 18. Beiträg'e zur altirischen Gram-
matik. KZ. 36, 461 ff.

1) Der iirsprüng"!. N. Akk. Du. der w-Stämme im Altirisehen.

giun 'Mund' aus *genü, N. Du. zu gen 'Kinnbacke'. 2) Altirisch

asbert und asruhart in ihrer Bedeutung" für die altirische Tempus-
lehre. Die Verbalt'ormen mit und ohne ro- sind syntaktisch ver-

schieden. Durch ro- bekommt ein Praet. die Bedeutung" des Plus-
quamperf. od. eigtl. Perfekts, ein Conj. praes. die eines Conj. perf.

oder des Fut. exaet., ein Imperf. wird zum Plusquamperf. Ferner
steht ro- beim Conj. praes. zum Ausdruck eines Befehls oder Wun-
sches. — Besprechung- der britannischen Verhältnisse. — Die Ver-
balpartikel ro- ist formal und in ihrer Grundbedeutung" mit der No-
minalpartikel ro- identisch. — Entwicklung im Neuirischen.

27. Zimmer H. Grammatische Beiträg-e. 2. Über verbale Neubil-

dungen im Neuirischen. Ztschr. f. celt. Phil. 3, 61 ff.

28. Strachan J. The Substantive Verb in the Old Irish Glosses.

Traiisactions of the London Pliilolog"ical Society 1899.

Materialsammlung" aus den altirischen Glossen und Unter-
suchung- über die Anwendung" der verschiedenen Formen. — Vg"l.

RC. 20, Sl ft-.

29. Sti-achan J. Grammatical Notes. Ztschr. f. celt. Phil. 2, 480 ff.

Formern aus dem Lebor na h-Uidre: 1) 1. 3. sg". pres. ind. in

-nd. 2) prct. pass. in -it. 3) 3. sg". pret. pass. in -ta, -tha. 4) 3. sg".

pret. act. in -ta, -tha, -th. 5) 3. sg". pret. pass. in -as. 6) Afüxed pro-

nouns 7) Absolute forms in the present and futurc of Compound
verbs. 8) no- with Compound verbs. 9) 3. sg. pret. in is in Com-
pound verbs. 10) 2. pl. in -bair.

30. Stern L. Chr. tec, tegach, teckaf, tecket. Ztschr. f. celt. Phil. 3,

135 ff.

Im Mittelkymrischen zeigt der Komparativ noch keine Ver-

härtung" einer Media vor -ach; erst in der neueren Sprache nach
Analogie des Superl. u. Aequalis. — Untersuchungen ül)er verschie-

dene phonetisclu; Verhrältnisse der britiscjien Verschlusslaule usw.
Das Suff, ach = ir. -acc, -ac. (Gebrauch bei Substantiven, wie
pobl-ach 'Pöbel' usw.). Das für den "Aequalis" anzusetzende Suff.

•het ist =: ir. sdith 'Genüge, Fülle'.

31. Loth J. Brodyr, broder, brodorion. ACL. 1, 394 ff.

Der neben brodyr existierende PI. broder (zu braicd) ündet
sich last nur bei Zahlwörtern. Der Wandel zu e beruht auf schwä-
cherer Betonung in dieser Stellung.

32. Loth J. Un subjonctif aoriste gallois. R. C. 20, 79 1.

duch aus *douk-se-t 'er mög"e führen'.
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S3. Ernault E. Les foi-mes de rirfinitif breton (Fortsetzung). Ztschr.

f. celt. Phil. 2, 494 ff.

Leipzig. Ferdinand Sommer.

Till. Germanisch.

A. Allgemeines.

Ger m a n i s c h e G r a m m a t i k .

1. Grundriss der german. Philologie, herausgg. von Hermann Paul.

Zweite verViesserte und vermehrte Autlage. I.Band, Lieferung ö

(S. 993—12.32) (enthaltend den Schluss der Geschichte der engl.

Sprache u. den Beginn der Geschichte der fries. Sprache) und
Band 3, Schlusslieferung (S. 734—995) (enthaltend die Ethnogra-

phie der german. Stämme). Strassburg' Trübner, je 4 M.

2. Abhandlungen zur german. Philologie. Festgabe f. Rieh. Heinzel

von F. Detter, M. H. Jellinek, C. Kraus, R. Meringer,
R. Much, J. Seemüller. S. Singer, K. Zwierzina. Halle

Niemeyer 1H9S. VIII u. 534 S. 14 M.

3. Lubovius L. First introduction to German Philology. London
Blackwood. 96 S. 1 Sh. 6 d.

4. Wilmanns W. Deutsche Grammatik. Gotisch, Alt-, Mittel- und
Neuhochdeutsch. 2. Abteilung: Wortbildung. 2. Aufl. XVI u.

671 S. Strassburg Trübner. 12,50 M.

5. Löwe R. Die ethnische und sprachliche Gliederung der Ger-

manen. Halle Niemeyer. 59 S. 1,60 M.

6. Bugge S. Beiträge zur vorgermanischen Lautgeschichte. I. Zur
Erläuterung des germanischen ai. PBB. 24. 425—63.

pjehandelt das Verhältnis von Wörtern wie. feilt : fäli an. fäh'.
"Das Vorgermanische hat ein reduziertes, vielleicht gemurmeltes ^

(einen Schwa-Laut mit z'-Timbre) gehabt", der "regelmässig aus 9

entstanden" ist. "Nicht selten setzt germ. ai . . eine zweisilbige Form
des Vorgerm, mit zwei Vokalen voraus, die durch einen Konsonanten
getrennt waren. Der erste war ein kurzes idg. o oder a; der zweite
war das aus 9 entstandene reduzierte i, dem in mehreren Wörtern
ai. ^, griech. ä entspricht." Beispiele: 1. got. ^hraiiv ikravis^ hraiw-
aus krowi- krowa-. — 2. ae. dr 'Ruder' : aritram — 3. airus 'Send-
bote', dazu das Nom. act. ahd. äriindi usw. Der Stamm des Nom.
ag'. wohl urspr. airund. Part, zvi air- 'rudern'. — 4. feili neben fäli,

fair KiuXew pdnate, kelt. (;J)eZ7^^ö "verdiene', Vit. pehia.s 'Erwerb', Grdf.
polai/os poliyos. — 5. got. *niail : mdlam, inalinds, faeXac. Dazu ahd.
')näl 'Fleck', jneljan. lit. inely.s 'blauer Färbstoff'. — 6. hreinn 'Ren'
: Kepac. Idg. Ä:er9nd.s- 'gehörnt'; Grdf. korinos, dazu ablautend keranos,
russ. serna 'Reh'. Weil in korinos n nach i folgte, entstand hrainaz,
nicht *hairnaz. — 7. fraisan : ireipäu) experior, Grdf. pordsö-, —
8. neunorw. eim 'unschmackliaft' neben cemen : ainläs 'sauer', aniiti

'plagt'. — 9. maitan : Te,uv6iv T|uriTÖc xeinaxoc. Grdf. Ho'mddö : tmoido
: *pmait5 : *maito. — 10. *aglaifs st. aghalid. — 11. araiveiz 'Erbse'
: öpoßoc, ervum, Grdf. oroiad. — 12. arbaips aus arabit-. — 13. öhei77i,

urg. aunhaimaz aus au'onkamos. — 14. meinen : luevoc, (uevuj, juevexöc,
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Wz. moni , inam-. — 15. ehni, ehnr 'Dampf, Feuei*' nicht aus *eictnii

wcü'en der l>edeutung'; dazu ablautend aisl. ima 'Dampf? usw. :

sehwed. dial. am. Grdf. ^ammos, vgl. aniinus usw. — IG. Hredgotan
'die Siey-g'oten', zu hröpeigs, das zu klrti- g-ehört; daneben Gen.
Hrci;da, anorw. Hreicfgotun, g-erm. hraipi- aus konti-. — 17. tains,

Stannn don,^ : dön- in öüüvat, lett. döüi- = öefaac : h(u 6ü)|ua. — 18.

ahd. (alcm ) neiman 'loqui' aus nommiyeti, vgl. övo|.iaivuu. — 19. ahd.
cheren 'vertere'; an. keyra (aus *kaurjan)\ ae. cierran {aus^karsjan)
gehören zusammen. Das ae. Verb stammt aus vorg-. *garsijö, das
ahd. aus urg-. *kai7'ijö, *kairrijo, *kairzijö, vorg. *garisij/ö, das an.

aus vorg'. ""garusiyö. — 20. aih : onqs'a, eve^KCiv. 3. Plur. vorg'.

*aninki\f, das aeihün oder 3. Plur. amkijt [vgl. änäs'a). — 21. ae.

icasend 'throat', Part. Praes. aicdsnt- zu (xy\\x\. — 22. gotl. vajiunde
'Siieiseröhre' aus *aicdlnt- zu cy. aicell 'conduit, pipe', äeKXa usw. —
23. ahd. treyio 'Drohne', daneben ae. dran. Letzteres hat wohl
dhrnnd- als Basis. — 24. lerche, Grdf. laiwrakön-, daneben anorw.
lö, lt. vorg. law-. Basis laiv9 (zu laus). — 25. ahd. reihhen, daneben
rakjan ; Basis vorg. or^ig- orag-, vgl. öpe^uj, fjyant-. — 26. anorAv.

i'eik 'Seheitellinie', daneben neuisl. ?Yik 'Streifen'. Zu diesem gehört
ai. rdji- 'Streifen', ferner raji- 'Richtung'. Basen rätgi- : ragi ragd-.
— 27. breit aus ^hhorrtdhos., vgl. beriü, herti 'streuen'. — 28. heimo
'Hausgrille' neben haimnelmaus, von hamme abgeleitet, ahd. hamma
'Hinterschenkel' : Kvri|ur|. haiman ans haintnan aus vorg. kai^imon.
— 29. an. feigr usav. aus 'poipxryo- zu i^akrciH. — 30. isl. smc'iri

'Klee' aus *smäirhon-, vorg. *smardkon ". Ir. seamar. — 31. anorw.
hreistr 'Schuppen' aus "^karsdfro- : abg. krasta 'Scabies'. — 32. ahd.

gaineit 'vanus' : griech. f-ärriv 'umsonst', air. inmadce 'sine causa',

Basis 7natd-. — 33. fraiic- aus pariwo- zu pario. — 34. kleid,

Grdf. golito- : ßdAXo). — 35. öem neben neunorw. huna F. 'Knochen-
röhre', Basis bona-.

Der behandelte Lautwandel soll sehr alt sein und jedenfalls

der Lautverschiebung vorausgehen.

7. Löwe R. Relative Chronologie der germanischen Tenuisverschie-

bungen. IF 10, 77-84.

ahd. finko : mlat. pincio ist nach der Verschiebung des idg.

k, vor jener des idg. p ins German. eingedrungen. Vgl. an. karfe
= Wallis, kerp, lit. kärpa usw. Westg. ahd. karpo usw. zeigt, dass

dieses p früher verschoben liatte als das Nordg.; denn das Wort
wird wohl aus dem Kelt. zuerst ins Westg. gelangt sein. — ae. pcep

usw., wahrscheinlich eine frühe mittelbare Entlehnung aus dem
Griechischen, zeigt, dass p früher als t verschoben ist.

8. Regnaud P. Sur le jot initial dans les principaux dialectes ger-

maniques et la loi phonetique qui le concerne. Acte, du XL Con-

gres Orient. Sect. I S. 285—97.

9. Ludwig A. 1) Das Verhältnis der 7/i-Formen der german. Dekli-

nation zu denen des Lettischen und Sla vischen. 2) Die 1. Plur.

auf -?»ee.s im Ahd. Sonderabdruck aus den Sitzungsberichten

der kgi. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften. Prag Rivnac.

8 S. 0,20 Mk.

1) 711 soll willkürlicii aus bh hervorgegangen sein. — 2) -Tiies

aus -mais soll alte Nebenform von ivei.H usw. sein, die an die fertige

Verbalform antrete.

10. Brugmann K. Der Ursprung der germanischen Komparations-

suffixe auf -üzan-, -östa. IF. 10, 84—90.
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Geht von Adverbien auf -i wie fnri, air, fruo ii\\s\ naeli dem
Verhältnis derselben zu den Koniparationsfornien auf -iz- sollen

sich -ö2-Forinen neben den Adverbien auf 5 eingestellt haben.

11. Cosijn P. J. Die substantivierten Partizipia Präs. des Urger-

manischen. IF. 10. 112.

Trotz Kluge IF. 6, 341 sind die c?-losen Formen der Nomina
agentis auch ausserhalb des Kentischen wohl beglaubigt. Sie sind

im Vokativ lautg'esetzlich, desgleiclien im .s"-losen Nom., den wir
nach zaii ansetzen dürfen.

12. Kluge Yv. Nominale Stammbildungslehre der altgermanischen

Dialekte. 2. Aufl. (Sammlung kurzer Grammatiken germanischer

Dialekte. B. Ergänsungsreihe I.) Halle Niemeyer. X u. 119 S. 3 M,

13. Hadady G. Die germanische Derivation, mit besonderer Be-

rücksichtigung der gotischen und der neuhochdeutschen Sprache

imagyar.). Progr. Särosalja U'jhely.

14. Hinsdale E. C. 1) The Verbum perfectivum as a Substitute for

the Future Tense. 2) icerdan and wesan. Mod. Lang. Notes 13,

(1898) 265-71.

Sucht zu zeigen, dass die ahd. Verhältnisse den got. nicht

entsprechen.

15. Rittershaus Adele. Die Ausdrücke für Gesichtsempfindungen

in den altgermanisclien Dialektt^n. Erster Teil. (Abliandliuigen

hrsg. von der Gesellschaft f. deutsche Sprache in Zürich, No. 3.)

XIV u. 81 S. Zürich Seidel. 2 M.

Wortkun de.

16. Kluge Fr. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache.

6. Aufl. XXVI u. 510 S. Strassburg Trübner. 8 M. geb. 10 M.

17. d'Arbois de Jubainville H. Fragments d'un dictionnaire des

noms propres francs des jiersonnes ä repoque merovingienne. Le
moyen äge. 12 No. 3.

18. Berger H. Die Lelmwörter in der französischen Sprache ältester

Zeit. Leipzig Ueisland. III u. 347 S. 8 M.

D;irin Lelmwörter aus dem Germanischen (S. 309— 19); jedoch
behandelt der Verf. die Mehrzahl der german. Lehnwörter als Erb-
wörter, die schon im gallischen Vulgärlatein eingebürgert gewesen
seien.

19. Brückner W. Charakteristik der germanischen Elemente im
Italienischen. Progr. des GN'mn. zu Basel. 32 S. 4*^.

20. Johansson K. F. Über aisl. eld?^ (le. CBled'Feucv' usw. ZZ. 31,

285 -302.

Urgerm. ail- ist Kontamination von aidh- und al-, Germ.
Grundform aileda- ; Suffix idg. -eto-. Neben der f?'-Bildung faheps
kommen die Partizipia auf -eto- in Betracht. Für diese darf man
wechselnde Betonung und daher germ. -epa- -edä- voraussetzen,
das zu '-edd.-, '-eda werden muss. Das nebentonige e wird wie
haupttoniges behandelt, daher hafcd, trüadr, trüat sagat, lif'at

pagat, vakat usw. aileda- musste synkopieren: pagt, lifdr, spart
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usw. yo-l. tacitus, veffetits, habitus g-eg'oiiübev deletus, ohsoletus usw.).

eldr durch Verallg'emeinenmg der synkopierten Form eiitstaiulen.

21. KaufFmann Fr. hexe. ZZ. 31, 497.

Verteidigt seine Deutung von hacjazussa (PBrB. 18, IJSö) gegen
S. Riezler, der haga nicht auf den Wald, sondern auf die umhegte
Flur bezieht; denn hagustalt könne nur 'Waldhesitzer' heissen.

2-2. Kock A. Etymologisch-mythologische Untersuchungen. IF. 10,

90-111.

Bopn. — Byleiptr. — Färhaufi. — Forniöfr. — Gleipnir. —
Goi'v. — Helblindi. — Hier. — Laufey. — Loki. — Loptr. — Mioll-

nir. — Xdl. — Nari. — Norr. — Bern. — Sigyn. — Söti. — Vdli. —
Vingporr.

2:1 Meyer K. M. Koi)ulative Eigennamen. HZ. 43, 158—69.

Bei den german. Eigennamen ist prinzipiell ein guter, ver-

ständlicher Sinn anzunehmen. Namen wie Hildegund, Fredegunde,
Sigcfrid, Wolfram dürfen jedoch nicht als imterordnende, sondern
müssen als beiordnende Komposita gefasst werden. Wie etwa
in moderner Zeit der Dopjielname Peter-Paul gegeben wird, so

konnte ein Verehrer Wodans seinen Sohn nach den beiden heiligen

Tieren des Gottes nennen. Sigefrid 'der Sieg und gefestigten Frieden
besitzt'. Es gibt 2 Hatiptklassen der Dvandvanann'n : i) rechte

Wappennamen \xW porstein, Ulfkeül 'der, dem Thor und der
Opt'erstein heilig sind', 'der den W^olf und den Kessel im Wappen
führt' und 2) die Segensnamen wie Gundfrkl, Hruadlaug u. a.

24. Möller H. Chatti und Hessen. HZ. 43. 172-80.

Gegen Bi-aune IF. 4, 341 fi\ Die Chatti der Römer werden
von dem Hessengau als ihrem Ursitz ausg'egangen sein, gradeso wie
die Batari ein grösseres Gebiet inne haben als die heutige Betuwe.
Ch(dti soll germ. pp haben, während in Chattuarii (ae. Hetware),
obwohl sie mit den Chatten verwandt sind, urgerm. tt anzunehmen
sei; die Stannnsilben beider Namen sollen nicht verwandt sein.

Strabos Xcittoi. das Braune für die Existenz eines germ. tt in Chatti

heranzieht, gehe auf die röm. Namensform zurück, beweise also

nichts. Der Einwand Braunes, dass Chatti von 400—706 erscheine,

erst c. 720 Hassi auftrete, der Prozess des Übergangs von tt zu ss

also selir jung sein müsse, obwohl schon im Got. um 400 .^.s- für

altes tt auttrete, sei unzutreffend, da das tt von Chatti nur für die

Aussprache in der Zeit der ersten Entlehnung (im letzten Drittel

des 1. Jhs. V. Chr., spätestens unter Drusus) Gültigkeit habe. Die
phonetischen Einwendungen Braunes gegen den Übergang" eines

ixrgerm. pp in ss sind sämtlich nicht stichhaltig.

25. Uhlenbeck C. C. Eber. PBrB. 24, 239-44.

Gegen Berneker IF. 8, 283 f. Meillets Erklärung von slav,

veprb aus Kontamiimtion von "^voprb (aus *opi-h) und *jeprb laus

*eprb), vgl. IF. 5, 732 f., ist unstatthaft, da die aslav. ^;-Prothese

nicht vor o eintritt. Im Gegenteil beweist abg-. serb. russ. poln. osa
'Wespe', dass im Urslav. v vor o sogar verloren gehen konnte, v

in veprb also idg. vielleicht veprb : ebur = vrsabhd- : rsabhd-. — Das
Verhältnis von aper : zii ebur ist rein lautlieh. Beziehung 7A\ yabh-
abzuweisen : gäbhati : cetpupoc = yugdm : Zm^ov.

26. Wilbrand J. Über die Namen Teutonen und Teutoburg. Zwöltter

Jahresbericht des histor. Vereins tür die Grafschaft Kavensberg-,

1898.



VIII. A. Allg-emeines. 279

27. Wood Fr. A. Germanic etymolog-ies. Mod. Lang-. Notes 13

(1898), 81-88.

Vgl. Anz. 11, Al)t. IX A Nr. 27. Behandelt werden ausser
den a. a. 0. genannten Wörtern aha und airus noch 3) hrunjö.
4) didps. 5) fastan. 6) dauhts. 7) jah. 8) kuna-icida. 9) ganip-
nan. 10) gatarnjan. 11) gup. 12) hlanc, kleipra. 13) ib-dalja,

ih idcs. 14) Icöpan. Ib) ^n.hvelpr. \&) sicarts. \l)hisaüljan. IH) sicaran.
19) hausJan.

28. Wood Fr. A. Etymologisches. PBrB. 24, 529-33.

1. gaul : xö^oc "Saft'. — 2. kaicz : gaudziü 'heulen'. — 3. ge-hiure
: nihd. hüren 'kauern', vgl. hold 'gnädig-, herablassend'. — 4. aisl.

küra 'unthätig- sein', engl, coicer 'kauern' : Yupöc 'rund, g-ekriimmt'.
— 5. hnasqiis aus *qnodHqo- : kändu 'beisse'. — (>. 7ieh aus nekno ;

tiäsati 'erreicht'. — 7. ahd. gisal mit air. giall zu haereo. — 8. mahr
'Alp'. : russ. kikimo7'a 'Gespenst', poln. mora 'Alp'. — 9. sels se-la-

(Wz. se 'säen') 'das Säen, Säezeit, Jahreszeit, Zeit' vg-l. satio : saison.
Das Adj. bedeutet 'zeitgemäss, passend'. Vgl. ae. scbl 'Zeit, günstige
Zeit, Glück'. — 10. scliraube : scrüpus 'spitzer Stein', CKopTriöc 'stach-

lig'. — 11. ae. strldan 'schreiten', ahd. strltan 'streiten'; Grund-
Bedeutung wohl 'ausstrecken, wonach trachten, s. anstrengen'. —
12. engl, throe 'Schmerz' : präivan, dreien, vgl torqueo 'drehe, pei-

nige'. — 13. strafe: Hü. pjrafian 'antreiben; tadeln, züchtigen'. —
14. ahd. zldaläri, Basis vorg. dl-tlo Wz dl- dei-; dazu lett. dejums
'gehöhlter Bienenstock', dejele 'Baum, worin ein Bienenstock aus-
gehöhlt ist'.

Ziir Altertumskunde und Ethnographie.

29. Müllenhoff K. Deutsche Altertumskunde. 4. Band. 2. Hallte.

XXIV u. S. 385-751. Berlin, Weidmann. 1900. 10 M.

30. Heyne M. Das deutsche Wohnungswesen von den ältesten

geschichtlichen Zeiten bis zum 16. Jh. Mit 104 Abb. (Fünf Bücher
deutscher Hausaltertümer Bd. 1.) Leipzig Hirzel. 12 M.

31. Hempl G. The origin of the runes. Journ. Germ. Phil. 2,

370—74.

The runes are based on a Western Greek aiphabet diflfering-

but little from the Formello aiphabet and that in the direction of
certain other Western alphabets, for example, the Venetic, the East
Italic (or 'Sabellic') and the Gallic, and the adoption of this aiphabet
by the Germanic people took place about 600 B. C, at which time
the Chief changes that differentiate Germanic speech from the remai-
ning Indo-European languages had taken place.

32. Kauffmann Fr. Germani. Eine Erläuterung zu Tacitus Ger-
mania. Kap. 2. ZZ. 31, 1—4.

Die belgischen Germani, die später Tungri hiessen. haben
mit ihren Verbündeten, ehe sie das rechtsrheinische Land vor den
Germanen räumten, politisch unter germanischer Oberhoheit ge-
standen, bildeten also damals eine nafio Germanorum. Ebenso
werden die pannonischen Osi als Germanorum nafio bezeichnet.
Beidemal wird durch ?2atio die politische Abhängigkeit fremd-
sprachiger Stännue bezeichnet. Später räumten die unterworfeneu
Keltenstämme den Siegern das Feld, So kamen politisch zu den
Transrhenanen gehörende Völkerscharen unter dem Namen Ger-
mani, Alle Eindringlinge wurden in Gallien so benannt; von ihnen
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^vul•de der Name auf das ganze Volk übertragen, zu dem sie poli-

tisch geliörten und von dem sie ausgegangen waren. So bürgerte
sich in Gallien der Name Germani für alle Transrhenanen ein.

Hier fanden diese ihn später vor und adoptierten ihn selbst.

33. Hedinger A. Die Urheimat der Germanen. Mit einem Nach-

wort von H. Hirt. Neue Jahrbücher. 2. Jhg. 3. Bd. 8. Heft.

34. Stein F. Die Stammsage der Germanen und die älteste Ge-

schichte der deutschen Stämme. Erlangen, Junge. 80 S.

35. Wilbrand J. Zur Keltenfrage. Beilage zur AUg. Zeitung 1899

Nr. 258.

Macht auf die Widersprüche zwischen Müllenhoffs und Meitzens
Keltengrenzen in Deutschland aufmerksam. "Hat es in Deutschland
vormals auch Kelten gegeben, so müssen sie Spuren hinterlassen

haben. Gegenwärtig aber steht die Sache ungefähr so, dass jene
wohl für den Sprachforscher und Historiker existieren, für die An-
thropologen und Archäologen aber nicht."

36. Muller S. Zur Heimat der Volcae. PBrB. 24, 537—44.

Gegen Müllenhoff, dass die Heimat der Volcae 'an der Weser
abwärts' und dann im Mainthaie gewesen sei und gegen Much, der
als Urheimat der Volcae Mähren annimmt. Vielmehr liegt die Ur-
heimat zwischen Leine und Rhein, woraus sie etwa um 300 von
den Istaevonen vertrieben worden sind. An der Weser, Aller, Leine
lag Jahrhunderte lang die Grenze zwischen Kelten und Westger-
nianen; dort muss die Benennung " IFaZxös := Kelten' entstanden sein.

B. (Totisch.

37. Wright J. A primer of the Gothic language. Containing fhe

Gospel of St. Mark, Selections from the other Gospels and the

second Epistle to Timothy. With Grammar, Notes and Glossary.

Oxford. Clarendon Press. 4 Sh. 6 d.

38. Heiderich A. Einführung in das Studium der gotischen Sprache.

Zehn praktische Lektionen. München, Ackermann. 1 M.

39. Kock A. Zur gotischen Lautlehre. KZ. 36, 571— 83.

1. Zur Frage nach dem Wechsel zwischen stimmlosen
und stimmhaften Fricativae. Verteidigt die in HZ. 25, 226 ff.

aiasg'esprochene Ansicht, sieht jedoch in den Formen mit stimmhaften
Spiranten keine alten Formen mehr, sondern junge auf ital. Boden
entstandene Dialektformen. Beispiele datür, dass der Wechsel d : /),

ö :

/ im wesentlichen ai;f der Akzentuierung- beruht: 1) wenn gibid
iautgesetzl. d hat, kann auch d in hauhid nicht bloss graphisch
sein. 2) Hench hat konstatiert, dass in den Verballormen d nach
langem Vokal oder Diphthong häufiger ist als nach kurzem. Dazu
stimmt das Vorkommen des Nominativausgang's -ds. 3) Ebenso
steht es in der 1. 3. Sg. Prät. und in der 2. Sg. Imperat. 4) Dass
der Übergang p : d sich häufiger beim Verb als beim Nomen findet,

beruht aiif der vorwiegenden relativen Akzentlosigkeit der Verbal-
formen im Satzzusammenhang, vg'l. z. B. das moderne Schwedisch.
Unklar ist der Wechsel s : z.

2. Der Wechsel -rs -.'-r im Nom. Sg. Gegen Hirt PBrB. 23,

329 f. Die ältesten nord. Runeninschriften sprechen dagegen, dass
das Got. in der Behandlung des -s die idg. Akzentuation wider-
spiegle. Da sich die verschiedene Behandlung des -s aufs Got. be-
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schränkt, muss sie avis dem Got. erklärt werden. Nach Kock ist

der Wechsel nicht lange vor Wulfila durch die gotische Akzen-
tuierung- hervorg-erufen worden. In vorwulfil. Zeit endigte der
Noin. Sg. überall auf -z; daraus entstand -rs in Silben mit Fortis
(Hauptton), -r in Silben ohne Fortis (also in Silben mit Infortis oder
Semit'ortis). Also hors, gdiirs, akrs, figgi^s, fadrs : unscu\ Jvapar,
anpar usw. Auch stiur hierher, da iu unechter Diphthong ist, der
sehr leicht zweisilbig gesprochen wird. In frimiabaur ist -r nach
Semifortis entstanden. Auch wa«> muss aus der Komp. erklärt
werden. Vgl. das fürs älteste Isländische bestehende Lautgesetz,
wonach -117- (aus -nli) nach kurzem Fortisvokal bleibt, nach Infortis-

oder Semifortisvokal zu nn wird.
Hinweis auf Arkiv N. F. 2 (1889), 26 Anm.: Wenn ki [kj] auf

e folgte, neigte dies zu i. Hirt PßrB. 21, 159 f. hat nicht auf den
Einfluss des Konsonanten g'eachtet.

40. Luft W. Wulfila oder Ulfila? KZ. 36, 257—64.

Der Kosename ist die Abkürzung eines Vollnamens, der als

2. Glied ivulfa- gehabt hat. Hier erscheint, wie schon Fick gesehn
hat, für -iru- ein blosses -u-. Folglich ist die lautgesetzUche Form
Ulfila.

41. Ehrismann G. hiri. ZZ. 31, 384.

Vor Luft und Mikkola hat schon der Verf. e^ auf ie zurück-
zuführen versucht, vgl. Literaturbl. 1895 Sp. 217 fr. — he-ri = he-r
-|- 7 (Adv. /ie-7' -f Partikel I) wird bei nachdrücklicher Betonung des
2. Elements zu he'ri und dies zu hiri.

42. Pipping H. Über den got. Dat. PI. nahlam. PBrB. 24, 534—36.
Das adverbiale nahtam nach dagam. Ob der substanti-

vische Dat. PL ebenso g-eheissen habe, ist unsicher. Vgl. adver-
bial ahd. nahtes neben naht.

43. Kauffmann Fr. Ein gotischer Göttername? ZZ. 31, 138.

Gegen Müllenhoff HZ. 23, 43 ff. höre steht für höre = honore.

44. Jellinek M. H. Zu Wulfila Luc. 1, 10. ZZ. 31, 138 f.

Gegen Warnatsch ZZ. 30, 247. heidandans übersetzt Tipocbe-

XÖ|Lievov verschiedener Hss.

45. Kauffmann Fr. Beiträge zur Quellenkritik der got. Bibelüber-

setzung. ZZ. 31, 178—94.

3. Das g'ot. Matthäusevangelium und die Itala. Es
ist durcliaus unwahrscheinlich, dass Wulfila neben seinem griechi-

schen Kodex eine oder mehrere lateinische Hss. bei der Über-
setzung zu Rate gezogen habe.

4. Die g r i e c h. Vorlage des g- o t. J o h a n n e s e v a n g e 1 i um s.

Die Hss. EFGHSUV und die Bibelzitate des Chr^^sostomos beweisen,
dass für das Johannesevangelium den Goten keine andere Text-
rezension vorgelegen haben kann wie für das Matthäusevangelium.

46. Erbiceanu C. Ulfila, viata si doctrina lui etc. Bukarest (S.-A.

aus Biserica Ortodoxä Romäna).
Behandelt hauptsächlich die Geschichte des Christentums im

trajanischen und aurelianischen Dakien. Bis zum Ende des 3. Jhs.

n. Chr. sassen am linken Donauufer weder Slaven noch Hunnen.
Erst Anfang des 4. Jhts. kamen hier die Goten an, welche von den
dortigen römischen Kolonisten, teilweise durch Vermittlung" ihrer
imterwegs gefangenen phrygischen und kappadol^ischen Sklaven,
das Christentum annahmen. Wiedergabe griechischer Berichte über
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die Goten, Ultila und die Donauländer (nach L. I. Jac-iniirskij's

ßeriflit in Niederle's Vestn. -4, 4()7).

47. Braun W. Die Mailänder Blätter der Skeireins. ZZ. 31, 429—51.

Die zahlreichen Verbesserungen rühren z. T. von einer zweiten
Hand her. Für yalvatjandw Ic ist galvotjandin zu lesen.

48. Möller H. Zum g-ot. Epigramm. HZ. Anz. 43, 103 f.

Gegen Lutt HZ. Anz. 41, 392.

49. Kauffmann Fr. Zur deutschen Altertumskunde aus Anlass des

sogen. Opus imperfectum. ZZ. 31, 451— G3.

1. Das Königstum. (Gern)anische Anschauung- vom König-
tum zeigt sich im Op imp.)

50. Braun Th. Razyskanija v oblasti Goto-slavianskich otnosenij

(Untersuchungen auf dem Gebiete der gotisch-slavischen Bezie-

hungen). I Die Goten und ihre Nachbarn vor dem 5. Jh. Erste

Periode: Die Goten an der Weichsel. Mit 2 Karten. Sbornik

otd. russk. jaz. Akad. 64 N. 12. Auch als S.-A. (S. Petersburgv

Akademie). XX, 392 S.

Die geographische Lage. Die Westnachbarn der Goten. Die
Südwestnachbarn. Sarmatien. Exkurs 1. Ethnologie des Karpathen-
gebietes vor der Ankunft der Slaven. Wann und woher kamen
die Goten in die Weichselebene? 2 Das Motiv des skandinavi-

schen Urstammes und anderer Urgermanen. Die Weneden am
baltischen Meer. Eintluss der slavisch-baltischen Sprachen auf die

wandalischen. Schluss. — Anz. von Sobolevskij Niederle's Vestn.

4, 22-23. Niederle ebd. 23--8, Brückner AslPh. 22, ,237 ff.,

Veselovskij Izv. IL otd. Akad. 5, 1— 35, Kulakovskij Ctenija

V Istor. Oböc. Nestora let. 14, 47—51.
W. Str.

C. Xordgermaniscli.

a. Allgemeines. — Altnordisch (altisländisch, färöisch).

1. Jensen 0. S. Bibliografi for 1897. Arkiv f. nord. fil. 15, 278—319.

2. Jönsson F. Island (Sprog og Litteratur). Salmonsens Konver-

sationsleksikon 9. Bd.

3. Hellquist E. Om fornnordiska sammansättningar med kortstafvigt

verb tili första sammansättningsled. Arkiv f. nord. fll. 15, 230—39.

Vgl. Falk Ark. 4, 361 fF. An. hardagi (und hardtta, -smld,

-vidri), spurdagi, svardagi, skildagi haben als erstes Glied uispr.

Präsensstammen bari-, sjJuri-, svari-, skili- aus den kurzsilbig-en ja-

Verba berja, spyrja, sverja, skilja. Desgleichen wahrscheinlich auch
Zusammensetzungen Uiit hi'ak- (vgl. Falk Arkiv 13, 203) zu hrekja,

und isl. skapker (Schöpfkrug) zu *skej)ja (ahd. schej^fen); samsi7iadr,

taniHvondr zu semja, temja (vgl. neuschwed. spörtimäl sporja);

hrunhenda, schon von Noreen mit hrynja (vgl. hrynjandi hättr)

in Verbindung- gesetzt. Exkurs: Om uppko nisten af nägra
svenska ord med betydelsen"stryk" o. d. (S.236— 39). Belegstel-

len für die folgenden Wörter: badd zu badda, bas zu basa, bask zu
baska (aus basa od. = d. batschen), dalj zu dalja (vgl. nhd. diaL

dalyeji, litt, sudalzti), dask zu daska, dang zu dänya, klä zu kläj

pisk zu jjiska, stnisk zu smiska, smörj zu smörja, stryk zu stryka,

hy{d) zu hy(d)a.
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4. Kock A. Studier över tornnordisk vokalibation. Arkiv f. nord.

filol. 15, 323-360.

Inlialt: I. Behandling^en av u vid nasalförlust med er-
sättning'sför län o-ning- (S. 323— 36). II. Behandlingen av i

vid nasalförlust rned e r sättnin g"sf örl äng-niiig. Exkurs.
Behandlingen av Ijudf örbindelsen m/" (S. 336— 47).' III. Till
fräg-an om inflytande av R pä föregäende vokal (S. 347—58).

In Bezug auf die zwei ersten Abschnitte vg-1. die abweichende Auf-
fassung "Noreens Aisl. Gr 2 § 82—83 und Aschwed. Gr. § 83—84. Als
Resultat seiner Untersuchungen gibt der Verf. S. 359 an: 1) In For-
tis-Silben wird bei Verlust des folgenden Nasals iind Ersatzverlänge-
rung u zu ü, wenn nicht in der folgenden Silbe a mit infortis steht,

in welchem Falle das u zu ö wird: *f7insR zu isl. füss, *ünicitr zu
isl. üvitr, '^'ictinsk zu a'.tschw. üak, dag'eg-en *icunskaR zu altschw.
öska, isl. öNkar. 2) In relativ unakzentuierter Silbe wird m + Nasal
zu ö: '^framfunsR zu altschw. fravifös^ *ti7iicifr zu isl. övitr. 3. Das-
selbe trifft auch für i und i in gleicher Stellung zu: *InuzaiRaR zu

*InuäR zu ii^l. harr, ^sinwalR zu isl. slvalr, aber *min{n)la (Nom.
Sg. und Gen.-Plur.) zu isl. mela. — *Hnript zu isl. llript. — 4. Da-
gegen in relativ xuiakzentuierter Silbe: i (i) + Nasal zu e (altschw.
ce), z. B. *sinwintr zu altschw. scevinter. *linrix)t zu isl. lerept, alt-

scliw. heript. — 5) In Fortis-Silben bleibt u vor R (Wörter wie k0r.
Wahl usw. haben geAvöhnlich a-Umlaut), wird aber in Infortis-Silben
zu o: ^'t7(RkanniclaR zu isl. torkendr. — 6) In Fortis-Silben bleibt
auch i vor R (z. B. altgutn. ir^"est"), wird aber in Infortis-Silben
zu e: Dat. Sg. miR zu rneR (Opedal), isl. 7ner. — 7) i?- Umlaut von
a kann nicht eintreten, wenn in der nächsten Silbe ein a folg-t. —
8) Die Lautverbindung 7n/'(+ Konsonant) wird zu/", in den übrigen
Fällen bleibt das 77if vorläufig, entwickelt sich aber später zu mrii.

5. Akerblom A. Bidrag tili tolkningen af skaldekvad. Arkiv f.

nord. fil. 15, 269—74.

Beiträge zur Erklärung von Hausüqnq 14, l—AiWiaen), Hä-
leygja-tal 15 {Wisen), Hofudlausn b, 1—4 [Wisen).

6. Bugge S. Det oldislandske elliptiske Udtryk solsetra, sölsetrum.

Ark. f. nord. fil. 16, 200—202.

Die Ausdrücke milli solsetra und med sölsetrum sind von
Möbius richtig mit "zwischen Sonnen (Auf- und) Niedergang" wieder-
gegeben. Im Sing, findet man im Altnord, sölarsetr, niemals sölsetr.

Es ist also wahrscheinlich, dass diese Formen aus einer Zeit stammen,
wo man im Germanischen noch den alten elliiitischen Dualis be-
wahrt hatte, und das altnord. doegr aus einer mit dem altind. ahanl
(Tag und Nacht) parallelen Dualisform hervorgegangen ist.

7. Fridriksson H. K. VolundarkviSa 8, 1—2. Arkiv f. nord. filol.

16, 95—96.

Das Wort vegreygr ist bekanntlich als cepreygr zu lesen. Die
Bedeutung des Wortes ist bisher noch nicht richtig aufgefasst worden;
man darf es am besten als "vedurharinn, vedurfekinn, oder tekinn
tu augnanna" übersetzen.

8. Jönsson J. A vid og dreif. Smä athugasemdir vid fornan kved-

skap. Arkiv f. nord. filol. 15, 376—90.

Enthält Deutungen verschiedener isl. Skaldenverse 1) Jöms-
vikingadrdpa Biarna biskiips, 2) Gisla saga Sürssonar, 3) Kor-
maks-saga.

Anzeiger XII i u. 3. J9



284 VIII. C. Nordgeniianisch.

9. Magnussen E. Vilmog-um or vilmq<^-uiny Arkiv f. nord. til. 15,

319-820.

Geg-en F. Jöns.son Ark. f. nord. lil. N. F. 10, 197. Die Lesart

vibnQf/iDH, Ilöramöl 133, 10— 12 ist zu behalten.

10. Thorkelsson J. Beman-kning-er til adskillig-e Oldtidsdigte. Arkiv

f. nord. lil. 15, 219—2J0.

Inhalt: Bemerkung-en zu I. Snorri Sturluson, Hättatal. II. Rek-
stetja. III. Vellekla. V. Bjarkauuil en fornu. VI. Eiriksdräpa. VII.

Jömsvikingadräpa. VIII. Geisii.

11. Jakobsen J. Fieröske Folkesag-n og ^Eventyr, udg. for Sam-
fund til Udgivelse af g-ammel nordisk Litteratur. 2. H. S. 161—
320. Kopenhagen Gyldeudal. 8vo. 4,00 Kr.

12. Smäsangir og Sähnar givnir iit av Föro%-inga-felag in Keyp-
mannahavn. Kopenhagen. S^o. 2, 154 S.

b) Runeninschri t'ten.

13. Burg Fr. Held Vilin. Arkiv f. nord. fiiol. 16, 135—146.

"Das uüinispat der Röker Runeninschrii't ist, wie üblich, zu
trennen: uilin is pat, bedeutet aber weiter nichts als "Vexierschritt
ist das", oder, wie der Isländer sag't, villuletur er pat. uilin, mit
langem l zu sprechen, Nom. Sing. Fem., hiesse bibelgotisch *irilpeins,

das ein regelrecht zu *icilpjan, anord. rilla "irreführen", gebildetes
nomen actionis wäre. Seine Grundbedeutung ist also "Irreführung",
"Vexierung"."

14. Friesen 0. von. Till tolkningen af Tune-stenen. Ark. f. nord.

ül. 16, 191—200.

Das ivita[n]da-h{a)laiban der Inschrift erklärt der Verf. als

"den som sörg'er för, anvisar, g'ifver (nägon hans) tröd (uppehälle)"=
"husbonde". Das Wort ist in derselben Weise wie sl0ngi:an{d)baugi,
sveiflan{d)-kiapti g-ebildet. Für die Bedeutung vgl. ag"s. hläford
(lord, master, husband). Bemerkung-en . gegen Falk PBB. 14, 42 fF.

Der Verf. hegt keinen Zweifel, in derartig'en Bildung'eu Beispiele
der alten idg. Komposition hharad-väjas zu sehen.

15. Wadstein E. Runinskriften pä Forsaring-en. Värt äldsta lag-

stadg-ande. (^Skrifter, utg-. af Kgl. Humanist. Vetensk. Samf. i

Upsala 6, 3.) Upsala. 8vo. 20 S.

c. Schwedisch.

16. Flygare N. An en gäng det nyfunna fragmentet av Söder-

mannalagen. Arkiv f. nord. filoI. 15, 390—400.]

Diplomatischer Abdruck mit Variantenverzeichnis.

17. Pleijel H. En bild af svenska bibelspräkets iitveckling-. Säm-
ling af numera föräldrade eller annars egendomlig-a ord och ut-

tryck i de kända delarna af Nya testamentet pä fornsvenska.

Stockholm (Lund, Gleerup). II, 80 S. 8vo. 0,80 Kr.

18. Pleijel II. Om Nya testamentet pä fornsvenska. Stockholm

(Lund, Gleerup). 11,"^ 23 S. 80. 0,20 Kr.

19. Söderbergh H. Nägra ord om svenskt riksspräk. Pedagogisk

Tidskr. 1899 S. 130-35.

Bemerkungen zu Fr. Wulff "Svenska rim och svensk uttal".



VIII. C. Nordg-ermanisch. 285

-20. Saxen R. Näg-ra spräklig-a forumiiinen. Fiuskt Museum 1899

S. 6-9. 60-62.

21. Akerblom A. Till öfvergängen fsv. ö > ?/. nsv, ä. Arkiv f.

nord. fil. 15, 246-255.

Auf Grund der Berichte der älteren schwedischen Gramma-
tiker niuss man annehmen, dass altschwed. o vor r, /, n — dh, gh,
V, s unter Eintli^ss dieser Konsonanten auch in der Reichssprache
die alte offene Aussprache lang-e bewahrten, dieselbe Aussprache,
die wir noch in der zweiten Hälfte des 17. und in dem Beginne des
18. Jahrhunderts bei dem aus ö in solchen Verbindungen entstan-
denen ö vorfinden.

22. Noreen A. Inledning tili modersmälets formlära. Grundlinier

tili föreläsningar. U{>sala Almqvist X' Wiksell. 15 S. 8^'°.

23. KrsBiner R. von. Om trestafvig-a ords användning' i vers. Peda-
gogisk Tidskrift 1899 S. 235—298, 365-449.

24. Ordbok öfver svenska spräket, utgifven af Svenska Akademien.
H. 12 — 13. Anmana — Ansikte, Baldrian — Barhufvud. Lund,
Gleerup. 4to. ä 1,50 Kr.

25. Brate E. Gubbe ock gumma. Ark. f. nord. fil. 16, 162-l'i2.

Das neuschwed. gubbe ist, wie schon von Norelius (Ark. 1, 220)
angenommen, aus goper bonde entstanden. Dementsprechend ist

auch gösse aus goper son und gumma aus gop moper zu erklären.

26. Brate E. Medelpad. Ark. f. nord. fil. 16. 172—177.

Der schwedische Ortsname Medelpad, altschvv. Mcepalpapja,
ist wahrscheinlich aus einer Verbindung wie nicepal ok up at ä
herV rg'egan gen.

27. Hjelmqvist Th. Gas säsom förklenande personbeteckning i

svenskan. Ark. f. nord. fil. 16, 177—191.

Das schwedische Wort gös (ein dummer Tölpel) ist urspr. aus
gös, pl. ^Ö6'a?- entstanden, das in der Berg'bau-Terniinologie g'ebraucht
wird und durch französ. gueuse aus dem deutschen Guss, 'der im
Stückofen geschmolzne Eisenklumpen'. Das Wort hatte also urspr.
einen ähnlichen Sinn wie schwed. klump, kluns, wurde aber später
mit dem gleichlautenden Fischnameu gös (Lucioperca) vermischt.

28. Kock A. Nägra svenska etymologier. Nyare Bidrag tili känne-
dom om de svenska landsmälen 15, 8. Stockholm 1899 (a: 1898).

8vo. 31 S.

Inhalt : Bläkula, bläkulla ; evinnerlig
;
faddra

;
gossflygga \

gubbe\ kurra-gömma] lemna, remna\ maske-seck\ fsv. wZ 'nej'; red-
Jiampne; rist\ skorsten, päskeskär (j^äskeskor)-^ slicke-j)ott\ vipa
[undirvipa, aldinvipa); vcen-üdrcet\ örngätt.

29. Nordlander J. Jämtländska ortnamn. Tolkade. Nyare Bidrag
tili kännedom om de svenska landsmälen 15, 2. Stockholm. S"^'«.

28 S.

30. Tamra Fr. Anmärkningar tili "Valda stycken af svenska för-

fattare 1526—1732", utg. af Ad. Noreen och E. Meyer, Uppsala
1893. Arkiv f. nord. filol. 16, 146—162.

Enthält zahlreiche Zusätze und Berichtigungen zum Glossar
der schwedischen Anthologie, hrsg. von Noreen und Meyer.
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M. Tamm F. Om avledningsändelse.v hos svenska adjektiv, deras

historia och nutida förekomst. (Skrifter utg-. af K. Humanistiska
Vetenskapssamfundet i Upsala B, 8). Upsala Akad. bokh. 1899.

69 S. 8vo. 1,15 Kr.

32. Tamm F. Um ändelser hos adverb och arkaiskt bildade pre-

positionsuttryck i svenskan. (Skrifter utg'. af K. Humanistiska

Vetenskapsamfundet i Upsala 6, 9). Upsala Akad. bokh. S^o. 41 S.

0,65 Kr.

33. Berg R. G. Ärets valspräk. Nord. Tidskr. utg. af Letterstedtska

fören. 1899 S. 609—627.

Nach Bemerkung-en über die Ausdrücke '.slang*', 'arg'ot', 'Jar-

gon' 11. dgl. g-ibt der Verf Beiträg'e aus der heutigen schwedischen,
'Wahlsprüche^ besonders wie sie in den Zeitungen hervortritt.

34. Cederschiöld G. Undersökning af folkspräk och folktraditioner

i Göteborgs och Bohus län under äret 1897. Bidrag tili känne-

dom om Göteborgs och Bohusläns fornniinnen och historia. 1899.

25. h. (VI. 4.) S. 259—274.

Bericht über die Untersuchung der Volkssprache und -Tradi-

ditionen in Göteborg- und Bohus-Län, die im Jalire 1897 unternom-
men wurde. Als Sprachproben wird eine Reihe von Volkssagett
mitgeteilt.

35. Erdmann A. Redogörelse för undersökiüngen af Upplands folk-

n\h\ under hv 1898. Upplands fornminnesförenings tidskritt 20,

127-137.

Bericht über die im Jahre 1898 unternommene Unter.suchung'
der Volkssprache in Uppland.

36. Spar af värmländskt infiytande i Tegners spräk. (Von L. Z.).

Pedagogisk Tidskr. 1899 8.74-85.
Spuren von Einfluss der wärmländischen Dialekte auf die

Sprache Tegners (Wärmlandismen) begegnet man besonders in sei-

nen älteren Dichtungen.

d. Norwegisch.

37. Aasen J. Norsk Grammatik. 2. Oplag af omarbejdet Udgave
af '"Det norske Folkesprogs Grammatik". Kristiania Cammermeyer.
1899. XVIII, 391 S. 8vo. 4,50 Kr.

38. Falk Hj. & Torp A. Dansk-norskens syntax i historisk frem-

stilling. 1.-3. Heft. Kristiania Aschehoug. 48 S. 8-^0. ä 0,75 Kr.

39. Steffen R. Norske stev. Samlade og utgivna. Nyare Bidrag

tili kännedom om de .svenska landsmäleu 15, 1. Stockholm. 8^0.

205 S.

40. Sproget paa vore Proedikestole og ved vore Altere. Luthersk

Kirketidende 25, 297—9. 401-4; 26, 1-8.

41. Aall A. Det norske filosofiske Sprog. (Christiania Videnskabs-

Selskabs Forhandlinger 1899 No. 2.) Kristiania Dybvad. S^o. 15 S.

0,25 Kr.

42. Koht H. Framande folkenamn paa norsk. Syn og Segn. 5. aarg.-

Oslo 1899 S. 7-22.

Über die Bildung der Völkernamen im Norwegischen.
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43. Aasen F. Prever af Landsmaalet i Norge. 2. Udgave. Med et

Tillitg af Dr. Amund B. Larsen. Kristiania Cammermeyer. 4 u.

136 u. 35 S. 8vo. 2,00 Kr.

44. Falk Hj. Landsmälets betingelser som skriitsprog. Eingeren

2, 70-93.

Unter welclien Bedingungen wird das norwegische "Lands-
niäl" Sclnlt'tspraehe werden können?

45 Hsegstad M. Upphavet til det norske folkernaal. Syn og Segn.

5. aarg. Oslo. S. 257-271.

Ülicr den Ursprung der norwegischen Volkssprache.

46. Heegstad M. Ganialt trendermaal. Upplysningar um maalet

i Trendelag tyir 1350 og ei i;tgreiding um vokalverket. (Viden-

skabsselskabets Skrifter II. Hist.-iilos. Kl. 1899 No. 3. Udgivet for

H. 0. Benneckes Fond.) Kristiania Dybvad. Svo. 4, 93 S. 240 Kr.

47. Belsheim J. Ivar Aasen. Folkevennen 47, 5—16, 65—75, 129

-141.

e. Dänisch.

48. Blandinger. I-X. — Dania 6, 111-115, 184-188, 228-235.

Enthält u.a. I. Pröve paa en dansk skolelvdskrift von 0. Jes-
persen (S. 111-13). - VII. K. Nyrop: Kantusse (S. 228-30). —
VIII. J. M. Jensen: Lidt mere om dekorerede fornavne o. dsl. (S.

230-33, vgl. Dania 2, 289; 3, 42). — X. H. Schuchardt: Dansks
indflydelse paa tysk (S. 235).

49. Dahlerup V. Hovedpunkter i det danske Sprogs Historie. (Grund-

rids ved folkelig Universitetsundervising. Nr. 1.) Udg-ivet af Uni-

versitetsudvalget. Kopenhagen Erslev. 16 S. 8vo. 0.20 Kr.

50. Kaikar 0. Ordbog til det tvJdre danske Sprog (1300—1700).

Trykt paa Carlsbergfondets Bekostning ifölge Foranledning af Uni-

versitets-Jubilseets danske Samfund. 28—29 H. (Probere— Rad.)
Kopenhagen Gad. 8vo. ä 2 Kr.

51. Brandes G. Danskheden i Sonderjylland. Kopenhagen Nord.

Forlag. 32 S. 8vo. 0,50 Kr.

52. Jespersen 0. Er dansk virkelig saa grimt? Dania 6, 77—91.

Sammlung- einig-er Urteile verschiedener Schriftsteller über
die dänische Sprache nebst Bemerkungen zu K. Nyrop Freminede
Domme om Dansk (Dania 4, 1897, S. 247) und zu Vising Om spräk-
skönhet (Göteborgs högskolas ärsskrift 1897, 9).

53. Brix H. Om stavelserimet i dansk. IL Dania 6, 30—76.

Vgl. Idg. Anz. 11, 217.

54. Jessen E. Tilföielser og Berigtigelser til dansk etymologisk

Ordbog. Nord. Tidsskr. f. Fiiol. 3. R. 8, 31-41.

Zusätze und Berichtigungen zu dem von Verf. im Jahre
1893 herausgegebenen etymologischen Wörterbuche der dänischen
Sprache.

55. Sorensen A. Dansk Rim-Ordbog. Udgivet med Understettelse

af Ministeriet f Kirke- og Undervisningvoesenet. 1.— 7. Hefte. Ko-
penhagen Gad. 48 S. 8^0. ä 0,80 Kr.

5C. Kock A. Om prepositionen ihlandt. Arkiv f. nord. fil. 15, 321—22.
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Die dänische Präp. iblancU, blandt (schwed. ibland, bland,.

isl. i bland) ist aus einem älteren *i bland at entwickelt, vgl. medens-
aus vicepan es.

57. Lauridsen P. Den g-amle danske Landsby. Aarbog" for dansk
Kulturhistorie 1899, S. 76—185.

Der erste Abschnitt dieser Abhandhang enthält u. a. Untei'-

suchungen über die Bildung der dänischen Dorfnamen.

58. Dansk Navneskik. Betoenkning afgiven af den af Justitsmini-

Sterlet den 4. Maj 1898 nedsatte Kommission ved F. Nielsen, A.

Olrik, J. C. H. R. Steenstrup. Kopenhagen Gad. 170 S. 8vo. i Kr.

59. Jensen J. M. Et Vendelbomäls Lyd- og Formisere. Udgivet af
Universitets-Jubilseets danske Samfund. 2. H. Kopenhagen Gad.
gvo. 2 Kr.

60. Feilberg H. F. Bidrag til en Ordbog over jyske AlmuesmäL
Udgivet af Universitets-Jubilieets danske Samfund. 17. Hefte.

(Lettroende-Lurendrejer.). Kopenhagen Gad. 8^0. 2 Kr.

f. Altertumskunde und Mythologie
(inkl. Folklore).

61. Müller S. Notice sur les fouilles faites pour le Musee National de

Copenhague, pendant les annees 1893—96, traduite par Eug. Beau-

vois. Mem. de la soc. roy. des antiquaires du Nord. 1899, S. 229

—296.

62. Olsson P. Minnen frän Herjeädalens forntid. Svenska forn-

minnesföreningens tidskrift 10, 205—215.

63. Foreningen til Norske Fortidsmindesmerkers Bevaring. Aars-

beretning for 1898. Kristiania. XX, 166 S. 8vo.

Enthält u. a. Archäologische Untersuchungen in Nordlands
Amt 1897 von 0. Nicolaissen (S. 1 — 10). Altertümer aus Sendhord-
land, von B. E. B endixen (S. 16—61). Berichte über Ausgrabun-
gen 1898, von N. Nicolaysen (S. 62— 66). Verzeichnis der im Jahre
1898 zu den öffentlichen Sammlungen eingelieferten Altertümer

(S. 67—142).

64. Ett märkligt bronsäldersfynd. Af A. H-n. Finskt Museum 1899.

S. 1-3.

65. Almgren O. Ur Herjeädalens folktro. I. En sen kvarlefva af

en forntida tro. II. Tvänne folksägner trän Funäsdalen. Svenska

fornminnesföreningens tidskrift 10, 229—236.

66. Bugge S. Mythiske Sagn om Halvdan Svarte og Harald Haar-

fagre. Arkiv f. nord. fil. 16, 1—37.

67. Jönsson F. Sagnet om Harald liärfagre som "Dovrefostre".

Arkiv f. nord. filol. 15, 262—67.

68. Jönsson J. Liserus—Beöic. Arkiv f. nord. fil. 15, 255—261.

I. Liserus^Lysir^Lytir. II. Beaw— Beöic= Bjarr - Bjarki.

(Der Aufsatz ist in isländischer Spraclie geschrieben.)

69. Klockhoff 0. Folkvisan om konung Didrik och hans kämpar.

Arkiv f. nord. filol. 16, 37—95. 103—135.

70. Modin E. Öfvertro om de döde i Herjedalen. Svenska forn-

minnesföreningens tidskrift 10, 312— 19.
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71. Olrik A. Danske Ridderviser. Efter Forarbejder af Sv. Grundt-

vig-. Trykt og' udgivet paa Carlsbergfoiidens Bekostiiing-. 2. Bd.

1. H. Kopenhag-en Wroblewski. 128 S. 8vo. 9 Kr.

72. Wigström E. Varsel ocli förebud. Svenska fornminnesföre-

ning-ens tidskrift 10, 320—28.

73. Wigström E. Folktro og- sägner. S. 85—212. Nyare Bidrag-

tili Känncdom om de svenska landsmälen. G5. h. (=Bd. 8. 3.)

Stockholm. 8^0,

Kopenhag-en. D. Andersen.

D. Westgeriiianisch.

Englisch.

1. Bierbaum F. J. History of the English langnage and lite-

ratnre from the earliest times until the present day, including

the American literature. 4. ed. School-Ed. With 24 portr. Leipzig'

Rossberg-. VI, 189 S. Geb. in Leinw. 2,60 M.

2. Kaluza Max. Historische Grammatik der englischen Sprache,

I. Tl. Geschichte der engl. Sprache. Grundzüg-e der Phonetik.

Lant- u. Formenlehre des Altenglischen. Berlin E. Felber. XVI
II. 300 S. 6 M.

3. Kluge F. Geschichte der englischen Sprache. Mit Beiträgen

V. D.Behrens u. E. Einenkel. 2. Aufl. (Aus: "Pauls Grundr. der

g-erman. Philologie, 2. Aufl.") Strassburg- Trübner. IV u. S. 925

-1166. 5,50 M.

4. Chadwick H. M. Studies in cid Eng-lish. Transactions of the

Cambridge Philol. Soc. IV 2. London Clay. 6 s.

5. Schröder E. Steigerung- und Häufung- der AUitteration in der

westgermanischen Dichtung-. ZfdA. 43, 361—385.

Behandelt die Anwendung- allitterierender Nominalkomposita
in der agy. Dichtung- und im Heliand. (Die ahd. Alliterationspoesie
weist kein Beispiel dafür auf). Es bestand im Ganzen eine Abnei-
gung- dagegen. Die P^rgebnisse der Untersuchung sind: 1) Allite-

rierende Nominalkomposita finden nur im ersten Halbvers Verwen-
dung-, mit Ausnahme der Adjektiva mit un- und auf -lic. 2) Es tritt

ihnen bei guten Dichtern nur vereinzelt eine dritte Haui^thebung
zur Seite. 3) Weit vorwiegend .'-ind diese Komposita die alleinigen
Träger des Stabreimes. Sie sind in der Mehrzahl der Fälle Moment-
bildungen.

Grammatik.

6. Bülbring K. D. Zur alt- und mittelenglischen Grammatik. Engl.

Studien 27, 73-89.

1. Zur Entstehung von ae. feccan und m e. focche. Ur-
engliscii *fefjan ist, durch Palatalierung (Mouillierung) des t zu t

und daran anschliessenden Übergang von j zu /, zu feccan ge-
worden. Durch das j ist auch die Dehnung des t zu erklären, die
von der iirwestgcrm. Konsonantondehnung zeitlich zu trennen ist.

Zwischen t imd j stand bei '*fetjan urspr. noch ein Vokal. Die
Weiterentwicklung von fettjan kann erst eingetreten sein, als in
V/orten wie *.seffjan das j schon verloren war, also nicht vor dem
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7. Jalirhundort. Die Koiisonantendehnung- wiedorbolt sich in der
ae. Form *foti\g)a desselben Wortes, die durch '*foUja, -e u. *fotfse

zu tue. focche fochche wurde. Dass die Dehnung- vor j sich nur in

fecca7i tindet, lässt sich so erklären, dass nur die Dentale t u. d
von dersell)en betroffen wurden; das Fehlen der Dehnung bei be-

witian kann man durch Überg'ang" in die o-Klasse oder durch An-
lehnung an heiritan erklären. Für das Me. ist zwischen den nördl.

und südl. Dialekten zu scheiden. In ersteren, wo bilbig-es ig) in

Veri)en der o-Klasse schwindet, muss '*fotia bereits zu foUse g"e-

worden sein, ehe in den anderen Verben dieser Klasse das i schwand.
In den südl. ist fecche wenigstens z. T. aus früh-ae. fedcan ent-

standen. Einfiuss von P^ormen wie strevcan u. ä. auf die Bildung'

von feccan ist nicht wahrscheinlich. '2. Über die Aussprache
von ae. 6c und cg, und Verwandtes. Aus dem Ülx'rgang-e von
e in i in Worten wie nie. fitches, rgchche (aus ae. reccan), irric-

chede (fins tvrecca) lässt sich schlicssen, dass die palatale Aussprache
tts, t/dz bis ins Me. hinein fortbestanden hat. 3. Über einige
d rso-al veo larpräpala tal e Artikulationen ursprüngli-
ch e r Dentale im Alt- und M i 1 1 e 1 e n g" I i s c h e n. FiS ist die

Existenz ^on dorso-alveolarem oder dorso-alveolarpalatalem /; u. d,

z. ß. in / (t)hink, anzunehmen. Verschiedene Belege für palatales

(mouilliertes) r und für palatale Nasale. Dorso-alveolare oder dorso-

alveolar-palatale Artikulation des II. Dorsale uad mehr oder we-
niger palatale Artikulation ursprünglicher "Dentale". 4. Palatales

(mouilliertes) .y im Ae. Beispiele für dieses .s (.v) im Anlaut. Es
ist veranlasst durch das folgende e oder ^.

7. Penner E. Entwickelung der altenglischen Tonvokale. 2. Tl.

Progr. (No. 121.) Berlin Gaertner. S. 31-54. 4('. 1 Mk.

8. Luick K. Über die Entwicklung von ae. w-, t- imd die Dehnung
in offener Silbe überhaupt. Herrigs Archiv 102, 48—84; 104,

öö-ftO.

Gegen Morsbachs und Sarrazins Ausführungen (Archiv 100,

53 ff., 2(i7ft". u. 101, 65 ff'.).

9. Luick K. Über die Diphthongierung von me. ö, i und verwandte

deutsche Ersclieinungen. Herrigs Archiv 103, 267—276.

I. Die von Sarrazin (Archiv 101, 81 ff.) gegebeiu". Erklärung
der Diphthongierung von me. m, l zu ne. [au, cd] als Folge von
Abfall des End-e ist "nicht im stände, den Thatsachenbestand zu ei--

klären. Gegen sie spricht 1) die Diplithongierung in isolierten ein-

silbigen Wörtern wie I, thou\ 2) die Diphth. in zweisilbigen Wörtern,
deren nachtonige Silben noch heilte erhalten sind . . .; 3) das chro-

nologische Verhältnis zwischen Diphth. und Abfall des End e; 4) die

Bewahrung des me. ü auf nordhumbrischem Boden." Me. ü wird
viehnehr "diphthongiert, weil me. n zu [ü] vorrückt", ebenso I, weil

e zu [%] wird. IL Die Diphthongierung des l ist ein gemcinengli-
scher Vorgang; entgegenstehende Fälle in einzelnen Mundarten sind

nur scln'ini)ar.

10. Bülbring K. D. Altengiischer Palatalumlaut vor ht, hs und Jip.

Anglia, Beiblatt X 1—12.

Der von Cosijn zur Erklärung von Formen wie si{e)x 'sechs',

cni{e)ht 'Knecht' im Unterschiede von cneohtas 'Knechte' angenom-
mene Palatalumlaut, den Verf. bereits früher auch fürs Nordhum-
brische nachgewiesen hat, lässt sich auch für das Altmercische er-

weisen. Verf. führt dies im Einzelnen aus und sucht dann über-
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hfiupt die Beding'ungen des Palatalumlautes erschöpfend dar/.ustellen.

Zur Erklärung" knüpft er an die \ on ihm in den Engl. Studien (vgl.

Nr. 6) nachgewiesene mouillierte (palatale) Artikuhition ursprüng-
licher "Dentale" im Ae. an. Diese setze ältere dorso-alveolare Ar-
tikulation der "Dentale" voraus, und letztere habe allgemeiner im
Ae. gegolten, als aus den in dem erw. Aufsatze angeführten Bei-

spielen ersichtlich sei. Verf. legt nun genauer und an einzelnen
Worten dar. wie man sich den Voi-gang der Palatalisation phone-
tisch zu denken habe.

11. Wyld H. C. Apparent Irregularities in English Guttural Sounds.

Notes and Queries 1899, 14. Jan.

12. Wyld II. C. Contribution to the history of the guttural sounds

in English. Transactions of the Philol. Soc. 1899—1901, 129-260.

Verf. behandelt 1. Ae. c (guttural u. palatal. 2. Ae. j (desgl.).

3. Ae. ej. 4. Ae. /i_ (guttural u. palatal), aber alle 4 nur im In-

und Auslaut. Die Überschriften der einzelnen Abschnitte sind:

0. E. c. Pronunciation, Graphical Distinction between 0. E. [gutt.]

c and c [pal.], c and c in the ms. 0. E. c and c in M. E. Distri-

bution of c(k) and ch in M. E The forms in -einte, etc. M. E. -f/ht,

elc. = O.E. ct. Pronunciation of M. E. ch, cc/i, etc. II. 0. E. j. Pro-
nunciation of 0. E. j and j and cj. Graphic Distinction between

J) j) CJ, jj. j, CJ, etc. in M. E. Pronunciation of M. E. g, j. Distri-

burion of fronted and unfronted cj in M. E. III. H in 0. E. Pro-
nunciation of k in O. E. H in M. E. IV. Word-lists (S. 160-246).
Daran schliesst sich: "A proposed Explanation of many apparent
Anomalies in the Development of 0. E. -c, -cj, -j, and -h". Verf.

sucht hier Erscheinungen zu erklären, wie ne. seek = ae. secean,

ne. Dial, hriy = ae. b)-ycj, desgl. hag, to lig = ae haju, licjan,

ne. hock = ae. höh, und stellt folgendes Gesetz auf: ae. c -\- f, s,p, ic, l

etc. = k, ae. <j -f d;eselben Laute = k. g, ae. j -f dieselben Laute
^ kg, ae. h + dieselben Laute = k. "That is to say, that betöre
an Öpen Consonant 0. E. c and cj are unfronted, and that in the

same pnsition 0. E. j and h are stopped". Dies Gesetz findet auch
Anwendung bei Zusammensetzungen, vgl. haejporn — ne. hafcthorn,

dial. hagthorn. Im folgenden Abschnitte "Date of above Clianges"

sucht Verf. diese Veränderungen zeitlich zu bestimmen und geht
auf einzelne Fälle ein. Es folgen "Notes on some Doul)tful or

Difticult Words". Behandelt wird ne. brütle, to lig, elk. Den Schluss

bildet eine "List showing Distribution of Sixty-three Words in the

Modern Dialects", an deren Ende Verf. noch ein Verzeichnis der
hanptsächliciisten ne. "anomalous words" mit k und g anschliesst.

13. Mo Knight G. H. Initial h- in Middle English. Anglia 21,

300-311.

Verf untersucht das häufige Auftreten von etymologisch un-

berechtigtem anl. /i imMe. und das Fehlen von etymol. berechtigtem

anl. h und kommt zu folgendem Ergelinis. Dass h als etymol. Ele-

ment in irgend einem Dialekt vollständig geschwunden ist, lässt

sich nicht nachweisen. Die schwankende Schreibung in ver-

schiedenen Texten lässt sich auf nachlässige Aussprachegewohn-
heit zurückführen und geht Hand in Hand mit schwankender
Schreibung bei .s(c/) und f\v). h war im Me. ein Hauchlaut gewor-
den, der in allen Dialekten vor l, n, r und in einigen vor w ver-

loren ging, in einigen vielleicht auch vor Vokalen als etymol. Ele-

ment. Jerlenfalls war es in einigen Dialekten so unmerklich ge-

worden, dass es unter ungünstigen L^mständeu verschwinden, unter
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o'ünstigen wieder auftreten konnte. Ungünstige Umstände waren
Akzentverlust, Enklisis und Elision, g-ünstige besondere Betonung,
Hiatus zwischen gleiclien Vokalen, Satzanlang und die Schwächung"
einer Silbe vor einer hochbetonten, z. B. in hifunde.

14. Einenkel E. Das Indetinitum. Anglia 21, 289-299 u. 509—520.

Fortsetzung' des in Bibl. 1898 verzeichneten Aufsatzes. Das
Indefinitum oder. Das Indef. siim. Das Indcf. certain.

15. Grienberger Th. v. Die angelsächsischen Runenreihen und die

s. g-. Hrabanischen Alphabete. Arkiv f. Nord. Filol. XV, 1—40.

Für die Beurteilung- der ags. Runen und Runennamen stehen
4 britische und 3 kontinentale Fuparke zur Verfügung". Verf. g-ibt

zunäclist eine Beschreibung" dieser 7 Fuparkte, dann eine Erläute-
rung" der Namen. Darauf folgt eine Beschreibung" der Handschriften,
in denen sich die s. g". hrabanischen Alphabete ünden, sowie eine
Erläuterung" der Runennamen dieser.

Wortkunde.

16. Grieb Ch. F. Engl. Wörterbuch. 10. Aufl. 29.-31. Lfg;. Stutt-

gart Neff. ä 0,50 M.

17. Murray J. A. H. New English Dictionai-y on historical prin-

ciples. Vol. IV. Germano-Graded. Vol. V. Heel-Hyive. Ausser-

dem: Vol. I. Re-issue in monthly numbers at 8 s. 6 d. each: No. 1.

A-Acrious. No. 4. amate-aut. London Frowde, Oxford Clarendon
Press. 4".

18. Skeat [W. W.] Notes on English Etymology. Transactions of

the Philol. Soc. 1899—1901, 2(U— 290.

Ana7ias: aus dem Dialekt von La Plata. — Boatsicain: as.

bäf-sicegen. — Bore: isl. bära. — Brook : deutsch brucJi, -Ags. bröc,

zu brecan. — Bidk: yg]. mitteldänisch bidk 'balk' m Bidldag : Beleg"

aus dem 15. Jahrh. dafür, dass der Name davon herstiumnt, dass
die betr. Hunde die Bullen angreifen. — Bumj^ : vgl. mitteldänisch
binnpe. — Cack : Originalverb zu dem Frequentativum cackle. —
Calf (Wade) : vgl. g-allolat. Galba 'praepinguis'. — Cat-in-thex>a7i :

Beleg- dafür ans Wyclif. — Cloves : lat. clavtts. — Cog in to cog
dice : skand. Ursprungs, vgl. schwed. kugga 'betrügen'. — Collop l

vgl. aschwed. kolhwppad und dt. hippe 'Waffel'; colhopjje eigentl.

'that which dances on the coals'. — Corrie: 1. 'a circular hollow
among mountnins'; 2. 'kettle'. Hinweis auf die gleiche doppelte Be-
deutung" von kessel im Deutschen und auf die Verwandtschaft von
gal. coire mit w. ptair und htver. — Creel : afrz. ereil, lat. *crati<iu-

lum. — Crimib. Das ü in as. crüma führt auf die Etj'mologie von
engl. dial. creem 'to crunible'; dies geht nämlich auf as. *c7'y7nan
zurück. — Cudgel : vgl. schwed. kiigge, woher engl. cog. — Dank:
vgl. schwed. dial. dönka, dän. dial. danke, dgnke, also veiwandt mit
einem verschwundenen skand. Verbum *dinka, *dank, *diinkinn. —
— Dum : zu gedyrnan 'verbergen' und 'zustopfen'. — Darnel 'lolium
tennilentum': zusammengesetzt aus dm'- und neide). Ersteres bezieht
sich, wie Verf. an verwandten Wörtern zeigt, auf die berauschende
Wirkung" der Pflanze, letzteres ist lat. nigella. - - Date ('Dattel') t

natürlich aus öccktuXoc, das jedoch selbst volksetymologisch umge-
staltetes aram. diqlä, arab. daqal ist. — Debüt: Die von Hatzfeld
für lalsch erklärte alte Schreibung" desbufer für debider ist richtig.

EntWickelung der Bedeutungen. — Dog. Belege [doggene-ford und
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doggeneherive] aus Kenible, Cod. Dipl. VI, 231, 1. 1 ii. {doygi-porn)
aus Birch. A. S. Charters III, 113. — Droicn : vgl. däii. dnikken,
drukne. — Eager, eagre : afrz. aigiiere. — Eyot, ait: nach N. K. D.
zu ags. iggad, igeod. Die Zwischenform yget existiert aber auch;
die Endung et ist auf afrz. (normannische) Aussprache zurückzu-
führen. — Fad: Abkürzung \ on fadainc. — Fib : zu ndd. foppen.
— Flimsy : vgl. ostfries. fle7n, flim, und dän. dial. flems, ßim.s. —
Flirt : vgl. ostfries. flirr, flirt, fllrfje, und ndd. flirre. — Fond : aus
fonned, welches wiederum von fon 'Narr' stammt. Zu diesem gibt

Verf. Entsprechungen aus anderen germ. Dialekten, die vielfach auch
'Mädchen' bedeuten. Fond vielleicht = "just like a girl'. — Frompold:
vgl. ostfries. frante-pot, ivrante-pot. — Frill : frz. vrille. — Gallop :

vgl. an. *tccdl-Jiop2) 'fieUl-bound'. — Game : afrz. gambi (Mitteilung

von Mayliew). — Gauky: Weiterbildung von gaick "linkisch'; dies

aus gallok, gaidick. ick und ock ist Suffix, galt entspricht frz. dial.

göle "betäubt', das seinerseits aus dem Skand. stammt. — GeicgaW.
zu aitskand. *gufa, mit Reduplikation. — Glaive : Beleg für afrz.

glaive = gladius. — Groom: zu afrz. gromme, gram. — Hamper:
vgl. schwed. dial. happa. — Kill: Es verhält sich zu quell wie didl

zu dicelan-^ quell = ^civaljan, kill = *cwidjan. — Linn: aus dem
Keltischen. — Mandril: wahrscheinlich maw-driZ; drill vielleicht zu
hoU. drillen "drehen'. — Mug: vgl. fries. mukke. — Mutchkin (Flüssig-

keitsmass) : aus mndl. mutseken. — Ne.VJS : die Entstehung dieser

Form ist nicht klar. Vielleicht ist ein Genetiv Sing, zu einem Nom.
Plur. geworden. — Pnndours'. frz. Pandour, nach Fandur, eine

Ungar. Stadt — ^ay, to pitch : vgl. nordfrz. peier "to cuver as with
a plaster'. — Peep: die eigentümliche Bedeutung" dieses Wortes
(= hervorgucken) erklärt sich vielleicht vom Versteckspiel der Kin-
der aus). — Peter see-me (Wein) : aus Pedro-Ximene.'i. — Pomander :

nicht aus afrz. pomme d'ambre, sondern \g\. pomum ambre in einem
Harl. Ms. des 14. Jahri). — Posnet: \^\. a.\V7.. po<^onet. — Punt (beim
Kartenspiel) : aus span. pnnfo. — Sanap : dasselbe wie .^iurnaj^pe

"overcloth'. — Serif, seriph, ceriph : vgl. ndl. schreef. — Stockade :

vgl. Span, e.s-^acrtf/a, das deutschen Ursprungs ist. — Stook (Garbe):
vgl. ndd. .stvke — Stop : ags. Beleg dafür. — Tankard : vgl. schwed.
stänka. — Tare: x^il. yhW. tarwe. Verhältnis zv; u-hecd und anderen
Worten ähnlicher Bedeutung. — Terrier (Bohrer): aus alrz. tariere.

— Thief in a candle: vgl. wallon. larron in derselben Bedeutung.
— Tornado: nicht von span. tornar, sondern von span. tronada
'Gewitter'. — Vade (to fade) : vgl. mndl. vadden, das von atrz. fader
stammt. — Valance : w^ohl nach Valence in Frankreich benannt. —
Weak: von to iveaken. — Wheedle: wahrscheinlich besser iceadle

zu schreiben, entspr. ags. iccedlian 'to bey'.

19. Hart J. M. Schlutter's Old-English Etymologies. MLN. 14, 22-31.

Gegen Schl.s Erklärungen ae. Wortformen in MLN. 1896 u.

1898 und in Anglia XIX. 101-116. Schlutters Antwort s. MLN. 14,

317-319.

20. Gay L. M. Anglo-French Words in English. MLN. 14, 80—85.

Verf. untersucht, welche Worte in Sweets Oldest English Texts,
die zur Zeit der normannischen Eroberung noch in Gebrai;ch Avaren,
später durch anglo-französische Worte ganz oder teih\eise ersetzt

worden sind. 1. Die ganz verdrängten ae Worte. Verf. findet 45
und gibt ein jedes zunächst in seiner ältesten nachweisbaren Form,
dann in der, die es zur Zeit der norm. Eroberung hatte, dann das
frz. engl. Ersatzwort. 2. Ae. Worte, die durch den tremden Ersatz
zwar nicht verdrängt, aber doch spezialisiert, selten oder poetisch
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"ewordcn sind (28). 3. Ae Worte, die an der Seite ihrer frz.-engl.
Synonymen noch im Jillgcmeinen Gebrauelie Jortleben, aber doch
eine von denselben mehr oder Aveni^er Aerschiedene Bedeutung ge-
wonnen haben (16).

21. Napier A. S. On some old englisii ghost - words. Joiirn. of

germ. philol. II, 359—362.
Berichtigt einige in den Wr)rterbüch<'rn spukende falsche ae.

Wortformen, nämlich toste u. taxe (statt iosca oder toxa). forjiefa
(eiitstaniien durch Missverständnis der 'rloshe Pronepotum fornefena,
wo for ncfena zu lesen ist). Ein vermeintliches läc 'medicine' ist

Abkürzung tür lacnunge, ebenso red 'lerocitas' für reönys^ das
Neutrum gedof der Wörterbücher existiert nicht (das gedofu der
Glossen ist Abkürzung für gedofunga)\ statt lautomiae=^tengh (Hi)t.
ril.S) ist 7Ai lesen lautomiae cicearteties. Auf falscher Hand.schrilten-
lesung beruhen die Worte welle 'wellenschlagend' (an der betr.
Stelle [Hpt. 4ö2] ist statt in u-elicum zu lesen ?iiivelicum), orirelig
'pure, chaste' (entstanden durch die Lesung orwdges statt des rich-
tigen tmicelges) und ced oder coßd (statt ceol).

22. Mead W. E. Color in Old English Poetry. Publications of the

Mod. Lang. Ass. of America 14, 169—206.

I. In der ae. Poesie finden sich verhältnismässig wenig eigent-
liche Farbworte. 'Blau' fehlt fast ganz. Am häufigsten findet sich
'o-rün', dann rot' und 'gelb'. Zusammensetzungen wie hlödfäg^
heofonborght u. a. kommen Farbworten nahe. Möglicherweise ent-
wickelte sich bei den engl. Diclitern erst durch die Berührung mit
frz. Litt, mehr Sinn iür die Farben. IL Sehr mannigfaltig sind
dagegen im Ae. die Ausdrücke für Licht und Dunkelheit, besonders
in den religiösen Dichtungen, und vielfach symbolisch zu verstehen.
III. Die eigentlichen FarbAvorte. Verf. untersucht ihr Vorkommen
nach Farbengruppen. 1. Weiss {hielt, bläc, blanc, auch fämig und
fämigheals). Alle Wörter hierfür bedeuten etwas Glänzendes.
Untersuchung der einzelnen Fälle. 2. Schwarz {blcec. sueart, sicear-
tian, {ge)stoeorcan, gesiceorc, icann, saloicigpäd, eaiy). Die Worte
bezeichnen eine völlige Abwesenheit jeglichen Lichtes. Das charak-
teristische Wort ist siveart\ Untersucluin>>- im Einzelnen. 3. Grau
igrceg, flödgräig, flintgrceg, hör, haso, blondenfeax, gamolfeax).
'Zwischen weiss und schwarz'. Untersuchung der einzelnen Fälle.
4. Braun (brünfäg, brümcann, sealohrün. brünecg). 5. Rot {read,
readfäh, baso, in zweiter Reihe blöd, blödig, blödfäg. sirätig). 6. Gelb
{geolo, geolorand ; eine unbestimmte Farbe wird bezeichnet durch
fealo). 7. Grün IV. Im Ahd. und As. sind die Farbenbezeich-
nungen noch spärlicher vertreten, in den celtischen und isländischen
Poesien finden sich dagegen weit mehr.

23. Padelford Freder. Morgan. Old English musical terms. Bonner
Beiträge zur Anglistik. Hrsg. v. M. Trautmann. 4. Hft. gr. S^».

Bonn, P. Hanstein. XII, 112 S. 3,20 M.

24. Kluge F. Orms awivermod (Archiv Cl., 390). Herrigs Archiv
102, 3nl.

Nicht, wie Björkman will, nnt ags. äicyrdan zusammenzu-
bringen, sondern = an. *aarm6dr.

25. Skeat W W., Atkinson E. G., Rye W., Hall A., Stevenson
W. H., Harrison H., Toynbee P. The origine of the surname
Chaucer. Athenaeum 1899, I, 145 f., 210 f., 274, 338, 435, 468.
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Debatte über die Frage, ob Chaucer= Chaufecire (calefactor

cirae).

26. Napier A. S. Aengl. netcel, jetel 'zahl'. PBrB. 24, 246-248.

Neben jetcel niuss ein jetel bestanden haben (Beleg'e für beide
Formen), dessen Wnrzelvokai, wie sich aus dem Nom. Acc. PI. jetel

ero-ibt, zu Alfrics Zeit lang- war. Diese Länge ist nur durch An-
nahme einer ae. Dehnung zu erlvlären.

27. Sievers E. Ag-s. hnesce. PBrB. 24, 383.

Ist "iMischform von finesc und *hnisce zu einem mit g-ot.

hnazqiis im Abhiut stehenden St. *hnesqu-".

28. SkeatW. W. The eiymology of'noggin'. Athenaeum 1899 2,865.

Die Herleitung' aus dem Keltischen ist zu verwerten, da die
keltischen Worte selbst aus dem Englischen stammen. Es ist viel-

mehr ^ fc/joigir/m und dies eine Ableitung- von knog (Nebenform
von knag). Das Sutifx -in ist, wie bei piggin. Vertreter des Ad-
jektiv-Suffixes -en, das so g-ebildete Adjektiv wird nun substanti-

visch gebraucht.

29. Hempl G. Pepper, picker, and kipper. Publ. of the Mod. Lang.
Assoc. of America 14, 449—458.

Verf. sucht auf Grund einer eingehenden Behandlung der
drei Worte nachzuweisen, dass pü'/cer (vgl. deutsch pökel) und
kipper durch Dissimilation aus pepper entstanden sind.

30 Björkman E. Zur englischen Wortkunde. Herrigs Arch. 103,

347-349.

Me. raimen, reimen, <z-reimen ist Lehnwort aus dem Franzö-
shschen, afrz. raembre etc. (aus lat. redimere).

Bearbeitungen ae. Texte.

31. Beowulf. IIa. Berichtigter Text m. knappem Apparat u. Wörter-

buch. 2. Auti. Germanischer Bücherschatz. Hrsg. v. Alfr. Holder.
12a. Freiburg i/B Mohr. VIII, 189 S. 80. 2,50 M.

32. Cyne-wulf's Elene. Mit e. Glossar hrsg. v. Jul. Zvipitza. 4. Aufl.

Berlin Weidmann. IX, 89 S. 2 M.

33. Simons R. Worte und Wortverbindungen in den echten Schrif-

ten Cynewulfs. Diss. Bonn. 32 S. 8«.

34. Simons Rieh. Cynewulfs Wortschatz od. vollständ. Wörterbuch

zu den Schriften Cynewulfs. (Bonner Beiträge zur Anglistik.

Hrsg. v. M. Trautmänn. H. 3.) Bonn Hanstein. IV, ]63 S. 80. 6 M.

35. Trautmänn M. Zu Cynewulfs Runenstellen. Bonner Beiträge

zur Anglistik. Hrsg. v.M. Trautm ann. 2. Hft. Bonn Hanstein. S".

36. Harris M. A. A Glossary of the West Saxon Gospels: Latin-

West Saxon and West Saxon-Latin. Yale Studies in English. Ed. by
A.S.Cook. Bd. 6. Boston, New-York u. London, Lamson, Wolffe

& Co. 2 Bl., 111 S. 1,50 M.

37. Bülbring K. D. Was lässt sich aus dem gebrauch der buch-

staben k und c im Matthäus-Evangelium des Rushworth-Manuscripts

folgern? Anglia, Beiblatt 9, 289—300.

Gibt zunächst eine Liste aller in der Rushworthglosse zum
Matthäusevangelium vorkommenden Wörter und Stellen mit k. Aus
dieser ergibt sich als wichtigste Tliatsache, dass k in keinem Falle

steht, wo in einem südhumbr. Ma. c erscheinen könnte oder müsste.
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Verf. tührt dies weiter aus. Eine g-euaue Betraclitung' der Fälle

mit c ergibt dann weiter folgendes: Im Anlaut wird vor i, e, ce der
Ä:-Laut durch den Buchstaben k ausgedrückt. Vor a, o, u, y wird
c für den fc-Laiit ge/braiicht. Im Inlaut wird vor velaren Vokalen
meist c, vor palatalen Vok. häufiger k gebraucht. Auf diese Weise
wird für das c in den zahlreichen Ableitungen auf -llce und noch
in vielen anderen Fällen der c-Laut gesichert. Im Auslaut wird
für den palatalen wie für den velaren fc-Laut c geschrieben (Aus-
nahmen nur ek und monsek). Aus der Thatsache, dass Farman.
der Schreiber der Glosse, seinen Gebrauch des c und k im Anlaut
nach dem Lateinischen geregelt hat, folgt, dass er das ae. c dental

sprach, d. h. g-anz oder ungefähr wie ne. [ts].

38. Die altenglischen Waldere-Bruchstücke. Neu hrsg. v. F.

Holthausen. Mit 4 Autotypien. Göteborgs Högskolas Ärsskrift.

Göteborg' Zachrisson. 17 S. [Eig". Seitenzählung.J

Genauer Abdruck und autotypische Wiedergabe der Hand-
schrilt, mit Anmerkungen; dann hergestellter Text, ebenfalls und
Anmerkung-en.

I' riesisch.

39. Dijkstra W., cn Buitenrust Hettema F. Friesch Woorden-
boek (Lexicon Frisicum). Afl. 7— 12. Leeuwarden Meyer &
Schaafsma. 8«. 1,20 Fl.

40. van Helten W. De westfriesche eigennamen Jouke en Sjouke.

Tijdschr. voor ndl. taal- en letterk. 18, 192.

Aus *Gibuko (= ahd. Gibicho) u. *Sibuko {— ahd. Sibicho).

Niederländisch.

Grammatik.

41. Kern H. Nederlandsch aar uit ouder ar en er. Tijdschr. v.

ndl. taal- en letterk. 18, 126-132.

Aus ar und er vor d, s, t oder z entstand im Niederl., z. T.

schon im Mndl., aar. Die Fälle, in denen sich ar erhielt, erklärt

Verf. durch urspr. Verdoppelung des folgenden Konsonanten (so

bei hard, zicart). Das zu aar gedehnte er entspricht einem ur-

sprünglichen (idg.) betonten er. Vor anderen Konsonanten als d,

t, s, z entstand aus diesem er ndl. ar, während aus nicht betontem
er sich oor entwickelte.

42. Kern H. Ontwikkeling- van ar uit er in't Nederlandsch. Tijd-

schr. voor nedl. taal- en letterk. 18, 119—126.

Es hat sich in den Worten entwickelt, deren er vor Konsonant
auf betontes /• zurückgeht.

43. [N.] Heeft-i. Noord en Zuid 22, 83.

Betrifft den Gebrauch des Pronomens i im Ndl., er im Frie-

sischen (beide = urgerm. iz) in der Inversion.

44. Winkel J. te Bijdragen tot de kennis der noordnederlandsche

tongvallen. Tijdschr. voor ndl. taal- en letterk. 18, 1—32, 161— 181.

I. De Oudgermaansche lange AE. 1. Oudere en jongere Um-
lauf der Ogerm. ae of daaruit outstane klanken. 2. De ä gevolgd
door {u)lv. 3. De ä van het Praeteritum Pluralis bij Sterke werk-
woorden. 4. De ä van Maandag. 5. De ä van Zaterdag en Pa-
schen, 6. De d van vragen, hij vraagt, vraagde, gevraagd. 7. De
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u van praten. 8. De a van baard. — II. De tong-val van Delfland
bij Huygens. 1. De lange klinkers. 2. De körte klinkers. 3. De tvvee-

klanken. 4. De toonloze klinkers. 5. De medeklinkers. 6. De vervoe-
g'ing". 7. De verkleinering-suitgang'en. 8. Eenig-e vreemde woorden. —
Vgi. dazu W. van Helten ebd.S. 138—145 und L. L. Goemans
S. 160.

Wortkunde.

45. Beer Taco H. de en Laurillard E. Woordenschaat, verklaring

van woorden en uitdrukking'en, onder redaktie van T. H. de B.

en E. L. 's-Gravenhag-e, Haag-sche boekhandel. 1277 S. 80. 22,50 fl.

für Nicht-Subskr., sonst 20 Lfg-. ä 0,80 fl.

46. Verwijs E. en Verdam J. Middelnederlandsch woordenboek

.

Dl. lY, afl. 20. 's-Gravenhag-e Mart. NijhofF. Kol. 2465-2580. 80.

per all. 1 fl. Kpl. in 7 Teilen.

47. Molenaar A. M. Bloeralezing- uit het Woordenboek der Neder-

iandsche taal. II, 8. 9; III, 7; V, 11. Noord en Zuid 22; 99-1C5;
164-180.

48. Koenen M. J. Woordverklaring-. Aanteekening-en en beschou-

wing'en, verklaring'en en toelichting-en, in twaalf hoofdstukken.

Een boek voor studeerende onderwijzers. 3e, herziene, en veel

vermeerderde druk. Tiel D. Mijs. 277 S. 80. 1,50 fl.

49. Leendertz Jr P. De naamen der maanden. Noord en Zuid 22,

321-337.

Nach geschichtlichen Erörterungen über die Vorexistenz der
einheimischen und die allmähliche Ausbreitung- der fremden Monats-
namen gibt Verf. eine Aufzählung- aller ihm in den Niederlanden
aufgestossenen einheimischen Monatsnamen, u. z. zunächst für jeden
der heutigen 12 (fremden) Namen alle einheimischen Bezeichnungen,
alsdann ein Verzeichnis der letzteren, nach ihrer Bedeutung- (Namen,
die von der Jahreszeit, dem Wetter usw. hergenommen sind) ge-

ordnet, schliesslich, so weit möglich, eine Erklärung jedes einzelnen

einheimischen Namens.

50. Verdam J. Dietsche verscheidenheden. Tijdschr. v. ndl. taal-

en letterk. 18, 49—63.

125. sivaev] 126. vrevel\ 127. vervleten; 128. [fälschlich als 138

bezeichnet] iüorme\ 129. onstuhnig; 130. muulstoter.

51. Muller J. W. Brijn. Tijdschr. v. ndl. taal- en letterk. 18,70-81.

Aus '^mrino-, d. h. der schwächsten Stammform von meri +
Sufüx -ino, entstanden.

52. van Helten W. Het adjectif gul. Tijdschr. 18, 283-289.

Auf Grund der von Kluge (Beitr. 8, 524) nachgewiesenen Ent-

wicklung von urgerm. II aus zl kann man für gul eine Entstehung-

aus '*guzLü- annehmen^ das zur Wurzel gus 'fiiessen, strömen' gehö-
ren und "fliessend, strömend' bedeuten würde. Aus dieser Grund-
bedeutung leitet Verf. die weiteren Bedeutungen des Wortes ab. —
Zu scheiden ist jedoch dann das gul, welches 'inflatus, cavus, insi-

pidus' und 'confraginosus' bedeutet. Doch lässt sich dies auf eine

aus dem an. gusta 'blasen' zu erschliessende Wurzel gas^ somit wie-

der auf eine Form *guzlü- zurückführen.

53. Kern H. Kaara. Tijdschr. voor nederl. taal- en letterk. 18,

132-135.
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Ndl. kaars ist, wie hochdeutsch kerze, aus lat. cerata entstan-
den. Den Naclnveis tür die Bedeutung- von ceratus = 'wächsern'
liefert das Alt- und Mittelirische, wo cainle ciartha 'Wachskerzen'
bedeutet.

54. van Helten W. Een en ander o\er en naar aanh^ding van
het subst. shn, snoer. Tijdschr. v. ndl. taal- en letterk. 18, 290

-292.

Der Beweis für die von jeher angenommene Entlehnung des
Wortes .sim aus dem Friesischen ist nicht, wie bisher gesciiehen,

zu suchen in dem aidautenden s, da dieses sich auch sonst im Ndl.
vor kurzem Vokal -j- kk, pp oder rnvi findet. Er liegt viehnehr in

der aus der Verkürzung des Wurzelvokals zu erschliessenden Ver-
doppehxng des m, die im Friesischen vor dumpfem Endvokal (o

oder ii) ohne Rücksicht auf die Art des vorausgehenden Wurzel-
vokals eintrat, während sie sich im Ndl. nur bei dumpfem Endvokal
und dumpfem AVurzelvokal findet.

Deutsch.

Grammatik.

55. Finck F. N. Der deutsche Sprachbau als Ausdruck deutscher

Weltanschauung. 8 Vorträge. Marburg Elwerts Verl. VlI, 123 S.

2 M.

56. Wedekind W. Sprachfehler oder Sprachentwicklung'? Versuch

einer historischen Grammatik der deutschen Sprache für gebildete

Laien mit besonderer Eücksicht auf schwankenden Sprachgebrauch
nebst Ausblicken in die Zukunft. 1. Bdchn: Das Hauptwort in

der Einzahl. Berlin Wedekind. 56 S. 0,50 M.

57. Holthausen F. Altsächsisches Elementarbuch. Sammlung* von
Elementarbüchern der altg'erman. Dialekte. Hrsg", v. W. Streit-

berg-. V. Heidelberg Winter. XIX, 283 S. 5 M., geb. 6 M.

58. Michels V. Mittelhochdeutsches Elementarbuch. (Sammlung- von
Elementarbüchern der altg'erm. Dialekte. Hrsg. v. W. Streit b erg.

VII). V. Heidelberg- Winter. XI, 272 S. 5 M. g-eb. 6 M.

59. Nagl J. W. Zu den zwei Stufen des Undautes von ahd. mhd. a.

Deutsche Maa. 1, 210—217.

Verf. sucht unter Beiziehung reichen dialektischen Materials
den Beweis zu erbringen, dass der bisher als jünger betrachtete
Umlaut (e) das a, der vor umlauthindernden Konsonanten anzu-
setzen ist, älter ist als der intensivere Umlaut (e), und dass nament-
lich in den unig-elauteten Genetiven henin, nemin, forasegin, scedin
einfacher Undaut anzunehmen ist.

60. Bernhardt J. u. Pfaff F. Anlautendes fr = icr. Zs. f. d. dt.

Unterricht 13, 207—208; 512.

B. gibt Beispiele für den Übergang von fr zu icr aus ver-
schiedenen nd. Mundarten und erklärt sie durch Verlust des Stimm-
tons des norddeutschen (labiodentalen) u\ Mitunter gehe irr auch
in hr über, vgl. Vratslaw =^ Br-eslau. — Pf. bemerkt dazu, dass es
sich dabei um aus nd. nach obd. Sprachgebiet vordringende Lehn-
wörter handle, in altaufgenommenen scheine wr zu br die Regel
zu sein (vgl. Breslau), in nevu'rlich aufgenommenen icr = fr. Der
Oberdeutsche ersetzt das nd. labiodentale ic zunächst durch sein
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bilabiales w und dies dann, da es oberdeutsch vor Konsonanten
nicht vorkommt, durch den nächstliegenden Spiranten, f.

61. Hauschild 0. Die verstärkende Zusammensetzung bei Eigen-

schaftswörtern im Deutschen. Progr. (Nr. 779). Hamburg Herold.

29 S. 4^'. 1.50 M.

62. Behaghel 0. Der Gebrauch der Zeitformen im konjunktivischen

Nebensatz des Deutschen. Mit Bemerkgn. zur lat. Zeitfolge und
zur griech. Modusverschiebung. Paderborn Schöningh. IX, 216 S.

4,40 M.

Wortkunde.

63. Grimm J. u. W. Deutsches Wörterbuch 4. Bd. 1. Abt. 3. Tl.

2. Lfg., 9. Bd. 15. Lfg. u. 10. Bd. 2. Lfg. Leipzig Hirzel. ä 2 M.

64. Gombert A. Bemerkungen zum deutschen Wörterbuche. Prg.

(Nr. 188.) Breslau, Druck v. Otto Gutsmann. 26 .S. 4^.

65. Wilke E. Deutsche Wortkunde. Ein Hilfsbuch für Lehrer und
Frevinde der Muttersprache. 2. Aufl. Leipzig Brandstetter. XV,
368 S. 4 M., geb. 4,40 M.

66. Sisum T. Die Fremdwörter im Ahd. Der praktische Schul-

mann 48. 4.

67. Palander H. Die ahd. Tiernamen. I. Die Namen der Säuge-

tiere. Diss. Helsingfors (Berlin Mayer u. Müller). XV, 171 S. 4M.

68. Ehrismann G. Beträge zum mhd. Wortschatz. PBrB. 24, 392

—402.

Aus der 'Minneburg'. Wörter, die im Mhd. Wb. und bei Lexer
nicht belegt sind.

69. Ritters H. Etymologische Streifzüge auf dem Gebiete des Nieder-

deutschen unter besonderer Berücksichtigung der Dithmarscher
Mundart. Prg. (Nr. 782). Hamburg Lütcke u. Wulff'. 1 Bl. 24 S. 4«.

70. Damköhler E. Beiträge zur Etymologie unserer Pflanzen-

namen. Zs. f. d. dt. Unterricht 13, 56—61.
Berichtigungen zu Sohns "Unsere Pflanzen hinsichtlich ihrer

Namenserklärung" usw. (Ztschr. 11, 97—187, vgl. Bibl. 1897 Nr. 225).

1. Keilkenbaum (Flieder) nicht aus lat. coUca\ Ursprung jedoch
schwer zu bestimmen. Vielleicht mundartl. Nebenform für keiseke^
der sich nd. in derselben Bedeutung wie keilke häufig findet. 2.

Nelke ist nicht aus dem Niederdeutschen entlehnt, sondern md. Ur.
Sprungs. Die Deminativendung -ke kommt auch in rein md. Ge-
bieten vor, ist übrigens vielleicht nicht aus -ken verstümmelt, son-
dern entspricht as. ika, iko, ahd. icho. 3. TauseyigUlclenkraut. Wo
kommt die von S. angenommene Beizeichnung hundertgüldenkraut
vor? 4. Wermut hängt doch wohl mit Wurm zusammen (vgl. ags.
vyrmvyrt).

71. Höfler M. Deutsches Krankheitsnaraenbuch. ^lünchen Pilotv

u. Loehle. VI, 922 S.

72. Götze A. Zur Geschichte der Adjektiva auf iscli. [Leipziger]

Diss. Halle a. S., Druck v. E. Karras. 1. Bl., 52 S. [Aus: PBrB.
24, 464—522.]

73. Schmidt F. Zur geschichte des Wortes 'gut'. Ein beitrag zur

Anzeiger XII 2 u. 3. 20
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wortg-eschichte der sittl. begriffe im deutsclu'n. DIkSS. Berlin Skopnik.
VIIJ, 46 S. 1/20 M.

74. Kauffmann F. Hexe. ZZ. 81, 497—499.
Kauffmaiin hält gegen Riezler (Gesch. der Hexenprozesse in

Bayern) daran lest, dass haga in hagaziissa 'Wald' (nicht 'umhegtes
Feld') bedeute und verweist aut ha(justalt Waldbesitzer und rece-
hurgius (so zu lesen statt herhurglus) 'Wäldler' in Titel 64 der Lex
Salica.

75. Miedel J. Mittwoch = Wodanstag-. Alemannia 27, 84-.«5.

Sucht den von Kluge (Beihefte zur Ztschr. des allg, dt.

Sprachver. 8, S. 95) geleugneten Zusammenhang zwischen Wodans-
tag und dem schwäbisch-alem. Guotentag , nd. Givdenstag = Mittwoch
durch Hinweis auf häufigen Wechsel zwischen W undG in aleman-
nischen und anderen Ortsnamen zu erwoisen.

76. Hörn W. Zur Geschichte von oder. PBrB. 24, 403-405 u. 544.

Die im Oberdeutschen des 13.— 15. Jahrh. begegnenden For-
men akler, aide für oder dürften durch Dissimilation aus ahd. erder,
erdo entstanden sein, erdo durch Dissimilation aus ai/^yjaw? Unser
oder hat sein Schluss = r von aber, mit dem es in verschiedenen
Maa. die Bedeutung vertauscht hat.

77. AndresenK. G. Über deutsche Volksetymologie. 6. Aufl., besorgt

- V. Hugo Andresen. Leipzig Reisland. VHI, 492 S. 6,40 M.

Namenforschung.
a) Personennamen.

78. Borries E. v. Über die älteren Strassburger Familiennamen
(Vortrag). Jb. f. Gesch. Els.-Lothr.'s 15, 185-204.

Verf. teilt die Namen ein nach dem Motiv der Namengebung-.
4 Gruppen: 1. Zum Eig'ennameu einer Person wird der Name ihres
Vaters entweder ohne Veränderung, oder in der Verkleinerungs-
oder Koseform, oder im Genetiv (mit oder ohne 'Sohn') g-esetzt.

2. Ein geborener Strassburger wird nach seiner Wohnung, ein Aus-
wärtiger nach seinem Heimatsort bezeichnet. 3. Der Familienname
bezeichnet das Amt, die Thätigkeit des Benannten. 4. Der Name
verdankt einer auffallenden Eig-enschaft des Betr. seine Entstehung-.
— Uns interessiert hier besonders die erste Gruppe wegen der
Verkürzung- (Beispiele) und Verkleinerungen. In Strassburg kom-
men drei Verkleinerungsendung-en in Betracht, die ursprünglich
220, -üo, -in lauten und sich bisweilen mit einander verbinden.
Beispiele: Volz (aus Volkizo), dazu Völtsche, Manz (aus Maginzo?
oder von Herma7in?) u. a. Die mit -lin {-eltn, -iltn) gebildeten
Namen sind nicht immer leicht zu erkennen (Beispiele). Zu den
Koseformen gehören auch die Bildungen auf mann. Auch durch
Anfüg'ung- von -er werden Vornamen zu Familiennamen weiterg-e-

bildet: Joerger zu Georg, Ilanser und Hanseler zu Hans, Dammerer
zu Dankmar u. a. In den Namen BetschoU und Gozprecht schliessen

sich an Koseformen die vollwichtigen Silben -olt und precht an.

79. Burckas V. Die Ohrdrufer Familiennamen nach Herkunft und
Bedeutung. T. 4. Progr. (Nr. 750). Ohrdruf Lucas. S. 3—16. 4».

80. Kölscher L. Unsere Taufnamen. Eine Erklärung- über deren
Sinn und Bedeutung-. Minden Bruns. 44 S. — ,50 M.

81. Ondrusch K. Die Familiennamen in Neustadt O.-S. Nebst allg-.

Erörterung-en. Progr. (Nr. 214). Sagan Koeppel. S. 3—22. 4^.
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b) Ortsnamen.

^2. Kötting G. Etymologische Studien über Deutsche Flussnamen.
T. 1. Prog-r. (Nr. 477). Kreuznach Voigtländer. 24 S. 40.

^3. Sohns F. Zur niederdeutschen Namenforschung-. Zs. f. d. dt.

Unterrieht 13, 835.

Beweise für die Betonung- des ersten Bestandteils nd. Orts-

namen.

84. Hertel L. Die Eennsteige und Kennwege des deutschen Sprach-
g-ebietes. Schriften des Rennsteigvereins. Nr. 2. Hildburghausen
Gadow & Sohn in Komm. 44 S 4^. 0,80 M. Erschien auch als

Hildburg-hauser Progr. (Ni*. 751).

85. Clauss M. B. Historisch-topographisches Wörterbuch des Eisass.

5. u. 6. Lfg. Zabern Fuchs. S. 257—384. ä 1 M.

86. Witte H. Neuere Beiträge des Reichslandes zur Ortsnamen-
forschung-. Korrespondenzblatt des Gesamtvereins der deutschen

Geschichts- n. Altert.-Vereins 47, 139—144.

Überblick über den gegenAvärtigen Stand der Ortsnamen-
forschung im Reichsland, Ablelmung der Hypothesen Arnolds und
Schibers. Verfasser sucht statt dieser eine Reihe neuer methodischer
Regeln nicht nur für die reichsländische, sondern für die deutsche
Namenforschung überhaupt, zu geben nnd formuliert sie in 21

Thesen.

87. Heilig' 0. Die Ortsnamen des Kaiserstuhls. Sonderabdruck
aus der Festschrift zur Feier der P^röffnung des Real- und Volks-

schulgebäudes in Kenzingen. 13 S. 8^.

88. Kluge F. Ahd. Meildn und Paveia. ZZ. 31, 499—500.

Das ei in Meilan ist nicht, wie Wrede (HZ. 41, 295) annimmt,
aus i diphthongiert, sondern bereits ahd. liegt Meilan vor (Schlettst-

Glossen). Auch Faveia ist schon ahd. (Notker), doch ist die Form
Pavla älter. Jedoch ist auch hier kaum Diphthongierung von i zu ei

anzunehmen, eher Anlehnung an ahd. J.f/e/e(!a = Aquileja. Auch
in ahd. ahhatela = mlat. abbatia braucht keine Diphthongierung- im
Hiatus eingetreten zu sein: vgl. baier. vogetaie. mhd. tegneie. Auch
bei salbeia kann Anlehnung an Namen wie agaleia, sclareia vor-

liegen, "überhaupt ist der ez'-Diphthong in lat. Lelunvorten des Ahd.
geläufig- und es könnte an gegenseitige Beeintlussung wohl ge-
dacht werden."

Ahd. Texte.

89. Schatz J. Die Sprache der Namen des ältesten Salzburger

Verbrüderungsbuches. HZ. 43, 1—45.

Nach der Ausgabe von Herzberg-Fränkel in den Mon. Germ.
Vokalismus der Stammsilben beim ersten Schreiber: Bewusstes
Festhalten am unumgelauteten a ; ahd. e (aus ai) in ger und e/-- be-

leg-t, sonst ae g-eschrieben; ö (aus au) erscheint viermal als au, sonst
als ao^ im zweiten Wortgliede einige Male als o, die Neuerung zeigt
sich also bereits. Altes ai erscheint einmal als ei, sonst als ai.

Altes ö ist reg-elmässig- ö, daneben oo, d, u, uo, im 2. Gliede nur o.

Vokalismus der nebentonigen Silben: i und j der Ableitung
sind erhalten, nebentoniges u ist geblieben. — In den späteren
Eintrag-ungen dring-en die Neuerungen durch : Umlaut des a, e an-
statt ae (für e), ai verschwindet, nur o für ö bleibt. — Aus einer
Vergleichung- der Namen in den baier. Klöstern Monsee, Chiemsee,
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Mattsee, Metten, (Niedev-)AUaich im Reichenauer Verbrüderungsbiich
(Piper) ergibt sich, dass im Salzburger Verbrüderungsbuch eine
speziell salzburgische Orthographie befolgt ist. — Konsonantis-
mus. Germ, d ist durch t und durch d vertreten; für germ.yj er-

scheint d und th. In den späteren Zusätzen ist d fast ausnahmslos-
durch t vertreten, für p erscheint einige Male t, nämlich in Uuini-
thariusi Plitheri, Cuntheri, wohl durch das folgende h veranlasst

Im Inlaut kommt nur d vor. Für die Aiissprache des altbair. d
ergibt sich, dass es stimmlose lenis war, die nach stimmlosen Lauten
fortisartig' wurde. Germ. Tc erscheint im Anlaut zweimal als k,

sonst als ch\ germ. sk wird sc geschrieben. Sonst erscheint ch und
h für k, auch in den Zusätzen. Besprechung der einzelnen Fälle.

cJi wurde sicher als (einheitl.) Reibelaut gesprochen. Für germ. g
wird im Anlaut k, c, g geschrieben, im Jnl. g. Im inlautenden An-
laut erscheint k und c nach stimmlosen, g nach stimmhaften Lauten,
wie in bair. Denkmälern in der Regel. Vor u und o steht c, vor
e und i k, vor a beide. Die Unterscheidung zwischen k ixnd g'

muss auf der Aussprache beruhen. Salzburg stellt sich hierin den
Freisinger Urkunden gegenüber. Germ, h erscheint fast durchweg"
als h. Germ, j) erscheint als jj und /", was beides als Bezeichnung
der Affricata zu fassen ist; germ. b ist durch p vertreten, auch ixi

den Zusätzen. Germ, f erscheint als f, in den Zusätzen schon früh
als u. Anlautendes tv ist uu, inlautendes auch u. — Verf. behandelt
dann die Namen mit scheinbarem n-Schwund: ein solcher ist nicht
anzunehmen. Die Mehrzahl der einstämtnig'en. mit Suffix g-ebil-

deten Namen und Kurznamen haben den Nominativ der n-Stämme:-
männl. -o, weibl. -a (Beispiele). Zahlreiche männl. Namen enden
auf -uni (vgl. alem. -ini), darin ist wohl der urgerm. Nominativ
auf -ez der jo-Stämme zu sehen, ihnen stehen weibliche auf -ni gegen-
über (später -un, weitergebildet iina), das trotz der scheinbar ent-

gegenstehenden Lautg'esetze auf das idg. Feminina bildende Suffix

-ni zurückzuführen ist.

90. Pachaly Paul. Die Variation im Heliand und in der altsäch-

sischen Genesis. Schriften zur germanischen Philologie, hrsg. v.

Prof. Dr. Max Roediger. 9. Hft Berlin Weidmann. VII, US S.

4,- M.

91. Priese 0. Der Wortschatz des Heliand, ein deutsch-altnieder-

deutsches Wörterbuch. Progr. (Nr. 489). Saarbrücken. (Leipzig

Vogtländer). IV, 44 S. 1,80 M.

92. Saftien H. Die Schwellformen des Verstypus A in der altsäch-

sisclien Bibeldichtung'. Diss. Bonn. (Leipzig Fock.) 54 S. 1,20 M.

93. Borgeld A. De oudoostnederfrankische psalmen. Klank- erv

vormleer. Proefschrift. Groningen Wolters. 5 BIL, VIII, 152 S.

94 Eastman C. W. Die Syntax des Dativs bei Notker. Diss..

Leipzig Fock. 68 S.

Strassbure' i. E. F. Mentz.

IX. Baltisch-Slavisch.

A. Allg-emeines.

1. Meillet A. Letto-slavica. MSL. 11, 172-186.

A. Sur l'adaptation de quelques mots etrang'ers. 1. Ksl. vlas-

vimija\ fremdes /", />, antepalatales k g im. Ksl. 2. Ksl. Rirm, Krizb
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muss aus einem Dial. stammen, in welchem ry zu r-z wurde (Ksl.

und nsl. Analogien); germ. ü wurde sl. y, in späteren Entlehnungen
u. [Vgl. Vondräk Aksl. Gramm. 368 f.] 3. Ksl. Lazor^ (uubet. griech.

a zu o wie in gramota, Krovatb)\ Lazarjh (Anlehnung an das Suif.

-arjb). B. 1. Pr. gerht: ai. järate (-ö-Erweiterung auch sonst in

Wurzeln ähnl. Bedeutung). 2. Scheidung- von li. azii uz im Alt-Ost-

lit. (zu Anz. 7 164 10); uz hat z für z (s) nach iz isz. 3. Ksl. golb

'Stock': arm. kolr. 4. Ksl. jastrebi {*äkro- oder -ökro- mit Sek.-
Suftis): la. accipiter.

2. Hirt H. Zur litauisch-slavischen Betonung. IF. 10, 38- 55.

a. Die Natur des lit. Akzentes und die Quantitäten, b. Die
lit. AkzentverschiebTing'. c. Die Betonung der o-Stämme im Lit.-Sl.

3. Berneker E. Von der Vertretung des idg. Sic im baltisch-sla-

vischen Sprachzweig. IF. 10, 145—166.

"Idg. eu ist im Balt. durch 'au (tau), im Slav. durch 'u (ju)

vertreten . . . Idg. ev hingegen ist im Lit. durch av, im Slav. durch
ov vertreten . . ; fürs Le. hingegen inuss man wohl oder übel auch
die Vertretung ev zulassen".

4. Lidön E. Ein baltisch-slavisches Anlautsgesetz. Göteborgs hög-s-

kolar firsskr. 4. Göteborg Wettergren u. Kerber. 31 S. 1 Kr.

25 öre.

Anl. ur- id- wird im Baltischen (z. B. li. ritü recziü rStu rai-

tau: ae. icripan u a.; li. litis lytis entl. aus germ. ivliti- g. iclits)

und Slav. (z. ß. sl. rota 'Eid': ai. vratdm, sl. Uska 'Hasel': air. fiese

'Gerte') zu 7'- /-; der liautwandel ist wohl schon balt.sl. Anz. v.

Zubaty Listy fil. 27, 68—69, Bulic Izv. II. otd. 4, 1496—1499.

5. Ludwig A. Das Verhältnis der ?n-Formen der Germanischen
Deklination zu denen des Lettischen und Slavischen. (Sitzb. d.

Böhm. Ges. d. W. I a). Prag Rivnäc. 8 S. 0.20 M.

Das -7)1- in den -m-Suffixen der Deklination ist im Germ, einer-,

im B.-SI. anderseits, von einander unabhängig aus urspr. -hh- ent-

standen, weil -bh- in Flexionselementen wenig'er üblich war als -m-.

Ebenso ist -m- (mit Ausn. des got. -mm-, preuss. -sm-) in der bsl.

Pronouiinaldeklination an Stelle von urspr. -sm- getreten. Das ad-
verb. Suffix -ba im Got. gehört z. Wz. bhü- {harduba 'hart seiend');

ähnlichen Ursprungs ist wohl sl. -ma in vehma, mit derselben Laut-
veränderung wie in den -m-Kasussuftixen.

6. Brückner A. Beiträge zur ältesten Geschichte der Slaven und
Litauer. Asl. Ph. 21, 10-27.

1. Misaea, rex Licicavicoi-um. 2. Die Galindensage.

B. Slavisch.

1. Allgemeines.
1. V. Rozwado'wski J. Quaestionum grammaticarum atque etymo-
logicarum series altera. Krakau. 15 S. (aus Rozpr. Ak. 23). 0,30 Kr.

I. S. Abt. I. II. De Instrumentalis casus i;su praedicativo:
kelt. und ai. Parallelen. III. Anl. fr- wurde im Sl. zu r- (vgl. Liden
IX A, 4). IV. Etymologica: 1. gall. Druentia : poln. Driceca 'der
reissende Fluss'. 2. poln. B{r)zura : gall. Brigulos ds. 3. sl. zuriti

{*geur-) : go. gaurjan. 4. sl. lelejq : ai. leläyati. 5. sl. krinica 'Quelle',

krim krina 'Krug' : a. d. Griech. entlehnt. 6. sl. motriti 'sehen',
li. inatyti : arm. matn 'Finger'. 7. sl. *]Jor^pori 'Fahne' : arm. phol-
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phoiim 'flattere'. 7. sl. krojjiva kopriva "Nessel' : kroph 'siedendes

Wasser' u. A. Anz. v. Zubaty LF. 27, 67-68.

2. Leskien A. Untersuchungen über Betonungs- und Qiiantitäts-

verhältnisse in den slavischen Sprachen. AslPh. 21, 321—399.

I. Das Verhältnis der serbischen nnd slovenischen Betonung.
IL Verkürzungen ursprünglich langer Silben vor gewissen Suffixen
im Serbischen. III. Betonung und Quantität der serbischen Nominal-
komposita. 1. Die i-Stämme. A. Zusammensetzungen aus Nomen
und Nomen, B. aus Präp. und Nomen. 2. Die Mask., -o-Stämme.
(Bei Präpositionalkoiup. ergibt sich für Serb., Sloven., Russ. für -i-

St. und für Mask. das urspr. Gesetz: der Hochton ruht auf dem
Nomen, wenn dieses steigend betont war, er geht auf die Präp. über,

wenn das Nom. fallend betont war.) 3. Die Fem. -a-Stämme. (Bei

jeder Art von Betonung muss die Wurzelsilbe des nom. Bestand-
teils kurz sein.) Anh.: Die sog". Imperativkomposita. IV. Die Be-
tonung der Verbindungen von Präp. und Kasus.

3. Leskien A. Die slavische Lautverbindung ji. IF. 10, 259—262.

Gegen Vondräk (Nr. 4.).

4. Vondräk W. Zur Erklärung des aksl. Dat. Sg. pqti, kosti. IF.

10, 113-116.

Urspr. -ei -ai wurde -eji, -ei, -ei, schliessl. -i. Ein ji existierte

nicht im Ksl., und wohl auch nicht im Ursl.

5. Mohl F. G. Le couple roman lui lei (cech. mit frz. Res.). Sitzb.

d. Böhm. Ges. d. W. V, Prag, Komm. F. Rivnäc. VI, 124 S.

§ 44, S. 72: Sl. Gsg. kogo aus urspr. *qo-ghios oder qo-ghios
(=lat. quöius aus *quokios, wie mäior aus mahiös). Das Suff.

-ghios (urspr. viell. -ghio) war parallel mit Suff, -sio (sl. ceso), -bhios,

-bhiom, -mio (sl. kamo, tamo, semo) -miai {g ol. pamviä) u. a.; -ghio
kann in ved. md-hya vorliegen (parallel mit -hhio in ved. tü-hhya).

6. Meillet A. Vieux slave sich, vbsb. MSL. 11, 8—9.

Sich, vbSh durch zweite Palatalisation aus *sikh *vbchh (lit.

visas); sicech^ vbsech^ verbürgt ein nach krajichh zu *shrdbcich'i>

umgewandeltes älteres *sbrdhceehb {vbs- in einigen westsl. Formen
vor e- i-Lauten durch erste Palatalisation aus *vbch-). Zu *vbch'b^

zu vergleichen -svo- -su- in av. &risva- ca&rusva- pardtaidhva-, griech.

i'i.uiccoc FicFoc, ai. visu-na- visv-anc . Dunkel bleibt das Verhältnis
zu ai. visva-.

7. Meillet A. Slave zeleti, piteti. MSL. 11, 14-15.

Aus *-jeja *-jeti (Denom. von zelja *pitja\ je aus je oder jä^.

vgl. Anz. 7, 164. 12) wurde durch Dissimilation -ejq {-jeti) -jati; dar-

aus durch Formenassociation teils -ejq -eti, teils -ajci -ati.

8. Jagic V. Beiträge zur slavischen Syntax. Zur Analyse des ein-

fachen Satzes, 1. Hälfte. Denksch. d. A.k. Wien Bd. 46 C. Gerolds

Sohn. 88 S. 40. 5,20 M.

I. Kritisch-bibliographische Übersicht der Arbeiten zur slav.

Syntax. Der Satz, nicht das Wort, als das Hauptproblem der wissen-
schaftlichen Syntax. Subjektlose Sätze. Das Subjekt des Satzes
(Genus, Numerus des Svibst., Adjektivum, Numerale). Vokativ statt

des Nom. als Subjektskasus (aus metrischem Bestreben, ein zwei-
oder mehrsilbiges Wort zu gewinnen). IL Das Prädikat. Kongru-
enz (Dual; Plural bei Kollektiven; das Adjektiv in Nominalform).
Der prädikative Instrumental (mit modaler Grundbedeutung). Kopula.
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Partizipia im Pi'ädikat (periphrastische Bildung'en). III. Verbales
Prädikat. Handlungsarten des Zeitworts (allmählige Vermehrung
einzelner Gattungen nach uvspr. nicht zahlreichen Mustern).

9. Miletic L. Syntaktische Fragen (bulg.). Aus Ucilisc. Pregi. 4.

Sofia. 53 S.

1. Der Satz ist eine mittels eines (ausgedrückten oder gedach-
ten) Zeitworts ausgedrückte Vorstellung. 2. Das Zeitwort ist ein

Wort, an welchem ein Zustand und ein Gegenstand (Person, Sache)
zum Ausdruck kommt. Subjekt ist ein Gegenstand, von Avelchem

im Satze die Rede ist; subtjektlose Sätze in rein grammatischer Hin-
sicht gibt es nicht. Das Zeitwort kann nie Subjekt sein, wie dies

bes. im Bulg., welches keinen Inf. besitzt, zu sehen ist.

10. Potebnja A. A. Iz zapisok po russkoj grammatike. (Zur rus-

sischen Grammatik). IH. Bedeutungswandel und Vertretungen

des Substantivs. Hsg. von M. V. Potebnja. Charkov Silberberg.

Vni, 663 S. 6 Rbl.

Der urspr. konkrete Charakter der Abstrakta (als Bezeichnungen
der Eigenschaft, der Handliang). 2. In Substantiven mit kopiilativer

und abstrakter Bedeutung ist die letztere (Bezeichnung der Eigen-
schaft) die ältere. 3. Der urspr. Zusammenhang zw. dem s|)äteren

Subst. und Adj. Siibstantivisierte Adjektiva (und adjektivische

Pronomina). Der urspr. substantivische Charakter der Adjektiva.
4. Kongruenz zw. adjektivischem und substantivischem Attribut und
Nomen. 5. Das urspr. Nomen war ein Nomen agentis; erst später
entwickelten sich Nomina instrumenti, actionis, acti, loci, temporis.

6. Das Subst. als Attribut. 7. Inkongruenz der Apposition im Kasus.
8. Bindewort zwischen attributivisch verbundenen Wörtern, Hen-
diadys. 9. Übergang der Apposition in einen Satz. 10. Die Stelle

der relativen Attributivsätze dem Hauptsatz gegenüber. 11. Das
Substantivum als Prädikat. 12. Subjektlose Sätze. — Beil.: 1. For-
melle (syntaktische) Merkmale des konkreten Charakters der Sub-
stantiva: verschiedene Arten von Nominalverbindungen (u. A. ab-
geleitetes Adjektiv statt eines Gen. u. dgl.. Dvandva u. A.). 2. Tau-
tologie, Verbindung von Synonymen. 3. Das grammatische Geschlecht.
Bezeichnung genereller und verwandtschaftlicher Zusammengehörig-
keit, Patronyinika u. dgl. Motion und analoge Bildung von Bezeich-
nung nicht belebter Gegenstände. Notizen zu Brugmanns Abh. in

Techmers Zs. 4. 100 ff". Über E. Wolters "Untersuchungen zum Pro
bleni des gramm. Geschlechts". — Die vielfach fragmentarischen Auf-
zeichnungen bringen haupts. slav. Beisy)iele, daneben auch solche
aus den verwandten Sprachen. I. II. Bd. in 2. Aufl. Charkov 1899
(4,50 Rbl.): 1. Einl. über das Wort und dessen Geschichte im Allg.

11. Satzteile: Prädikat, Attribut, Die "zweiten" Kasus obl. (prädik.

Akk., Gen., Dat. abs.). Der Infinitiv. Der Instrumental. — Anz.
von A. Vetuchov RFV. 42, 129—159, E. Wolter DLzt. 1900, 545 S.

11. Holthausen F, Engl, culver — russ. gölubb 'Taube'. IF. 10, 112.

12. Horäk J. Zur Etymologie des Komparativstammes onbnjbs- cech.),

Listy fil. 26. 116-123.

Belege für Wurzelhaftigwerden konsonantischer Wurzeldeter-
minative und Ableitung-ssuffixe So ist auch sl. vihnjbs- (la. Tninis-ter

usw.) eine auf urspr. Präsensbildungen mit -«-Suffixen, deren n
wurzelhaft geworden, zurückgehende primäre Komparativbildung.

13. Ramzevic N. K. Die riclitige Ableitung des Wortes celovl'kh

(russ.). Filol. Zametki (Woronez).
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("Diiroliaus iinwissenschaftlicli": R. Brandt).

14. Filevic J. P. razrabotkc geograficeskoj nomenklahiry (Be-

arbeitung- der g-eograph. Nomenklatur). S.-A. aus Ahli. der Mos-
kauer Arch. Ges. 13 S. 4«.

Das betreffende Material sollte enthalten: 1. Namen der Ge-
wässer mit Andeutung- ihrer Naturbeschaffenheit, 2. Namen sonstig-er

natürlichen und durch Menschenhand zii stände g-ebrachten örtlichen
Erscheinung-en mit Angabe ihres topischen Charakters und ihrer
Eigentümlichkeiten, 3. vollständiges Ortsnamenverzeichnis mit An-
gabe der Lokaleigenschaften.

15. Boguslawski E. Historya Slowian (Geschichte der Slaven). Kra-
kau-Warschau VI, 516 S.

^

"Mit merkwürdigem Geschick hat der Verf. alle kursierenden
falschen Etymologien aufgeklaubt und darauf seine Phantasien ge-
stützt". Brückner AslPh. 22, 243.

16. Melicb J. G. Volfs slavische Forschungen im Auslande (magy.).

Ethnographia 10, 5.

Ein Versuch, Volf (Anz. 10, 274) wider die ihm zuteil gewor-
denen Vorwürfe einer Tendenziosität zu verteidigen.

17. Munkacsi B. Die Anfänge der ungarisch-slavischen ethnischen

Berührung. Die Donauländer 1, 249-259, 329-340, 409-421.

S. Anz. 10, 271. "In der Hauptsache, dass näml. die meisten
sl. Lehnwörter im Magy. aus einer früheren Periode stammen, also

vor der Landname entlehnt wurden, hat Munkacsi das Richtige
getroffen". Anz. v. Vondräk Vestn. sl. star. 3, 71—74. [Vgl. A'sböth
AslPh. 22, 433-487.]

18. Niederle L. Zur Frage nach dem Ursprung der Slaven. Ein

Nachwort zu meiner Arbeit "O puvodu Slovanü" (Anz. 8, 310, 13).

Beil. zum Vestnik slov. Star. 2.

19. Niederle L. Die Wiege des Slavenstammes (cech.). Prag. 15 S.

S.-A. aus Slov. Pfehl. 2.

Die südöstl. Grenze des ursl. Gebiets waren die Karpathen,
im Westen die Weichsel. Im Norden bildete die Abgrenzung- gegen
die halt. Stämme etwa das Pripät- und Beresimithal (eig. lässt sich

die Grenze nicht bestimmen und ist vielmehr ein Übergangsgebiet
anzunehmen): die östl. Grenze lässt sich derzeit nicht genau be-
stimmen, ebensowenig- die südliche (dem schwarzen Meere zu). —
Anz. V. Pogodin Izv. IL otd. 4, 1503— 1511. P. weist insbes. darauf
hin, dass die Avaren (russ. obr usw. ; Ortsnamen) den Slaven bekannt
waren; der Name Donau {Dana, Don usw.) weist auf ein sarmat.
den {dan dun) Tluss'; die slav. Urheimat war ein gebirg-iges, sumpf-
reiches Land, etwa wie Wolynien (gemeinslav. Wörter wie chhlim
gora le.sh u. ä.)_. Die Urheimat der Slaven war das Karpathenland
(nach Filevic, Sulek der nordöstl. Abhang der Karpathen). Schwer
ist heute zu sagen, wohin die erste Verbreitung- der Slaven gerichtet
war. Wahrscheinlich haben sie frühzeitig- die baltische Küste koloni-

siert. Auch westlich von der Weichsel waren Slaven ansässig. Das
lit. Gebiet zog sich auch östlich von den Slaven hin (iranische, bei

den Finnen fehlende Wörter im Balt). Es ist fraglich, ob die Ent-
lehnung-en aus dem Germ, im Slav. gotischen Ursprungs sind (?/ in

hukj/ u. dgl. weist nicht darauf hin). Der VolUsname Xpojßü'oi (Kon-
stant.) erweist eine Entlehnung- aus dem germ. Namen des Kar-
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patheugebirges (g-erm. Hardapa-, nach Braun, vgl. Abt. II) noch vor
der Liquidenmetathesis sowie, dass hiebei jener westslav. Zweig be-

teiligt war, in dessen Sprache arv zu rov wurde.

20. Niederle L. Staroveke zprävy o zemepisu vychodni Evropy
se zretelem na zeme slovanske (Descriptio Europae regionum quae
ad orientem spectant veterum scriptorum locis illustrata). Prag.

Rozpravy der Böhm. Ak., I. KL, 8 1. 128 S. lex. 8«.

21. Westberg F. Ibrähims-ibn-Ja'kübs Reisebericht über die Sla-

wenlaude a. d. J. 965. Mem. Acad. St. Petersbui-g. YIII Ser. III

I. IV, 183 S. 4 M.

22. Leger L. Etudes de mythologie slave. Rev. de l'hist. de relig.

38, 123-135, 39, 1—17.

Les divinites interieures: 1. Les divinites du destin. 2. Les
Vilas. 3. Les Rusalkas (38). Svarog, Svarojitsch, Svarasici. Stribog.
Triglav. Jula. Radigast. Podaga. Pripegala (39).

23. Abramovic D. I. Abhandlungen zur slawischen und russischen

Philologie in den russischen wissenschaftlichen Journalen i. J. 1898

(russ.). Izv. IL otd. 4, 1138—1152.

24. Brückner A. Slavische Volkskunde. Übersicht periodischer

Publikationen bei Böhmen, Bulgaren, Kleinrussen, Polen, Serbo-

kroaten, Slovaken, Slovenen. Zsch. d. Ver. f. Volksk. 9, 213—219.

25. Florinskij T. D. Kritisch-bibliographische Übersicht der neue-

sten Arbeiten und Publikationen zur Slavistik (russ.). Izv. Kiew
39, März 111—152. Sept. 241-276.

26. Jastrebov N. V. Die Slavistik in slavischen Zeitschriften des

J. 1898. A. Polnische, B. böhmische Zeitschriften (russ.). Izv. IL

Otd. 4, 752—779.

27. S'wiatowit. Hsg. v. E. Majewski. 1. Bd. Warschau. VI, 210 S.

11 Taf. 1,80 Rbl.

Ein Jahrbuch für poln. und slav. prähistorische Archäologie
und Kulturgeschichte.

2. Süd slavisch.

28. Baudouin de Courtenay J. Süll" appartenenza linguistica ed

etnogratica degli Slavi del Friuli. Vortrag vom bist. Kongresse

in Cividale (5. Sept.). Deutsche Übs. in Politik (Prag). 15. und
16. Dez.

Vier versch. Stämme: 1. Die Resianer, ein sowohl von den
Slovenen, als von den Serben zu unterscheidender, mii fremden
Elementen vermengter Stamm (ini Resiathale). 2. Serbo-Kroaten in

den Distrikten Gemona und Tarcento, (eine Fortsetzung der Serbo-
Kroaten in Lstrien und (^uarnero). 3. Die Slaven des Distr. von
San Pietro (ebenfalls im Grunde serbo-kroat., unter immer wachsen-
dem sloven. Einfluss). 4. Slovenen in der Umg. von Castello del

Monte. Prepotto und Albana (Distr. Cividale). — Der Name i^lavi

wurde von den Römern aus den zahlreichen sl. Personennamen auf
•slavh gebildet. — Vgl. auch: S. Rutar Beneska Slovenija (Vene-

zianisches Slovenenland), Laibach Mat. Slov., 188 S.; A. Cernv Im
Resiathal (cech.), Slov. Prehl. 2, 16-22, 79—85, 113—119.
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29. Troilo E. Gli Sl.-ivi nelF Abruzzo Chietino. Lanciano US. (estr.

d. Atti di Soc. Rom. di Anthropol. 6, 2).

Kurzer Bericht über die Geschichte der slav. Ansied eluüg'

(auch der alban. Kolonien in Italien).

30. Jagic V. Vorläufige Berichte der Balkan-Kommission II. Anz.

der Phil.-hist. Kl. d. Wien. Ak. No. 2, S. 7—46.

Vorberichte über dialektol. Forschung-en von L. Miletic in

Ost-Bulg'arien, M. Resetar, J. Aranza in Dalmatien und H. Hirt in

West-Serbien.

31. Smirnov I. Kurzgefasste Kulturgeschichte der Südslaven (russ.).

üc. Zap. Kazan 7/8, 113—144, 12, 49—78.

Einleitung: Übersicht der geogr. Grundlagen. Die Vorge-
schichte der Balkanhalbinsel. Die Thrako-Illyrier. Die röm. Kolo-
nisation.

Kirchenslavisch.

32. Bölorussov I. Der absolvite Dativ in kirchenslavischen und
altrussischen Litteraturdenkmälern (russ.). RFV. 41, 70—146.

Der Dat. abs. ist keine sklavische Nachahmung- des Gen. abs.

der griech. Originale: 1. man hätte da eher einen Gen. abs. gewählt,
2. es steht nicht immer im griech. Urtexte ein Gen. abs., wo der
kchsl. Text einen Dat. abs. bietet. I. Gebrauchsweise des Dat. abs.

als Vertreter des Nebensatzes. IL Der Dat. abs. als Vertreter des
Hauptsatzes {slhnbcu ombrbkhsu ecKOTicör-i 6 f]\ioc Luk. 23, 45 Ostr.

u. dgl.), eine eig". granim. unrichtige Sprechweise in altruss. Denk-
mälern, die dadurch ermöglicht wurde, dass der Dat. abs. überhaupt
nur ksL, nicht russ. ist, ferner dadurch, dass im Altruss. das Ver-
bum finitum auch sonst durch Partizipialformen ersetzt wurde (wie
junosa vzdochnuvh i rece, mladency sretachuth i glagoljusce, das
-/Ä-Part. u. S.): es gibt Belege mit Part, (für Verb, fin.), in Nomi-
nativform mit dativischem Subj. — Belege: I. Dat. abs. als Vertreter
von temi^oralen, kausalen, hypothet., konzessiven Sätzen; Dat. abs.

mit temp., kaus., hypoth. Konjunktionen, mit jako\ Dat. abs. als

Haujitsatz. II. Partizipien in Vertretung des Vei'b. fin.

33. Kul'bakin S. M. Das Synodikon aus Sofia in neuer Heraus-

gabe und Charakterisierung (russ.). Izv. II. Ad. 4, 1014— 1030.

Im Anschluss an Th. I. Uspenskijs Ausgabe in den Izvestija

des russ. arch. Inst, in Konstantinopel (II, 1897) und Popr uzen kos
Sinodik carja Borisa (Odessa 1899) untersucht K. die Sprache des
Denkmals (Ende des 14. Jhts.), insbes. dessen Laute.

34. KuLbakin S. M. Materialien zur Charakteristik der mittelbul-

garischen Sprache I. (russ.). Izv. IL otd. 4, 800 — 868.

Sprachanalyse (insbes. der lautlichen Seite) des Bojanischen
Evangeliums (Hdsch. aus dem 12.— l'i. Jh. im Mus. Ruinjancev in
MosUau).

35. Rosenfeld A, Die Sprache des Lektionars des Svjatoslav a. d.

J. 1073 (russ). RFV. 41, 152-198.

]Mehr Russismen als Ev. Ostr.

36. Scepkin V. N. Razsuzdenije o jazyke Savvinoj Knigi. St.-Pe-

tersburg". Akademie. XXL 349 S. 8^'.

S. Anz. 11, 237. Anz. von Sobolevskij Zur. Min. 327 Febr.
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399-404, mit Scepkins Replik ebd. :'r2S Apv. 392—397; Polivka Nie-

deres Vestn. 4, 44—45; Vondräk AylPh. 22, 247— 255, mit Ss. Kejtlik

BB. 26, 161—166.

37. Leger L. L' Evangeliaire slavon du Reims, dit: Text du Sacre.

Ed. l'acs. en heliogravure, publ. sous les auspices de l'Ac. Nat. de

Reims, prec. d' une Introduction historique. Paris— Prag-ue (Reims,

Michaud). Fol. frcs. 100,— (aquarelle 800,— ). — Introduction ä 1'

Ev., Reims, Michaud. Frcs. 4,— .

Vg'l. Francev Zur Geschichte der Ausgaben des Evang. von
Reims (russ.), 2ur. Min. 330 Juli 126—155. Leger Notes coniple-

mentaires sur le Texte du Sacre, Reims 1901, 16 S. — Anz.: Jagic
AsiPh. 21, 635—636 (der cyrill. Teil erst a. d. 2. H. d. 12. Jhts., eine
sw.-russ., auf einer bulg. Vorlage mit Serbismen beruhende Abschrift),

Pastrnek LFil. 27, 153—154.

38. Jirecek K. und Jagic V. Die cyrillische Inschrift vom J. 993.

AslPh. 21, 543—557.

Besprechung der durch Th. I. Uspenskij, T. D. Florinskij
und L. Miletic in Izv. Russk. Arch. Instit. (in Konstantinopel) IV
(S.-A. in Sofia, 20 S., ersch.) edierten und behandelten Inschrift und
der an sie sich knüpfenden histor. und paläogr. Fragen. Dieselbe
lautet (mit Karslvijs Ergäir/ung'en): vi imc Üthca i Syna i s{ve)-

tago Ducha azh Samoih rabh b{o)z(i)[i]poh(gaq pametb [cofhc]u i

hrat[u n]a kr^stechi sich[b. si] iniena ushphslichh : Ni\kola rahh b{o)-

z{i)i^ [Natali]e, Dav(y)di. napisa[He se vi\ leto ofh shtvo\renie mir]u
,SAO imdilkta S]. Vgl. noch Mifetic Big. Pregl. V 9/10, 274-278,
E. Karskij RFV. 42, 231—236, V. N.^ZIatarski Sborn. za nar.

umotv. 15, 20—40, T. D. Florinskij Ctenija v Istor. Obsc. Nestora
XIV 2, 73—84.

39. Jagic V. Slavica der Lailtacher Lycealbibliothek. Sitzb. d.

Wiener Ak. 20, 122-134.

40. Jevsejev I. Zur altslavischen Bibelübersetzung (russ.). Biill.

d. Petersb. Ak. V 10, 355-374.

3. Reste der verschollenen ursprünglichen vollst. Übersetzu.ng'
der Propheten.

41. Kaluzniacki E. Zur älteren Paraskevalitteratur der Griechen,

Slaven und Rumänen. Sitzb. d. Ak. Wien 141, 8. 93 S.

42 Sobolevskij A. I. Wo sind die Kijewer glagolischen Fragmente
geschrieben worden"? (russ.). Vest. Arch. i Istor. 10, 29—32.

Die Fragmente hat ein Pole in Polen geschrieben (: nach Ver-
mengung von q e, nach richtigem Gebrauch von i b, nach der 2.

Ps. Sg. podash zu urteilen).

43. Speranskij M. Zur Geschichte der slavischen Evangelienüber-
setzung (russ.). RFV. 41, 198-219.

Durch A. Vozkresenskijs Schrift Evangelije ot Marka po
osnovnym spiskam cetyrech redakcij, Serg. Posad 1894, veranlasst.
1. Das gegens. Verhältnis der Tetraevangelien und Lektionarien.

44. Zivier E. Studien über den Kodex Suprasliensis. II. Kattowitz
Gebr. Böhm. III, 45 S. 8^. 1,50 M.

Bulgarisch.

45 Scepkin V. N. Besprechung von Lavrovs Obzor (Anz. 5, 266)

(russ.). Sborn. otd. russk. jaz. Akad. 64, 10, 20—64.
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46. Leskien A. Die Betomm^'stypen des Verbiuns im Bulgarisclien.

AslPh. 21, 1— 10.

Darstelluno- von 5 Dialekttypen, an welche sich viell. ein 6.

Mischtypns anreiht.

47. Stoilov A. P. Reflexe der altbtilgarischen Aussprache des y
in neubulg-. Dialekten (big.). Period. spis. XI 4 (58), 566—77.

Serbisch-Kroatisch.

48. Maretic T. Gramatika i stilistika hrvatskoga ili srpskoga knji-

zevnog jezika (Gramm, und Stilistik der kroat. oder serb. Schrift-

sprache). Ag-ram Kugii u. Devitsch. VI, 700 S. 9 Kr.

Anz. V. A. Belic Let. Mat. Srp. 200, 170-186, 201, 174-186;
P. A. Syrku Izv. IL otd. 4, 1511-1515, Jagic AsiPh. 22,263-278.

49. Boranid D. Über die reflexiven Zeitwörter im Kroatischen

(kroat.). Rad Jug. Ak. 140, 131-244.

Objektives Reflexivum; Refl. bei Zeitwörtern der Bewegung
{Idatiti se 'vagari"), der Seelenzustände {gnjeviti se 'sich ärgern'),

des Werdens {svhiti se 'Serbe werden'), des Benehmens {baniti se

'wie ein Banus sich gebärden') u. A.; se bei Zeitwörtern, die als

nichtreflexiv andere Kasus als den Akk. regieren; bei neutralen
Zeitwörtern, ohne Unterschied der Bedeutung {ccasfi [se] 'blühen');

Reflexivum der Reziprozität; Reflexivum in zusanunengesetzten Zeit-

wörtern; in Lehnwörtern.

50. Musi6 A. Sätze mit dem Partiz. Prät. Akt. IL im Kroatischen

(kroat.). Rad Jug Ak. 140, 59—130.

Verschiedene Gebrauchsweisen des -?6-Partizips (auch des Ad-
jektivs) als Prädikat. In der Entwickelung derselben unterscheidet
M. 3 Phasen: 1. Das Partizip stand im Hauptsatze als prädikatives
Attribut (in konzess. oder hypoth. Sinne), z.B. laz cuo laz kazujem
'Unwahres gehört habend Unwahres rede ich'. 2. Dgl. Sätze wurden
zu Doppelsätzen, wobei das -Zs-Partizip zum Prädikat des Neben-
satzes wurde; begünstigt wurde der Prozess dadurch, dass (wie das
Adjektivum) das -h-Purt. im Hauptsatze seit jeher als Prädikat auf-

treten konnte. 3. Schliesslich wird das Part, auch mit Formen des
Verbi subst. verbunden {ako[sa7n] laz cuo, tako i kazujem 'wie ich

Unwahres gehört habe, rede ich auch').

51. Music A. Relativsätze im Kroatischen (kroat.). Rad 138, 70— 117.

Zwei Kategorien der Relativsatz: 1. das Rel. bezieht sich auf
ein Subst., 2. auf ein korrelatiA-es Demonstrativpronomen des Haupt-
satzes. Unterschied der individuellen und generellen Indeflnita

(neko 'Jemand', aber ein einziges Individuitm, ohne ne- 'irgend Je-
mand'). Verschiedene Arten der Relativsätze je nach dem Prono-
men, nach der Satzbedeutung (hypotiietische, kausale u a. Relativ-
sätze, nach der Verbalform (: Konditionalis in Relativsätzen)

52. Syrku P. Der Krassowa-er Dialekt (russ.). Izv. IL otd. 4. 640

-660.

Gesprochen in 6 Dörfern des Komitats Krassö Szörenj- in

Ungarn ('mehr kroatisch denn bulgarisch', Pastrnek L. fil. 27, 400).

53. Rjeönik hrvatskoga ili srpskoga jezika (Anz. 10, 276). V 2 (19).

S. 161—288 (— konokradica). 4 Kr.

54. Pajk M. Ein serbokroat. Wörterverzeichnis a. d. E. des 15. Jhts.

AslPh. 21, 639—640.
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55. Zore L. Lexikalische Nachle.se (kroat.). Rad 138, 54— 69.

56. Sremac St. Ivkova Slava. Novelle. Belgrad (Srpska kiii2. za-

dniga 55). Idd S.

Novelle mit Dialoo-en im Nisevac-Moraver Dial., einer Über-
gangsmundart zum westbulg. Schoper Dialekt. Mit gramm. Einlei-

tung- und Glossar.

57. Jirecek K. Beiträge zur ragusanischen Litteraturgeschichte.

AslPh. 21, 398—542.

U. A.: Slavische Texte des 15. und 16. Jh. aus Ragusa und
Stagno (Nachtr. zu ebd. 19, 52 ff'.), mit Proben und sprachl. Charak-
teristiken.

58. Smiciklas T. Kultus- und Kulturantange der Kroaten. Die
Donauländer S. 169-189.

Slovenisch.

59. Ilesic F. Slovenica. AslPh. 21, 199—212.

1. Zwei Fälle von Vokalharmonie a. d. Dial. von St. Georgen
a. d. Stainz: a. Assimilationen wie blüze aus blizun. ä. ; b. progressiv
in bujii aus ubiti u. dgl. 2. Einiges zum Wortanlaut: Abfall von
aus Präf. u- entstandenen v-; a?'- aus anl. r-. 3. Ein Geschlechts-
wechsel im Plural (einige, Getreidearten bezeichnende Fem. werden
Neutr.) 4. Dobr^ — dobryj im Dial. von St. Georgen.

60. Perusek R. Bravec oder bralec? Eine sprachwissenschaftliche

Untersuchung (sin.). Laibach. 44 S. 0,60 Kr. (S.-A. aus Dom in

Svet).

61. K. F. Slovenische Monatsnamen aus dem J. 1466 (sloven.). Izv.

Muz. drus. 8, 104—105.

Prosynicz, setsczan, susecz, maly traicen, tceliky traiven, bo-
bouczicet, maly serpan, iceliky serpaii, poberuch, listognoy, kozow-
perschk, yruden.

62. Saselj I. Aus dem weisskrainischen Woi'tschatz (slov.; Anz. 10,

275). Dom in svet. 12, 158—9, 511—2, 544, 575-6, 640.

63. Strekelj K. Slovenske narodne pesmi. 4. Laibach Matica 1898.

XXIV, 593-820 S.

Anz. 10, 275. Schluss des I. Bds. (Erzählende Lieder).

64. Zbornik. Hsg. von der Slovenska Matica in Laibach. Red. L.
Pintar. I. 259 S.

U. A. : I. Kunsic Beiträge zur Gesch. der litter. Beziehungen
zwischen Cechen iind Slovenen (Korrespondenzen); Sloven. Biblio-
graphie für 1898 von R. Perusek.

3. Ostslavisch (Russisch).

65. Budde E. Musterprogramm zur Geschichte der russischen Sprache
(russ.). Uc. Zap. Kazan 66, 5/6, 177—183.

Mit einem Verzeichnis der wichtigsten Litteratur.

66. Sachmatov A. A. Zur Entstehung der russischen Dialekte und
Stännne (russ.). ZiVI. 322 Apr. 324-384.

S. kombiniert die Ergebnisse der Dialektologie mit historischen
Nachrichten. Die heutigen Dialektverhältnisse sind das Resultat
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einer lang'eu Entwickelung- und geg-enseitigen Durchdringung der
einzelnen Stämme. In der Vorzeit zerfiel das Russ. in 3 Gruppen:
die nördliche, mittlere (hier die westl. und östi. Hälfte) und südliche
(mit einer nördl. und einer südl. Unterabteilung). Der westliche
Teil der Mittelgruppe löste sich infolge histor. Entwickelung vom
östl. los und bildete das heutige Weissruss. ; der östl. Teil entwicl<elte
sich im Verein mit der Nordgruppe zum heut, Grossruss. (doch hat
sich auch im Westen der nordruss. Einfluss auf einige weissruss.
Dialekte geltend gemacht, während im Südwesten wiederum ein
Durchdringen weiss- und kleinr. Dialekte zu sehen ist). In der
Südgruppe (= Kleinruss.) hat eine Mischung zwischen Elementen
ihrer nördlicheren und südlicheren Hälfte stattgefunden. Es macht
sich hier eine Spaltung sichtbar, indem einige Ungar. Dialekte nord-
kleinruss. Merkmale aufweisen. Im äussersten Westen ist auch poln.
Eintluss walirzunehmen. Das altruss. Kulturzentrum, Kijew, wurde
nicht bloss durch die südruss. Poljanen, sondern auch durch die
von den Varägern unterstützte Kriegs- und Haudelsbewegung (dem
Dniepr entlang) ausgebildet. ("Geistreiche und kühne Kombinatio-
nen, wie bei S. immer": Polivkas Anz. Vest. sl. star. 3, 10). — Im
Anschluss daran: E. Th. Budde Entgegnung an S. und eine Ana-
lyse seiner neuesten Ansicht über die Bildung der russ. Dialekte,
ebd. Sept. 163—177, mit Sachmatovs Replik ebd. 178— 180, der Ko-
lonisation des Räsaner Kreises und der Bedeutung des grossruss.
"a-kan'je" in der ganzen Frag-e g'ewidmet.

67. Spicyn A. A. Die Verbreitung der alt-russ. Stämme nach Aus-

weis der archäologischen Daten (russ.). ZM. Aug. 301—340. Auch
Sep.-Abdruck.

Den Begräbnistypen ^gemäss zerfielen die Russen im 10. Jh.
in 2 Gruppen, die nördl. und südl., im 11. Jh. in 3: die südwestl.,
nördl. lind östl.

68. Chalanskij M. G. Aus Studien zur russ. Sprachgeschichte (russ.).

Izv. 4, 265—276.

1. Die Anhängsel -stani -sta -ste -su {-s). Belege, -sta aus pa-
renthet. stalo, stalo byf, bzw. vom verstärkenden Impt. stani {: stati).

-ste iu einigen Fällen aus jeste, anderswo aus jestb.

69. Karskij E. Th. Eigentümlichkeiten der Schrift und Sprache

der handschriftlichen Avraamkas Chronik aus dem 15. Jht. (russ.).

Univ. Izv. Vars. 3, 1—44.

Merkmale des Smolensker Dialekts des Schreibers, sowie an-
derer Dialekte (Einfluss der Vorlagen).

70. Ljapvinov B. M. Izsledovanije o jazyke sinodal'nago spiska

1-oj novg'orodskoj letopisi (Untersiachungen über die Sprache der

Synodalhandschrift der 1. Nowgoroder Chronik). 1. H. S. Peters-

burg Akademie. VI, 289 S. lex. 8«. (Leipzig Harrassowitz. 2,40 M.

A. Einleitung. Paläographisches, Textkritisches. B. L 1. Die
irrationalen Vokale ^ b. 2. Fähe von ^ statt y und * statt i. 3. Ge-
genseitige Abwechslung zwischen ^ und a. 4. Verbindungen Kon-
sonant + & (oder 6) + Liqu. + Kons. — Anz. v. Sobolevskij Zur.
Min. 327 Jan. 185—192, Jagic AslPh. 22, 255-263.

71. Nikorskij A. Die Sprache der Ipatischen Chronik (russ.). RFV.
41, 238-275, 42, 23-110.

72. Slovar russkago jazyka (Anz. 11, 279). II. H. 3 (6). za — za-

gracit. S. 633—952. 60 Kop.
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73. Sobolevskij A. I. Über Duvernois' Materialien (Anz. 7, 170).

Sborn. otd. russk. jaz. Akad. (34 N. 10, 65—72.

74. Knauer Th. Über den Namen Busse, Russland (Vortr. ain Ar-
chäol. Kong'r. in Kijew, laut Ber.).

K. verbindet Ros, Rossija mit ai. Rasa (= Wolga), in Ru§
(: r. ruslo) soll ein *rons- (av. Raidha) stecken. An der Wolga ist

auch die Wiege der Slaven zu suchen.

75. Ramzevic N. K. Zum Worte Rusb (russ.). Filol. Zametki. Wo-
ronez.

76. Sejn P. V. Zur Frage der Kunstsprachen (russ.). Izv. II. otd.

4, 277-300.

Verschiedene Arten der absichtlichen Sprachenumbildung.

77. Cistovic I. A. Istorija perevoda Bibliji na russkij jazyk (Gesch.

der russ. Bibelübersetzung). 2. Aufl. S. Petersburg. 347 S. 2 Rbl.

78. Weismann A. D. Zur Geschichte der russischen Grammatik
(russ.j. z.ur. Min. 324 Juli 106—127.

Zur gramm. Terminologie: Diathesis, Zeitform, sj'ntakt. Ter-
minologie.

79. J. K. Grots Werke (russ.). II. St. Petersburg Akademie. XV,
939 S. 3 Rbl.

V. Anz. 10, 272. Philologische Aufsätze (1852—1892): I. Zum
russ. Wörterbuch, zur russ. Grammatik und Sprachgeschichte. II.

Streitfragen der russ. Orthographie (russ. Laute und russ. Schrift),

Indices.

Grossrussisch.

80. Oussof N. Etudes experimentales d'une prononciation russe.

La Parole 1, 676—687, 705—718.

1. Action du volle du palais. 2. Action du thorax. 3. Action
des Cordes vocales.

81. Sachmatov A. A. Materialien zur Erforschung der grossruss.

Dialekte. VI. (Anz. 11, 242). Beil. zu Izv. IV 1, 1—17.

82. Pokrovskij Th. Die Volksmundart des Bez. Tschuchloma, Gouv.
Kostroma (russ.). Ziv. Star. 9, 330—349.

83. Sejn P. Zur grossrussischen Dialektologie (russ.). RFV. 41,

29—70.

Lautliches, Morphologisches, Lexikales aus Sadovnikovs Mär-
chensammlung aus dem Gouv. Samarsk (1884).

84. Kulikovskij G. I. Zum Wörterbuch der oloneckischen Lokal-
mundart (russ.). Etnogr. Obozr. 40/41, 346—351.

Nachträge zu Anz. 11, 243 No. 62.

85. Nilolajev. Mundartliches Wörterverzeichnis aus der Provinz
Tobolsk (russ.). Ziv. Star 9, 487-518.

86. Smirnov N. A. Wörter und Redensarten der Diebsprache aus
Vs. Krestevskijs Roman "Peterburgskija truscob}'" (russ.). Izv. II

otd. 4, 1065—1087.

87. Sobolevskij A. Velikorusskija narodnyja pesni (Anz. 10, 282).

V. Liebeslieder, 2. H. 1899. 3 Rbl.
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Weissrussisch.

88. Karskij E. Materialien zur Durchforschung der weissruss. Dia-

lekte. III russ.). Beil. zu Izv. IL otd. 4, H. 3 u. 4. 69 S.

Kleinrussisch.

89. Florinskij T. D. Einige Worte über die kleinruss. Sprache

(Mundart) und die neuesten Versuche ihr die Rolle eines Org-ans

der Wissenschaft und höheren Bildung- zu erobern (russ.; Abdr.

a. d. Kijevljanin). Kijew.

Geharnischte Verteidigung' der s])rachlichen und ethnischen
Einheit der Gross- und Kleinrussen (vgl. auch Vestn. Evr. 35 1,

406—41(3; überhavipt hat die Frage mehrere Kundgebungen hervor-

gerufen).

90. Michar^uk K. Was ist Kleinrussisch oder Südrussisch? (russ.).

Kijev. Starina Aug. 135— 195. (Forts, f.). Auch als S.-A. Kiev.

61 S.

Eine linguistische und historische Beweisführung, dass das
Klr. eine selbständige slav. Sprache, keine russische ]\Iundart ist.

91. Broch O. Ugorskoje narecije sela Ubli (Der ugroruss. Dial. des

Dorfes Ublya im Zemplener Komitate). S. Petersburg. 117 S.

1 Rbl. (Leipzig Harrassowitz 1,90 M.).

92. Broch 0. Aus der ungarischen Slavenwelt. AsIPh. 21, 49—61.

Eine Besprechung von Hnatjuks Etnogr. Materyjaly, in denen
eine genauere Lautwidergabe vermisst wird, und Ruski oselji v
Baccji (Anz. 11, 245): dis ugroruss. Kolonisten, die aus Zemplin und
Saros nach Bacs-Bodrog im vor. Jh. übergesiedelt sind, müssen aus
einem slovakisch-russischen Grenzgebiet stammen.

93. Dikarev M. Klr. pal'anyia (Art Backwerk) und griech. -rreXavoc

(russ.). Kijev. Starina Okt. 31—49.

Der griech. ireXavoc als Opfergabe für chthonische Gottheiten,

paVanyca (auch russ. hlin, km/s) als Totenspende. Griechisches in

russ. Volkstraditionen (insbes. Bylinen), nam. Umwandkingen griech.

Götternamen (u. A. Svarog : lauuüpoxoc, Zia Aüüupoxoc). a in paVa-

nyca für griech. e teils durch Assimilation, teils durch Eintiuss des

l, wie klr. PaZag^a aus TTeXaxia, lat. oliva, iSicuhis aus eXaia, IiKeXöcu. A.

4. Westslavisch.

94. Mikkola J. J. Betonung und Quantität in den westslavischen

Sprachen. 1. H. Helsingfors Hagelstam. 99 S.

I. Einiges aus der wsl. Lautlehre. Ursl. o (lach, q) =
plb. unbet. q, bet. o (seit. q). Ursl. q (lach, /ti) = kasch. iq (poln.

ie), io (= poln. iq),
' aber auch, vor weichen Silben, i als Länge, e

als Kürze (im Anl. j7-, hinter Labialen i), wie cech. «e (i), e. (Ahnl.

war es einmal auch im Altpoin.). — Ursl. b = plb. id {i) vor harten,

ä vor ursp. weichen Konsonanten; z.B. päs- *pbsh, dein -^ähnb (Aus-

nahmen durch Assoziation). Dieses plb. iälä stimmt, vielleicht nur
zufälligerweise, mit Sloven. eja überein (sloven. a unter dehnender
Betonung aus b). Auch im Slk., U.-Sorb. verschiedene Behandlungs-
weise von ursl. 6, jedoch von der plb. verschieden. — Ursl. tbrt.

Urpoln. war hier ar (vor harten) ir (vor weichen Kons.) = poln.

ar, ir, irz (npoln. ier ierz), kasch. ar (die Kürze) ör (die Länge),
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^V ir. Durch Kontamination (in Fällen wie zarno zirnisty) ist auch
poln. (selten) iar, kasch. (hänfigei') zar tör entstanden Ähnl. zu-
weilen osorb. er durch Kontamination aus or (usorb. ar) und jer.

[In OS. stvörty us. stvörty = kasch. cvjörti (aus ursl. cetvbrthjb) ist

ör wie im Kasch. die Länge.] — Ursl. t^rt. Belege der Länge im
Poln. {ur, neben sonst, ar), Usorb. {6r, zuw. yr ur), Plb. (ör). —
Ursl. tblt wird durch das Kasch. etwas vom Poln. abweichend und
nicht einheitlich wiedergegeben. In dem urpoln. Wandel von thlt

(mit ol, el u. A.), hat die Hauptrolle wohl der alte Akzentwechsel,
bzw. Verschiedenheit der Tonqualitäten gespielt: die Gesetze sind
durch zahlreiche Formenassociationen verdunkelt worden. — Ursl.

tort tolt telt im Pohl. Kasch. Plb. Für tort hatte ui-sp. sowohl das
Poln., als auch das Kascli. und Plb. tart (kasch. polab. tart als Kürze,
tort als Länge; im Poln. nur mehr als Archaismus, haupts. in Eigen-
namen) neben trat (im Poln. verallgemeinert; auch plb. hröda, ksch.
hroda u, s.). El)enso war aus tolt ursp. talt (erhalten in plb. ksch.
Eigennamen) neben später verallgemeinertem tlot. Auch hier spiel-

ten Tonqualitäts- und Akzentverschiedenheiten sowie Ausgleichun-
gen die Hauptrolle. Spuren noch anderer Behandlung ähnlicher
Lautgruppen. — Das Kaschubisc he ist ein integrierender Teil
des Pohl.; die poln. Dialekte sind in 2 Gruppen (1. kasch., 2. eigent-
lich poln.) zu teilen. Das Kasch. bildet zugleich einen Übergang
zum Polab., welches mit dem Poln. ein einheitliches Sprachgebiet
(das Lachische) bildet.

II. Die Betonung der wsl. Sprachen, deren Quantitäts-
verhältnisse, die (soweit sie nicht mit Kontraktion in Zusammenhang"
stehen) von Betonung.sverhältnisseu abhängen und viele gemeinsame
Züge autweisen. A. Cechisch. B. Sorbisch; Wörter, in welchen
der Ausfall einer Silbe die urspr. Akzentstelle erkennen lässt. C.

Polnisch-Polabisch : \. Polnisch. 2. Kaschubisch. In den
südl. Dialekten lieg't der Akz. auf der ersten Silbe, in den nördl.
ist er beweglich. Es gibt zAvei Akzentqualitäten: die "scharfe" (etwa
dem lit. fallenden Ton entsprechend) und die "leichte". Jeder ursl.

Vokal ist im Kasch. entweder '"gesteigert" (in einigen Dial. diph-
thongisiert) oder "indifferent" (oft reduziert, oder anceps). Die scharfe
Betonung, steht auf den gesteigerten, die leichte auf indiffer. Vo-
kalen (z. B. re'ha leicht, indiff., Gpl. rf& scharf, gesteig., ursl. ryha
ryhh). Beschreibung des Heisternester Akzentes. I. Simplicia. a.

Die Ultimabetonung nur, wenn der Vokal gesteigert ist. b. Endet
das Wort auf einen gesteig. Vokal, so kann der Akz. nicht weiter
vom Ende als auf der Penult. stehen. Ebenso ist die Penult. betont,
wenn die urspr. Penultima oder Ultima ihren Vokal verloren hat.

c. Ist die Endung zweisilbig, ist die Antepenult. betont. IL Verbum
mit Präfix. III. Nomen mit Präfix. IV. Präposition und Nomen.
V. Nomen mit Nom. l-comjioniert. A"I. Enklise. 3. Polabisch. Der
Akzent teils bezeichnet, teils an den gesteigerten Vokalen zu er-

kennen. Polab. und Kasch., dem irrsp. Ziistand der wsl. Betonung*
am nächsten stehend, ergänzen einander hinsichtlich der Betonung
und Qualität. I. Bei steig. Ton ist der Akz. von der Ult. um zwei
Silben gegen den Wortanfang verschoben; bei steig. Anfangsbeto-
nung bleibt die Stelle unverändert. II. Ist ein Wort ursp. fallend

oder dehnend betont, so steht der Akz. auf einer der beiden letzten

Silben: bei fallend betonter 3. oder 4. Silbe vom Ende rückt der
Akzent auf die Penult. vor; fallend bet. Penult. behält den Akz.,
ebenso eine auf Vokal ausgehende Ult. in zweisilb. Wörtern im
Kasch., während das Plb. in zweisilb. Wörtern den Akzent von der
Penult. auf die Ult. verschoben hat. Eine dehnend betonte Ultima

Anzeiger XII 2 u. 3. 21
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behält den Akz. in zweisilbig-en Wörtern. M'ährend er in mehrsill).

auf die Penult. zurüclcg-ezoi^'en wird. Auch eine dehnend betonte
Silbe, die nach dem jetzig-en Stand der Sprache die vorletzte ist,

bewahrt den Akzent. — Die urs^). steig-end betonten Wörter haben
also, falls keine Analogiewirkung stattg'efunden, den Akz. auf der
Anfano\ssilbe, die fallend und dehnend betonten auf der Penult.

oder Ult. Durch Analog'iewirkung-en entwickelte sich (z. T. iin

Kasch., dann im Poln., Sorb., Cech.) teils vor dem eig-entlichen Hoch-
ton ein Gegenton, teils wurden die^Betonung'sverschiedenheiten aus-
geg'lichen: und so gelangte das Cech. zur Anfangsbetonung-, das
Poln. zur Penultimabetonung", während das Sorb. beide Betonung"en
kombiniert und somit eine Brücke zw. Cech. und Poln. bildet.

95. Brückner A. Neuere Arbeiten über das Slaventum jenseits der

Oder (poln.). Kwart. fist. 13, 87—93.

Über onomastische und historische Beiträge für sorbische und
polabische Länder.

96. Ketrzynski W. O Slowianach mieszkajacych niegdys miedzy
Renem a Laba, Sala i czeska granica (Sur les plus anciennes de-

meures des Slaves entre le Rhin, TElbe, la Saale et les frontieses

de la Boheme). Krakau Akademie. 142 S., 7 Karten. 3 Kr. {=
Rozpr. bist. 40 [II 15] 1—142).

1. Zwischen dem Rhein und den späteren Grenzen des Slaveu-
tums gibt es gegen 800 Ortsnamen unzweifelhaft slav. Unsprungs
(vornehml. Namen auf -its, -gast, Winden Wenden u. dgl.), die von
einer vorgerm. slav. Bevölkerung zeugen. Historisehe Zeugnisse
dafür. Slav. Dörfer. Bauart. Cäsars Suevi = Slaven {u ist i). 2.

Traditionen der Germanen von ihrem skandinavischen Ursprung.
3. Geschichte, 4. Kultur der alten Westslaven. Resumes: poln.

Sprawozd. d. Ak. April 6—14, deutsch Bullet. Juli 327—337 (vgl.

Brückner AslPh. 22, 237 ff.).

97. Majewski E. Starozytni Siowianie na ziemiach dzisiejszej Ger-

manii (Alte Slaven auf heutigem deutschen Gebiete). Warschau
Wende u. K. 58 S. kl. 8«. 0.40 Rbl.

Cechisch (und Slovakisch).

98. Dolansky L. Zur Aussprache des c. i und y (cech.). Cas. Mus.

73, 285-322.

99. Noväk K. Beiträge zur altcechischen Stammbildungslehre aus

Hus' Schriften (cech.). LF. 26, 248-61, 365—70, 449—59.

A. Nominalsuffixe. 1. -c-, 2. -c-, 3. -k-, 4. -l-, 5. -n-Sufflxe.

100. Hodura Q. Die Mundart der Leitomyschler Gegend (cech.).

Beil. zu Vöstn. okr. litom.

101. Loris J. Rozbor podfeci hornoostravskeho ve Slezsku (Analyse

der Ober-Ostrawicer Mundart in Schlesien). Rozpravy der B. Akad.
III Kl. VII 1. Prag. 89 S. lex 8».

In Teschener-Schlesien wohnen 1. Lachen In der Nord-Ebene
um Freistadt und Oderberg, 2. polnische Walachen um Teschen
und Skotschau, 3. Horalen an der ob. Olsa und Weichsel, 4. mäh-
rische Walachen im Süd-Westen (gegen Osten bis nach Jablankau
und Lomnä. gegen Süden am Moravka-Fl. bis an die ung. Grenze).
Lox-is beschreibt die 4. Mundart, welche die Hauptmerkmale des
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liach. (poln. Akzent, Verlust der Quantitätsunterschiede, Erweichung-
von 7ie de fe, Gleichheit des Lok. u.. Inst. Sg'. Masc. N. in der Pro-
noniinaldekl.) aufweist, aber für d ein o hat (=lach. a).—Anz. v. Poli v
ka AslPh. 22, 114—116.

102. Malovany J. Syntax der Mundart von Cisarov (in Mähren;
cech.). Cas. Mat. Mor. 23, 33-49, 150-64, 220—30, 360—7.

103. Hauer V. Terminolog-ie der schlesischen Volksbauten (eech.).

C. Lid 9, 99—104.

104. Kraus A. Fafrnoch [aus d. tvdfenroc]. Vestn. c. prof. 7, 1—8.

105. Noväk K. Der Ursprung des Wortes bäsnik 'Dichter' (cech).

Vestn. c. profess. 6, 74—75.

Ein Beleg" bei Joh. Hus. — Im Anschluss daran I. Ho^elv "Zur
Bildung- von Wörtern auf -ik ebd 1, 35—41: Nomina auf -ik (un-

richtige Kunstbildung"en abg"erechnet) sind nur Denominativa, nicht
Deverbativa {häsnik bei Hus ein Schreib- oder Druckfehler für
bäsennik). — Weitere Bemerkungen von Noväk ebd. 7, 94—98.

106. Syrku P. Zur Geschichte des Glagolismus in Böhmen. AslPh.

21, 169-198.

107. Väclavek M. Der Ursprung und Name der Walachen (cech.).

Sbor. Mus. Spol. ve Val. Meziinci 2.

Väclavek sieht in den Walachen echte Slaven, unter Zustim-
mung Florinskijs Univ. Zap. Kijew 3, 121. Dazu Pluskai ebd. 3, 1 ff.

(mit einer unmöglichen Etymologie), Väclavek ebd. 4, 45 ff. (Über-
setzung eines rum. Eeferats von G. Nether, worin die urspr. Wala-
chen für dakische und slav. Hirten erkläi't werden).

108. Pospech J. K. Terminologie aus Sebes. 1. Gemeinde, 2. Klei-

dung. Cas. Mus. Spol. 1, 66—69.

109. SpustaSt. ZurTerminologieder Volkstracht und der slovakischen

Stickereien (slk.). Cas. Mus. Spol. 1, 53—55.

110. Holuby J. L. Über Personennamen im Bossäczer Thal (slk.).

Slov. Pohl'. 19, 190—204.

111. Podtatransky. Slovakische Ortsnamen (aiphabet., Forts, f.).

Sborn. Mus. Spol. 3, 1-16.

112."Piesne I'udu slovensköho. (Slovakische Volkslieder). Hsg.

von der Slk. Mus.-Ges. I. Lieder aus Zips., hsg. von St. Misik.

Turcz. St. Märten 1898. 143 S.

Ober- und Nieder-Lausitzserbisch (Sorbisch).

113. Muka E. Lexikalische Nachträge. 1. Wörter aus den Grenz-

muudarten, 2. aus den oberlaus. Mundarten. Cas. Mac. LH 2 (101),

114—125.

114. Radyserb-Wjela J. Ein Kinderglossar. Cas. Mac. LH 2 (101),

128-130, LIII 1 (102), 41-42.

115. Kühnel P. Slavische Orts- und Flurnamen der Oberlausitz. N.

Laus. Mag-. 66, 209—261, 67, 43—126, 69, 1—48, 257—283, 70, 57—
99, 71, 241—288, 73, 125—179, 74, 193—271, 75, 169—223 (Schluss). —
Als S.-A. (5 Hefte). Leipzig Harrassowitz. 8,50 M.
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116. Parczewski A. J. Die Serben in Preussen nach der Volks-

zälilun- V. J. 1890 (laus.). Cas. Mac. LH 2 (101), 65—88.

117. Hoffmann L. Die Sprache und Litteratur der Wenden. Samml.
geraeinverst. Vorträge 14, 318. Hamburg Verlagsanstalt. 39 S
0,80 M.

Polabisch.

118. Paz*czewski A. J. Nachkommen der Slaven in Hannover (poln.)

Wisla 13, 408-15.

Parczewski sieht in den 585 Personen mit "wendischer" Mutter-
sprache im Bez. Lüchow Reste der Drewänen und fordert zur Durch-
forschung ihrer Sprache auf. — Vgl. Hirt und v. d. Knesebeck
AslPh. 22, 318/9; Avonach die Lüchower "Wenden" vollständig ger-
manisiert sind und ihre frühere Sprache nunmehr in vereinzelten
wend. Bezeichnungen und einigen Familiennamen Spuren hinter-

lassen hat. S. a. R. Andre e Zur Frage nach den hannoverschen
Wenden, Zs. f. Volkskunde 10.

Polnisch (und Kaschubisch.

119. Soerensen A. Polnische Grammatik I. Leipzig Haberland.

256 S. (Als Ergänzung': Grammatisch-alphabetisches Verzeichnis,

der poln. Verba mit Bedeutungsangabe, Beispielen und Nominal-

ableitungen, ebd. 1900, 206 S.).

Neue Konjugationeneinteilung: I. Abgeleitete Verba: 1. i-, 2. a-.

3. u-, 4. e-Stämme. IL 5. Wurzcl-Verba. III. Doppelstämme: 6.nq-/
-?i-Stämme, 7. Stämme mit -a- im Infin., 8. -^-/-e-St. IV. 9. Reste der
athemat. Flexion. Im Verz : 1. Kosonantisch und 2. vokalisch ausl.

Wurzelstämme (V. KL), 3. -na-/-n St. (VI), 4. St. mit -a- im Inf. (VII).

5. -e-/-i-St. (VIII), 6. -«-St. (I), 7. -a- (II), 8. -u- (III), 9. -e-Stämme (IV),

120. Krasnowolski. Systematyczna skladnia (Syntax) jezyka pols-

kiego. Warschau 1897.

121. Bystroh J. Przj'czynki do skladni polskiej (Beitr. zur poln.

Syntax). IL Krakau Selbstverl. 44 S.

(S. Anz. 3, 105). Subjektlose Sätze, Adverbien, Wiederholung
eines Ausdrucks oder der ganzen Phrase in der Volkssprache, Attrak-
tion u. A.

122. Loris J. S. ob. Nr. 101.

123. Zawilinski R. Über den Einüuss des Slovakischen auf die

poln. Bergdialekte. Poln. Res.: Sprawozd. Ak. Krak.. 1899.

Apr. 3-4.

124. Bystrori J. Orthographie und Sprache der poln. Gesetzbücher.

Krakau Akad. 110 S. 1,50 Kr. (aus Rozpr. II, 13, 111—220).

Über 4 von Piekosinski 1895 im 3. Bd. des Arch. Kom. praw.
hsg. Handschriften a. d. 15 Jh. Res.: Bullet, d. Ak. 162—65.

125. Nitsch K. Die Orthographie und Sprache der "Kazania Pa-

terka" (poln.). Prace fil. 5, 521—585.

126. Kapusäciriski M. Wörterverzeichnis aus der Krakauer Volks-

mundart (poln.). Lud. 5. 63— 4.

127. Lopaciiiski H. Lexikalische Nachträge a. d. 16. Jh. (poln.).

Prace til. 5. 516-520.



IX. B. Slavisch. 319

128. Lopacinski H. Ein lat.-polnisches Glossar a. d. J. 1471. Kes.

Spvawozd. Ak. Krakau Juli 5— 6.

129. Karlowicz J. Zhrodnia 'Verbrechen' (poln.). Prace fil. 5,

633-()34.

Zu hrod, z hrodu (Verirrung- von der Fahrt, vom rechten Weg).

130. Malinowski L. Sprachliche Miszellen (poln.). Prace fil. 5,

606-632.

P. uzdrojoicisko (Volksetymolog'isches). ctcioro-czicoro (aus
urpoln. ctvero). Eine Spur des altp. verengten ä (in p20s?ifca pz'o-

seyika una *pes^n^ka). Ap. stoligwa'onocY{icn\un'. Dial. nks zgn aus
ns zn. P. lopian Hopem : lit. läpas. P. nica 'linke Kleidseite' :

sl. nitb. P. macocha aus macecha durch andere Bildungen auf ocha
hervorgerufen. P. pickny aus *püikry {upiekrzyc upicTcszyc). P.
duhiet, eig. döbiel : ksl. dobelit. In sl. kosuta 'Hirschkuh'. Avenn mit
rum. cjute verv/andt, das Präf. ko-. — Ein Denkmal des Schles.-Poln.

a. d. 17. Jh. P. skovycec (zum Präf. ko-). Frequentative Neubil-
dungen zyinäm zginac, vyi-ynam vyrynac. P. szupienie aus lit.

sziujnnys. Sonstige lexikal. (und etym.) Beiträge.

131. Kurka A. Slownik mcwy zlodziejskiej (Wörterbuch der Gauner-
sprache). Lemberg, Druck. Slowo polskie. 55 S. 16. 0,60 Kr.

132. Malinowski L. PoAviesci ludu polskiejo na S'lasku (Polnische

Volkssagen aus Schlesien). Krakau Akademie. 78 S.

Von Malinowski 1869 in Teschener Schlesien aufgezeichnet, hsg.

von Bystron. Die ^lundart im Wes. mit der von Pastrnek (Anz. 11,

247) beschriebenen identisch (LF. 26, 306).

133. Saloni A. Das Volk in Przeworsk (poln.). Wisla 13, 97—112,
223—248.

Schluss einer grösseren Sammlung Volkstexte in Mundart u.

dgl., auch ein Glossar.

134. MalinO"wski L. Ein Denkmal der poln. Sprache a. d. Anf. d.

16. Jh. (poln.). Rozprawy d. Krakauer Ak. II. Ser. 13, 1- 32.

Text des Denkmals (ein Beichtbuch), mit sprachlicher Analyse.

135. Ptasickij S. L. Polnische Bibliographie für 1899. Poln. Pub
likationen zur Geschichte, Sprachwissenschaft und Litteraturge-

schichte. Izv. II. otd. 4, 1516— 1537.

136. Brückner A. Randglossen zur kaszubischen Frage. AslPh. 21,

62-78.

Kaschubisch ist ein poln. Dialekt. "Alles, was das Polnische
eben zum Polnischen gemacht hat, wiederholt sich genau ebenso
im Kasch.". Prüfung- einzelner Einwendungen. Ungleichmässige
Behandlung von ursl. tori tbvt tn't Mt im Poln.-Kasch. Sonstige
Doppelformen im Poln. Die erheblichsten Verschiedenheiten des
Kasch. vom Poln. sind evident spät (wie der Wandel von ki gi zu
4i dii). Bis zum 15. Jh. war das Kasch. im engsten Zusammenhang
mit dem Poln. Ethnographisch und linguistisch gab es seiner Zeit

einen einheitlichen Volksstamm, die Lachen; einzelne dieser Lachen
nannten sich Polanen (und WisJanen), andere Luticer, andere Mazo-
wier, andere Pomorjaner; von ihren sw. Nachbarn schied sie vor
allem die Erhaltung" der Nasalvokaie. Aus der Kontinuität des lach.

Sprachgebietes schied am vollständigsten und frühesten das sog.
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Polabische aus; doch zerbröckelte seit d. 12. Jh. die lachi&che Basis
durch deutsche Einwanderung* immer weiter; auch die Kaschuben
sind etwa seit dem 14. Jh. isoliert. Lexil^alische Übereinstimmungen
des Kasch. und Altpoln.

137. Golebiowski H. Kaschubische Fischer- und Seg'lerausdrücke

(poln.). Koczn. Towarz. nauk. in Thorn (3, 173—178.

138. Legowski I. Die Slovinzen im Kreise Stolp, ihre Litteratur

und Sprache. Balt. Stud. 3, 139—158.

139. Nadmorski. Die Slovincen und Reste ihrer Sprache (poln.).

Lud. 5, 320-37.

Das Kasch. hat sich nach Untergang' der baltischen Slaven
an das Poln. angelehnt und bildet heute einen seiner Dialekte, was
umso leichter war, als die Sprache der balt. Slaven dem Poln. ganz
nahe stand. Die Sprache der Slovincen (am Garden- und Leba-See)
steht vom Poln. weiter ab als das Kaschubische in West-Previssen.
Lexikalische, laiatliche, morphologische Unterschiede (Dual; Lokal
ohne Präp. snieze, kolberie), selbständiges Zahlwörtersystem. Das
Gebiet des Slov. war das Zentrum des kasch. Gebiets, ihre Sprache
ist "das klassische Kasch." Sprachdenkmäler (Proben).

140. Ramult St. Statystj'ka ludnosci kaszubskiej (Statistik der

kaschub. Bevölkerung). Krakau Akademie. 290 S. M. e. Karte.

(Anz. 10, 290.)

141. Tetzner F. Die SloAvinzen und Lebakaschuben. (Beiträge zur

Volks- und Völkerk. 8.) Berlin Felber. 272 S. 6 M.

]. Die Kaschubei. 2. Die Bewohner der Kaschubei. Aus der
Gesch. und Kulturgesch. der Kasch. 4. Slowinzisches und leba-kaschu-
bisches Schrifttum (auch über die Sprache und Dialekte). Anz. v.

W. V. S. Lit. Cbl. 1900 Nr. 34.

142. N. Übersicht auf die Kaschuben und ihre Sprache bezüglicher

Arbeiten a. d. J. 1887—99 (poln.). Roczn. Towarz. nauk. in Thorn
(',, 179—196.

C. Baltisch.

1. Allgemeines.

1. Mikkola J. Baltische Etymologien II. BB. 25, 73—6.

8. Lit. al-venas 'ein jeder' U.A.: d. all. 9. Lit. dalgis 'Sense':
lat. falx (aisl. dälkr 'Mantelnadel', lit. dilge 'Nessel'?). 10. Lit. dimstis
(aus *dimj)f>Hs) 'Hof : griech. ödTiebov, aisl. topt. 11. Lit. Icägo 'tanzt':

got. laikan (le. llgo?). Daneben lit. lirigüti lingoti, r. Ijagdt', p. ligac
(viell. schon urspr. j-Verlust vor «Tnfix).

2. Johansson K. F. Anlautendes idg. b-. KZ. 36, 342 ff.

S. 385: mare balticum, Baltia, Belt (urspr. wohl die Fluss-
mündungen und sumpfigen Haffe) : ksl. blato 'Sumpf.

3. Kurschat A. Die Verbreitung des litauisch-lettischen Volk-

stammes. Mitt. d. Lit. Ges. 24, 534—548.

Die jetzigen und früheren Wohnsitze desselben.

4. Jakuskin E. I. Das Gewohnheitsrecht der russischen anders-

sprachigen Völker. Material zu dessen Bibliographie (russ.). Ctenija.

Mosk. Univ. 190. IV, 366 S.

U. A. Bibliographie des lit. und lett. Folklors. Anz. v. A.
Maxim ov Etnogr. Obozr. 46, 145.
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2. Litauisch.

5. Baranovskij E. A. Bemerkungen über die lit. Sprache und das

lit. Wörterbuch (russ., Anz. 11, 249). Sborn. otd. russk. jaz. Akad.

65 Nr. 9. III, 80 S.

1. Das Bedürfnis eines woniögiich alle Mundarten umfassen-
den Wörterbuchs. Die g'rossen lexikalen Unterschiede zw. einzelnen
Mundarten; metaphorischer Bedeutungswandel. 2. Die lit. Ortho-
g'raphie. Der Ablaut und mit ihm zusammenhängender Bedeutungs-
wandel im Zeitwort. 3. Die Akzent- und Intonationsverhältnisse

(vg-1. Baranowski und Weber, Ostlitauische Texte 1. Weimar 1882).

4. Silbenzahl und die mög'lichen Akzent-, Silbenquantitäts- und -quali-

tätsverhältnisse in Wörtern versch. Grösse. 5. Durch Akzentwechsel
beding'te Veränderungen der Silbenquantität. G. Einzelne Züge der
lit. Lautlehre. 7. 11 Mundarten des Gouv. Kowno (in 4 Gruppen);
deren Charakteristik. 8. Unzulänglichkeit der russ. Schrift für das
Litauische.

6. Jaunys. Beschreibung der litauischen Mundarten von Ponevez
(russ.): in Gukovskijs Ponevezskij ujezd, Kowno 1898, S. 87 ff.

S. BB. 25, 2612, 260, 268. Für Anz. 10, 292 Nr. 10 ebd. 264.

"In zemaitischen Dialekten hat man einen dreifachen (fallenden,

steigend-fallenden, steigenden) Silbenakzenr, mit dem der dreifache
Akzent vom südöstlichen Livland seinem Wesen nach ziemlich genau
übereinzustimmen scheint". Endzelin BB. 25, 2682.

7. Radziukinas J. Der Dusia-See (poln.). Wisla 13, 89—96. .

Beschreibung mit vielen lit. Lokalnamen.

8. Brensztein M. E. Einige zemait. Sagen (poln. ühs.). Wisla 13,

348-52.

9. Drewinska A. (Biruta). An der preussischen Grenze. Ethno-

graphische Skizze (poln.). Wisla 13, 621—630.

10. Str. BrautAverbung und Hochzeit bei den Litauern im Bez. Sessiki,

Kr. Wilkomir, Gouv. Kowno (iett.). Balss 22 Nr. 29.

11. Tetzner F. Quer durch Preussisch-Littauen. Aus allen Welten
32, 196 ff., 237.

12. Tetzner F. Verbreitung der litauischen Sprache und Tracht in

Deutschland. Beil. z. AUg. Ztg. 1898 14.

13. Tetzner F. Neue Donalitiana. Altpreuss. Monatsschr. 36, 305—10.

14. Witort J. Spuren des matriarchalischen Systems in Litauen

(poln.). Wisla 13, 505—511.

15. Wolter E. Die Erdengöttin der Tschuwaschen imd Litauer.

Arch. für Religion sw. 2, H. 4.

16. Mitteilungen der Litauischen litterarischen Gesellschaft 24 (IV

6). Heidelberg Winter. S. 498—584.

U. A.: Volkslieder und Märchen (publ. von A. Janulaitis u.

J. Koncewicz); Rezat Etwas über Allitteration in der litauischen

Sprache (Belege aiis Donaleitis und Sprüchwörtern); A. Kurschat
Die Verbreitung des litauisch-lettischen Volkstammes; Prellwitz' Be-
richt über Bezzenbergers Vortrag über prähistorische Kultur in

Litauen; Bibliographie.

17. Zanavikutis A. J. Statistika lietuviszkii knygii (Statistique de&
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livres litlniaiiiens iinprimes en Prusse de l'an 1864 jusqii'ä la fin

de l'an 189G et appel de la nation lith. adresse ä tout le monde
civilise). Tilsit 1898. Druck v. Mauderode. 96 S. KI. S".

Anz. V. Wolter Ziv. Stat. 9, 393-399.

3. Lettische.

18. Schmidt-Wartenberg H. Phoneti.sche Untersuchung-en zum
letti.-^cheu Akzent. IF. 10, 117-145.

"In einem Dialektgebiet des I^ett.. dessen Mittelpunkt wohl in

Wolmar zu suchen ist, existiert neben dem gedehnten und gestosse-

nen Ton eine dritte Akzentuation, die fallende, die sich zumeist
aus der gestossenen entwickelt hat, viell. auch original ist". Be-

schreibung versch. Tonqualitäten mit Abb.

19. Auning R. Giebt es im Lettischen einen Artikel? Protokoll

d. 70. Jahresvers. d. Lelt. Litt. Ges. S. 78-80.

1. Artikel der Relation (z. B. dod man to naiidu ""gib mir das
[in Rede stehende] Geld'. 2. Der individualisierende Art. {tas Kungs
'Gott'). 3. Der g-enerelle Art. {tahdi un jene ir tee kungi 'so sind

ja die grossen Herrn'). 4. Der pleonastische Art. {/as fcheligdis

Diüs Mer barmherzige Gott').

20. Walodas druskas un jautajumi (vgl. 10 X C 41). Austr. 15,

1, 495, 2, 75—6, 394.

jelons-kaiyninsch.

21. Mühlenbach K. Eada gahals (lett.). Auslr. 15, 2, 277—8.

Verschiedene Bedeutungen und Verbindungen von r'ads (a.

d. Russ. rod 'Geschlecht'), krans, knts (wie rätns, räfs 'tüchtig',

eig. 'von oben abgeschöpl't {krit).

22. Widfemnsek R. Über einige Wörter unserer Schriftsprache

(lett.). Austr. 15, 1, 144—8.

Gegen überflüssig'e Fremdwörter und NeubiMung'en.

23. Endzelin J. Lettische Entlehnungen aus den slavischen Spra-

chen (russ.). Ziv. Star. 9, 285-312.

Historisches über die lett. alten Beziehungen zu den Russen
{Krevi 'Russen' : r. Krivici), auch zu den Weissrussen, und die viel

geringeren zu den Polen. E. unterscheidet 1. allg. übliche, 2. eben-
solche, aber in der Schriftsprache vermiedene, 3. mundartliche, 4.

grenzenmundartliche Entlehnungen (besonders viele im Oppel-
kalner Kirchspiel, Livl , und im Gouv. Witebsk). Verzeichnis der
Entlehnungen (nach den slav. Wurzelvokalen geordnet). Es gibt

deren bedeutend weniger als im Lit. (nach Brückners Schrift zu
urteilen). Morphologische und syntaktische Beeintlussung- (für das
Lit. s. Brückner 159 ff.) ist im Lett. nicht nachzuweisen. Nur im
Intlantischen findet man Spuren einer innigeren Beeinflussung": pala-

tale Aussprache vor i e (vgl. Brückner 64) u. A. Syntaktische Beein-

flussung (abgesehen von Infi.: Bezzenberger Lett. Dial.-Stud. 75 f.)

äussert sich erst in der neuesten Zeit infolg-e des russ. Schulunter-

richtes.

24. Behrfin L. Christophorus Füreccerus (lett.). Austr. 15, 2, 253— 9,

334—9.

Auch über seine Sprache und gramraat. Wirksamkeit.
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25. Teodors. 100 Jahre der lettischen Journalistik. Mag-, f. Litter.

1898 No. 1.

26. Mühlenbach K. Über Einsammlung- vind Deutung- lettischer

Sprichwörter (lett.). Austr. 15, 1, 64—7.

27. Winter A. C. Die Birke im Volksliede der Letten. Arch. f.

Relig'ionswiss. II 1/2.

28. Winter A. C. Waisenlieder der Letten und Esthen (übs.). Glo-

bus 76, 31—5.

29. Protokoll der 70. Jahresversammlung- der lettisch-litterarischen

Gesellschaft, Rig-a den 8. Dez. 1898. Mitau. 109 S.

U. A. bibliog-r. Bericht von A. Bernewitz, G. Hillner,

4. Preussisch.

30. Hirt H. Zur Betonung- des Preussischen. IF. 10, 36-38.

Ergänzungen zu Berneker.

31. Mikkola J. J. Betonung- usw. (IX B N. 94).

S. 26 f. werden einig-e Entlehnung-en a. d. Poln. besprochen.

32. Mayer W. Altpreussische Bibliographie f. d. Jahr 1898, Altpr.

Monatssch. 36, 5/6. Ds. f. d. Jahr 1899. Ebd. 37, 5/6.

Smichov bei Prag-. Josef Zubatv.
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Aall A. Det norske filosofiske

Sprojr. VIII C 41.

AasenF. Prover af Landsmaalet
i Norg-e? VIII C 43.

— J. Norsk Grammatik. VIII C 37.

Abeg'hian M. Der armenische
Volksglaube. III 20.

Abr amovicD. I. Abhandlungen
zur slav. u. russ. Philologie in

den russischen wissenschaftl.

Journalen. IX B 2.3.

Achelis Th. Soziologie. I 111.

— Nekrolog- H. Steinthais I 143.

— Zoroasters Persönlichkeit
und Lehre. HCl.

AdjarianH. Les explosives de
l'ancien Armenien. III 3. — Ar-
men. Etymologien. III 14.

Adam J. On the word ßXocupoc.

Äkerblom A. Bidrag tili tolk-

ningen af skaldekvad. VIII C 5.

— Till öfVergäng'en fsv. ö^y.
nsv. ä. VIII C 21.

Alferov A. Aus dem Leben der
Sprache. I 11.

Allard P. Le forum romain.
VI 196.

Allen T. W. The text of the

Iliad. IV 29. — The ancient and
modern Vulg'ate of Homer. IV
30. — Aristarchus and the mo-
dern Vulgate of Homer IV 31.

Almg-ren O. Ur Herjeädalens
folktro. VIII C 65.

d'Alviella. Ce que ITnde doit

ä la Grece. II B *5S. — Des
echanges philosophiques etreli-

gieux entre ITnde et l'antiquite

classique. II B *6d.

Ament W. Entwicklung von
Sprechen u.Denken beim Kinde.
I 17.

Amnion 0. Anthropologie I 110.

Andres en G. Bericht überTaci-
tus (excl.. Germania). VI 109.

— K. G. Über deutsche Volks-
etymologie f'. VIII D 77.

Antoine F. De la parataxe et

de l'hypotaxe dans la langue
lat. VI 72.

AntonibonG. Supplemente di

lezioni varianti ai libri de lingua
latina di Marco Terenzio Var-
rone. VI 3.

d'Arbois de Jubainville H.
La civilisation des Celtes et

Celle de Tepopee homerique.
VII 2. — kt indoeuropeen= c/i^

celtique. VII 9. — Fragments
d'un dictionnaire des noms pro-

pres francs des personnes. VIII
A 17.

Arnold E. The Gulistan. II C 38.

Ashbv Th. Excavations inRome.
VI 197.

As coli G. J. talentum 'propen-
sione, attitudine dello spirito'.

VI 88.

Audouin E. De Plaiitinis ana-
paestis. VI 121.

AufrechtTh. Über einen eigen-

tüml. Gebrauch von ca. II B
*12. — Über Ugra als Kommen-
tator zum Nirukta. II B *26.

— Über S'esa. II B 13.

AuningR. Gibt es im Lettischen

einen Artikel? IX C 19.

Au st E. Die Religion der Römer.
VI 240.
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Bäbä Shästri Phadake. Tait-

tiriväranyaka. II B *21. — Aita-
reyäranyakain. II B *23.

Babelon, Cagnat et Saladin
MuseeLavigerie deSaint-Loiiis.
VI 216.

Bacher W. Der Dicliter Jüsiif

Jehüdi u. sein Lob Äloses. 11

C 39.

BahnsonK. Etnog-rafien frem-
stillet. I 109.

Baly J. European-Aryan roots
with their Eng'lish derivatives.
I 71.

B a r a n V s k i j E. A. Bemer-
kungen über die lit. Sprache
u. das lit. Wörterbuch. IX C 5.

Barth A. Bulletin des relig-ions

de rinde. II B 66. — Une in-

scription en caracteres maiirva.
II B 80.

B a r t h 1 m a e Clir. Arica XI
n. XII. II A 9. II C 13.

B a u d o u 1 n d e C o u r t e n a y J. Die
feste beständige Richtung der
Sprachumwandlungen im Zu-
sammenhang mit der Anthroi^o-
logie. 1 10. — Suir appartenenza
liuguistica ed etnografica degli
Slavi del Friuli. IX B 28.

BaunackTh. RV. 10, 40, 3. II

B *27. — Bhujvu, ein Schütz-
ling., der Asviü. II B *66. —
1) Über das ved. Wort j^cmra.

2) RV. 10, 40, 3. 3) Nachträg-
liches zu bhujyu. II B 30.

Beaudoin E. Les grands do-
maines de l'Empire romain. VI
223.

Bechtel F. Zur Kenntnis des
Eleischen. IV 56. — Neuegriech.
Personennamen. IV 68. — Der
Frauenname 'A-rräTri. IV 69. —
Latina. Yl 50.

Beck G. Der Urmensch. I 112.
— J. W. Quisquiliae. VI 35.

Beckmann N. Spr&kpsykologi
och modersmälsundervisning-.
13.

de Beer T. H. en L a u r i II a r d
E. Woordenschaat. verklaring
van woorden en uitdrukkingen.
VIII D 45.

Behaghel 0. Der Gebrauch der
Zeitformen im konjunktivischen
Nebensatz des Deutschen. VIII
D 62.

Behrfin L. Christophorus Fürec-
cerus. IX C 24.

Belorussov I. Der absolute
Dativ in ksl. und aruss. Denk-
mälern. IX B .32.

Belsheira J. Ivar Aasen. VIII
C 47.

Bendall C. Nekrolog G. Büh-
lers. I 1.38.

B endixen B. E. Altertümer aus
Sendhordland. VIII C 63.

Bennet Ch. E. Die mit tamquatn
u. quasi eingeleiteten Substan-
tivsätze. VI 77. — Rhythmic
Acceut in Ancient [Latin i Verse.
VI 265.

Berard V. Les Pheniciens et

les poemes homeriques. IV 32.

B erg R. G. Ärets valsprak. VIII
C 33.

Berger H. Die Lehnwörter der
französ. Sprache ältester Zeit.

VIII A 18.

Berger Ph. et Cagnat R. Lin-
scription trilingue d'IIenchir
Alaouin. VI 224.

Berneker E. Von der Vertre-
tu.ng des idg. hc im balt.-slav.

Sprachzweig. IX A 3.

Bernewitz A. Lettische Biblio-

graphie. IX C 29.

Beruhard J. u. Pfäff F. x\n-

lautendes fr-= icr-. VIII D 60.

B e s n i e r .M. Inscriptions et monu-
ments de Lambese et des envi-
rons. VI 225.

Bezzen berger A. Prähisto-
rische Kultur in Litauen. IX
G 16.

B h a g u F. K a r b h ä r i. Gujaräti-
English dictionary. II B *55.

Bier bäum F. J. History of the
English language. VIII D 1.

B ir t Th. Beiträge zur lat. Gramm.
IV. Über den Lautwert des
Spiritus H. VI 14.

Bittn er M. Armen, ymor 'Sauer-
teig'. III 15.

B j ö r k m a n n E. Zur engl. Wort-
kvmde. VIII D 30.

Blase H. Syntaktische Beiträge
zur Kritik der Überlieferung
in Caesars Bellum Gallicum. VI
1.35.

Bloch Th. Buddha worshipped
by Indra: a favorite subject of
ancient Indian art. II B *77,
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Bloch et E. Le livre intitule

l'Oulaniä-i Islam. II C 2. — Cata-
loaue desMss. uiazdeens. 2C29.

Blooiiitield M. The Atharva-
veda. II B ;51.

BlümnerH. Was bedeutet re-

plumbare ? VI 94.

BocquetA. J. Principes de pho-
netique g-recque. IV 3.

Bogorodickij V. A. Kurs der
vg-1. Grammatik der indoeiirop.

Sprachen. I 51.

Bo o-uslawsk i E. Geschichte der
Slaveii. IX B 15.

B ö h 1 1 i n § k 0. Kritische Beiträg-e.

II B *6. — :\liszellen. II B *7.

— Nachträchliches zu RV. 10,

95, 8. II B *28. — Kritische Be-
merkungen zu Hiranvakesins
Grhvasütra. II B *29""'— Kri-

tische Beiträge 25-32. II BIO.
— Miszellen. II B 11. — Ver-
zeichnis der in den Berichten
•der Sachs. Gesellschaft der
Wissensch. besprochenen 1)

Wörter, 2) Sachen, 3) Stellen.

II B 12. — Über die mit 'Erde'

und 'tragend' zusammengesetz-
ten Wörter f. Berg* im Skr. II

B 14. — Zum lat. Gerundium
und Gerundivum. VIfiO.— Über
•eine lat. Inschrift auf einem in

Paris ausgegrabenen kürlns-

förmigen Gefässe. VI 213.

Boni G. Relazione sopra la sco-

perta [der Forumsinschrifl] VI
177.

Bonn et ]\I. dovii haheo VI 65.

Boranic D. Über die reflexiven
Zeitwörter im Kroatischen. IX
B 49.

Borg-eld A. De oiitoostneder-
fraukische psalmen. Klank- en
vormleer. VIII D 93.

Bormann E. Denkmäler etrus-

kischer Schriftsteller. VI 235.

Bornecque H. Le vers satur-

nien. VI 263.

V. BorriesE. Über die ältesten

Strassburger Familiennamen.
VIII D 78.

Bor sari L. Zur Forumsinschrift,
VI 180.

Botr'-k E. Die virsprüngl. Be-
deunnr^- des Konjunktivs in

lat. Nebensätzen. 1. Teil. VI

Boughton W. The Aryan ques-
tion. I 127.

Boyer A. M. Sur cjuelques in-

scriptions de l'Inde. II B *76.

Brandes E. To Breve fra Karl
Verner. I 144.

— G. Danskheden i Sonderjvl-
land. VIII C 51.

Brate E. Gubbe ock qumma.
VIII C 25. — Medelpad. ' VIII 26.

Braun Th. Die Goten u. ihre

Nach1)arn vor dem 5. Jh. VIII
B 50.

— W. Die Mailänder Blätter der
Skeireins. VIII B 47.

B r a u n g a r t e n F. W ortfügungs-
lehre (nach Caesar Bellum galli-

cum). VI 1.34.

Breal M. Les commencements
du verbe. I 55. — Deux mots
grecs d'orig'ine semitique. I 72.

— Varia. I 73. VI 21. — Ety-
mologies, I 74. 75. — Deux
nouvelles formes eleennes. IV
57. — affatim. VI 39. — Lettre
sixr le mot gaulois brafoude.
VI 41. — Mots d'origine grec-

que dans la loi des XII tables.

VI 110. — Sur l'origine et la

date de la loi osque de Bantia.

VI 227. — Inscription etrusque
trouvee ü Carthage. VI 236.

Brensztein M. E. Einige ze-

mait. Sagen. IX C 8.

Brieger A. Lucrez-Ausgabe. VI
129.

B r i s s a u d J. Les coutumes des
Arvens de l'Hindou-Kouch. II

B 58.

B r i X H. Om stavelserimet i

dansk. VIII C 53.

Broch 0. Die ugroruss. Dialekte
des Dorfes Ublya im Zemplener
Komitat. IX B 91. — Aus der
Ungar. Slavenwelt. IX B 92.

Brockelmann C. Ein assyr.

Lehnwort im Armen. III 16.

Brown R. Semitic influence in

Hellenic mythology. IV 83.

Browne E. G. The source of

Dawlatshäh. II C 40. — Yet
more Light on'ömari-Khavväm.
II C 41. — The Chahär Maqäla.
II C 42.

Brückner W. Charakteristik
der german. Elemente im Italie-

nischen. VIII A 19.
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B r ü c k n c r A. Die Anfäng-e der
Shneii und der Deutschen. 1

119. — Beitr. zur ältesten Ge-
schifUte der Slaven u. Litauer.

IX AO. — Slavische Volkskunde.
IX B 24. — Neue Arbeiten über
das Slaventuni jenseits der Oder.
IX B 95. — Kandglossen zur
kassubisehen Frage. IX B 136.

Brugniann K. Griech. Gram-
matik ^. IV 2. — Der Ursprung-
der.Barytona auf -coc. IV 20.

— Über den Thesaurus linguae
latinae. VI 95. — Dei- Ursprung-
der gernian. Komparationssuf-
fixe auf -özcm-, -östa-. VIII A
10.

Brunnhofer H. Die Herkunft
der Sanskritarier aus Armenien
und Medien. 1 129. II B 5.

Bücher K. Arbeit und Klivth-

mus2. I 120.

Buchner M. Völkerkunde und
Schädelniessung. I 208.

Bück C. D. Bruü'mann's law and
the skr. vrddhi. II B *13. —
Notes on Latin Orthographv.
VI 8.

Budde E. Musterprogratnni zur
Geschichte der russ. Sprache.
IX ß 65.

Bugg-e S. Einige Zahlwörter
im Lykischen. I 91. — Beiträge
zu.r vorgerm. Lautgeschichte.
VIII A 6. — Det oldislandske
elliptiske Udtryk sölsetra^ söl-

setrum. VIII C 6. — Mythiske
Sag-n om Halvdan Swarte og-

Harald Haarfagre. VITI C 66.

Bühler G. The sacred laws of
the Aryas, translated. II B *42
— On the origin of the Indian
Brahma aiphabet. II B *78.

Bül bring K. D. Zur alt- und
meng-1. Grammatik. VIII D 6.

— Altengl. Palatalumlaut vor
ht hs u. hp. VIII D 10. — Was
lässt sich aus dem Gebrauch
der Buchstaben k und c im
Matthäusevangelium des Rush-
Avorth-Ms. folgern? VIII D 37.

Burckas V. Ohrdrufer Familien-
namen. VIII D 79.

Burg Fr. Held Vilin. VIII C 13.

B u r k h a r d K. F. Essays on Kas-
miii grammar. II B *50. II B
47.

Bvstrou J. Beiträge zur poln.

Syntax. IX B 121. — Orthogra-
phie u. Sprache der poln. Ge-
setzbücher. IX B 124.

Cagnat R. L'annec ei^igraphi-

que. VI 171. — Zur Forums-
inschrift. VI 194.

Caland W. Zur Exegese und
Kritik der rituellen Sütras. II

B *30. II B 32.

CarusP. Karma: storv of early

buddhism. II B *67. — Buddha
pictures and statues. II B *79.

Casartelll L. C. L'idee du
peche chez les Indo-Eraniens.
II A *2. — On a Pehlevi in-

sci'iption in the Dublin Museum.
II C 30 — Pehlevi Notes VII.

II C 31.

Catier P. Gramrnatica militans

VI 5.

Ceci L. Studi latini I. Nome di

'Roma' e le sorti del dittongo

ou. VI 12. — Zur Forumsin-
schrift. VI 181. 184. 191. 203.

Cederschiöld G. Om Kvinno-
sprak. I 21. — Undersökning
at' folkspräk och folkstraditio-

ner i Göteborgs ocli Bohus län

under äret 1897. VIII C 34.

Chadwick H. M. Studies in Old
English. VIII D 4.

Chalanskij M. G. Aus Studien
zur russ. Sprachgeschichte. IX
B 68.

Chandra Ka vi rat na. Über-
setzung der CharakaSamhitä.
II B 37.

C h o 1 d n j a k J. Über einige Ty-
pen metrischer Grabinschriften.

VI 174.

Cimmino Fr. Dal Poema Per-
siano Jusuf e Zuleicha di Mev-
lana Abderrahman Giami. HC
43.

Cin quini A. Morfologia latina.

VI 47. — Studi di lingua e di

^
grammatica latina, VI 48.

Cistovic I. A. Geschichte der
russ. Bibelübersetzung-^. IX B
77.

Civitelli G. II suffisso del super-
lativo latino. VI 58.

Clauss M. B. Histor. - topogr.
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Wörterbuch des Elsass. VIII D
JS5.

Clement W. K. The Use of
the Infinitive in Silius Italicus.

VI 152.

Collitz H. The vedic wovd nä-
veclas. II B 33. — Sammlung d.

g'rieeh. Dialektinschr. IV 3G.

Colon na F. Scoperte di anti-

chitä in Napoli dal 1876 a tutto

il 1897. VI 176.

C o m p a r e 1 1 i J. D. Zur Forunis-
inschrift. VI 187. 204.

Conway R. S. The singular use
of nosi. VI 68. — Dialectorum
italicarum exempla seiecta. VI
226.

-Corssen P. Berichte über die

latein. Bibelübersetzungen. VI
155.

Cortese G. Bemerkungen zur
Forumsinschrit't. VI 177.

Cosijn P. J. Die substantivier-

ten Partizipia Präs. des Urger-
manischen. VIII A 11.

CostanziV. Zur Forumsinschrift.
VI 189.

Crönert W. Zur griech. Satz-

rhythmik. IV 28.

CtimontF. Textes et monuments
figures relatifs aux mvsteres
de Mithra. II C 3.

Cust R. N. Nekrolog Fried.

Müllers. I 141.

van Daale J. H. Groot woor-
denboek der ndl. taal. XIII D
48 a.

Dahlerup V. Hovedpunkter i

detdanskeSprogs Historie. VIII
C 49.

Dam kohl er E. Beiträge zur
Etymologie unserer Pfianzen-
namen. VIII D 70.

Deissmann A. Hellenistisches
Griechisch. IV 4.

D e i t e r H. Bericht über Ciceros
philos. Schriften. VI 108.

Delattre A.-L. Le.o cimetieres
romaius superposes de Cartha-
ge. VI 217.

Deniker J. The races of man.
I 114.

Denk J. Lesefrüchte {abditare
WSW.). VI 83.

Dennison W. Some new in-

scriptions from Puteoli. Baiae,
Misenum and Cumae. \1 211.
— Ön some Oscan inscriptions.
VI 230.

D e s c h e e m a e c k e r St. H. Tab-
leaux svnoptiques de la quan-
tite latine. VI 268.

D e u s s e n P. Allgemeine Ge-
schichte der Philosophie 1. Bd.
2. Abt. II B 70.

DeutickeP. Bericht über Ver-
gil. VI 109.

Djam Sunde Dai. The Hindi
literature. II 54.

D i e h 1 E. De m finali epigra-
phica. VI 17.

Diels H. Elementum. VI 25.

D i e u 1 a f y M. Zu den Forums-
ausgrabungen. VI 192.

D i j k s t r a W. en B ii i t e n r it s t

Hettema F. Friesch Woorden-
boek. VIII D 39.

Dikarev M. Klruss. paTanyca
u. griech. tTeXavoc. IX B 93.

Dolansky L. Zur Aussprache
des cech. i und y. IX B 98.

Dörwald P. Zur griech. Tera-
puslehie. IV 22.

D ottin G. Etudes de phoneti-
que irlandaise. I. dh— qh. VII
12.

Draheim H. Bericht über Phae-
drus und Avianus. VI 108.

D r e s s e I H. Corp. Inscr. Lat.

Vol. XV. VI 168. — Nummi
Augusti et Domitiani ad ludos
saeculares pertinentes. VI 169.

Drewinska A. An der preuss.
9.

Das Keltentum
Blutmischung-. 1

Grenze. IX C
Driesmans H.

in der europ.
117.

D u b o i s J. A. Hindu manners,
customs and ceremonies. II B
61.

Duff C. M. The chronologv of

India. II B 6.

v. D u h n F. Fundumstände u.

Fundort der Forumsinschrift.
VI 198. — Delineazione di una
storia della Campania prero-
mana. VI 252.

D um ml er E. Jahresbericht über
die Herausgabe der Mon. Germ.
Hist. VI 161. — Index verbo-
i-um et rerum zu den Epistolae
Karolini aevi. VI 164.
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Eastman C. W. Die Syntax des
Dativs bei Notker. " VIII D
94.

Edmunds A. J. Majjhima-Ni-
käya Sntta 123. II B *44.

Eg'g'elino- J, Übersetznng" des
S'atapatha ßrähmana. II B 39.

Ehart K. Behandlung- der lat.

Syntax auf Grundlage der deut-
schen Satzlehre VI 73.

E h r i sm a n n G. hiri. VIII B 41.
— Beiträge zum mhd. W^ort-
schatz. Vill D 68.

Ehrlich E. Quae sit Italac, quae
dicitur, verborum tenacitas. VI
156.

Eine n.k e 1 E. Das Indefinitum.
VIII D 14.

Ellis R. eques^=equos. VI 86.

Endzelin J. Lettische Entleh-
nungen aus den slav. Sprachen.
IX C 23.

E n m a n n n A. Zur altgrieeh.

Onomatologie. IV 65. — Zur
Forumsinschrift. VI 199.

Erbiceanu C. Ulüla viata .si

doctrina lui etc. VIII B 46.

Erdmann A. Redogöreise för

undersükning-en af Upplands
folkmal under ar 1898. VIII C
35.

E r n a u 1 1 E. Sur la chute de
V-er final en breton. VII 13. —
Etymologies bretonnes. VII 23.

— Les f'ormes de l'infinitif bre-
ton. VU 33.

E s p e r a n d i e 11 E. Calendrier de
Colig-ny (Ain). VII 5.

Fairley W. Monumentum An-
cvranum. VI 207.

Falk Hj. u. Torp A. Dansk-
norskens syntax. VIII C 38. —
Landsmalets betiugelser som
skrifrsprog. VIII 44.

Falke R. Buddha, Mohamed,
Christus. II B *68.

Fast er ding G. Zur Aussprache
des Lateinischen. VI 9.

FayE. W. The Rig--Veda Man-
tras in the Grhj^a Sütras. II B
34. — Lat. fäs fänum et leurs
congeneres. VI 23. — The locu-
tion infitias it and the -nt Suf-

fixes. VI lo^. — Some Italic

etymolog-ies. VI 231.

Fedele P. Über die Forumsin-
schrift. VI 178.

Feilberg H. F. Bidrag til en
Ordbog over jvsl^e Almuesmäl.
VIII C 60.

Fenn eil C. A. M. Greek stems
ending in i- and -eu- and"ApiTC.
IV 13.

F i c k A. Anzeige von Kretsch-
mers Einleitung- i. d. Geschichte
der griech. Sprache. IV 5. —
Altgrieeh. Ortsnamen. IV 67.

— R. Unehrliche Leute im alten
Indien. II B 63.

Filevic J. B. Bearbeitung der
geogr. Nomenclatur. IX B 14.

FinckF.N. Der deutsche Sprach-
bau als Ausdruck deutscher
Weltanschauung-. VIII D 55.

Flensburg N. Zur Stammab-
stufung- der mit Nasalsufhx ge-
bildeten Präsentia im Arischen
u. Griechischen. II B *14.

Flinders Petrie. Recent in-

vestigations into the sources
of the greek Alphabet. IV 40.

Florinskij T. D. Kritisch-bib-
liogr. Übersicht der neuesten
Arbeiten zur Slavistik. IX ß 25.

— Über die kleinruss. Sprache.
IX B 89.

F I y g a r e N. An en gäng* det
nyfunna fragmentet av Söder-
mannalagen. VIII C 16.

Fortunatov Ph. Die idg. Liqui-
den im Aind. II B *10.

Foy W. Vedische Beiträge. II

B *31. — Beiträge zur Erklärung"
der susischen Ächaemenidenin-
schriften. II C 24.

F r a n c e V. Zur Geschichte der
Ausgaben des Evangeliars von
Reims. IX B 37.

Fr a n c k e n C. M. De nomine
lulo. VI 46.

Fr enden berger M. Der Ele-
phant ein idg. Tier? I 76.

Fridriksson H. K. Volundar-
kvida 8, 1-2. VIII C 7.

V. Friesen V. Till tolkningen
af Tune-stenen, VIII C 14.

Fumi F. Gh. II participio attivo
del perfetto nelle lingue ariane.
I 69. II B 18.

G a 1 1 e e J. H. Verslag van de
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voordracht nwr de vocaalklan-
ken, iiitoedruUt door g-raphiek
der articulatie. I 32.

Ganuirriiii G. F. Paläographie
der Forumsinschrift. VI 177.

Garbe K. Skr. äkäsa und öXkoc
'Äther' bei Philolaus. II B 15.

Gasquet A. Essai siir le culte

et ies mvsteres de Mithra. II

C 4.

G a 1 1 i G. Zur Forumsinschrift.
VI 179.

Gatti G. u. C oniparetti D. Zur
Forumsinschrift. VI 195.

Gaiithiot R. A propos de la

loi de Verner et des effets du
ton indoeuropeen. I 58.

Gav L. M. Ang-lo French Words
in English. VIII D 20.

G e d d e s W. D. On the Sequence
after ne prohibitive. VI 74.

G e hm 1 i ch E. Gefühlsgehalt der
Sprache. I 4.

G e i g- e r L. Ursprung u. Ent-
wicklung d. menschl. Sprache
u. Vernunft Bd. 22. I 6.

— W. Etymologie des Singha-
lesischen. II B *56. — Kleinere
[iran.] Dialekte und Dialekt-

gruppen. II C 45.

Geiger W. \ind K u h n E. Grund-
riss der iran. Philologie. II C 5.

van Gelder H. Die rhodischen
Inschriften. IV 37.

G e 1 d n e r K. F. Vedisch viddtha.

II B *32.

Gern SS G. Bericht über Nepos.
VI 109.

G e r c k e A. Zwei neue Frag-
mente der Epoden des Archi-
lochos. IV 35.

Ghirardini G. Die un nuovo
gruppo die tombe della necro-

poli atestina. VI 261.

GleditschH. Bericht über die

Erscheinungen der griech. u.

röm. Metrik. VI 262.

Golebiowski H. Kassubische
Fischei-- u. Seglerausdrücke.
IX B 137.

G m b e r t A. Bemerkung en zum
deutschen Wörterbuch. VIII

D 64.

Götz G. Corpus glossariorum
latinorum. 6. Bd. VI 101.

Götze A. Zur Geschichte der
Adjektiva auf isch. VIII D 72.

de la Grass erie R. Etudes de
grammaire comparee. I 43. —
De la conjugaison negative
ainsi que de I'interrogative et

de la dubitative. I 44. — Le&
diverses fonctions des A'erbes
abstraits. I 45.

Gr ä ve n H. Italische Funde 1H98.

VI 172.

Gray L. H. Certain parallel

developments in Päli und New
Persian phonolog-v. II B 44. II

C 46.

Green ough J. B. Some ques-
tions in Latin stem formation.
VI 44.

Gregoire A. Sur l'action du
thorax; dans la phonation. I 36.

G r i e b Ch. F. Engl. Wr.rterbuch lo.

VIII D 16.

V. Grien berger Th. Die ags.
Runenreihen und die sog. Hra-
ban. Alphabete. VIII D 15.

Grierson G. A. Lsvara-Kaula.
II B *49. — On the Käsmiri
noun. II B *51. — Essays on
Käsmiri grammar. II 48. — On
the East-Central groixp of Indo-
Aryan vernaculars. II B 52.

G r i f f i t h T. H. Übersetzung des
weissen Yajurveda. II B 38.

G r i m m J. und W. Deutsches
Wörterbuch. VIII D 63.

G r m e Fr. H. Gipsv folk tales.

II B 57.

Groos K. Die Spiele der Men-
schen. I 124.

Grot J. K. Werke. IX B 79.

de Groutars J. Les Italo-Grecs.

VI 244.

Grünwedel A. Zur buddhisti-

schen Ikonographie. II B 81.

Gruppe O. Bericht über die

Litteratur zur antiken Mytholo-
gie. IV 239.

d e G u b e r n a t i s A. Brahman et

Sävitri ou I'orig-ine de la priere.

II B 71.

G u d e m a n A. Zur Germania
des Tacitus. VI 85.

G u r 1 i 1 1 L. Die Interjektion 'sf

in Ciceros Briefen. VI 139.

G u s t a f s s n F. Romersk in-

skriftspoesi. VI 173.

Haag- K. Die direkte Methode
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der jMundnrten - Kartographie.
I 48.

— 0. Die Latinität Fredegars.
VI 163.

Hadadv G. Die german. Deri-

vation. VIII A 13.

H a> g s t a d t M. üpphavet til det

norske folkemaal. VIII C 45. —
Gamalt trondermaal. VIII C 46.

Halbherr F. Addenda to the
Cretan Inscriptioiis. IV 44.

Haie W. G. Der Codex Romamis
des Catull. VI 140.

Halevy J. Melanges etymolo-
giqiies. I 77. — Sur quelques
points de l'histoire ancienne de
rinde. II B *3. II B 7.

Halkin L. Zur Forumsinschrift.
VI 200.

Hall A. The origin of tlie sur-

nanie Chaucer. VIII D 25.

Handt W. Jahresbericht über
indibche Philosophie. (1894—97).
II B 72.

Hardy E. Glaube und Brauch
oder Brauch und Glaube? I

107. — Der Grliya-Ritus Pratya-
varohana im Päli-Kanon. 11 B
*45. — Indische Religionsg"e-
schichte. II B *69. - Eine bud-
dhistische Bearbeitung* der
Krsna-Sage. II B 45.

de Harlez C. L'inscription
pehlevie de la croix de S.-Tome.
II C 32.

Harris M. A. A Glossary of the
West Saxon Gospels. VIII D
36.

Harris on H. The origin of
tlie surname Chaucer. VIII
D 25.

Hart J. M. Schlutter's Old-Engl.
Etyniologies. VIII D 19.

H a t z i d a k i s G. N. TTepl toö
XpÖVOU TflC Tp07Tf|C TOÜ |LiaKpOÖ tt

eic ^]. IV 7. — Über die Laut-
gruppe ur| im Attischen. IV 8.

— TTepi Tr|c Trpocpopäc Kai 6Ktttuü-

ceuuc ToO Y ev tt] ötpxaiq. 'EX\r|-

viKf). IV 10. — PHori oder Hpori?
IVll. — TTepi TOviKÜJV ävai|ua\iOüv

ev Toic cuveexotc dtvappör) üöpop-
pör), Kaxdpa. IV 21. — "Avr|6ov

Kai ävicov. IV 77. — Neai ötto-

beiEeic imep toO 'E\X7-|vic|uoO tojv

MaK6&övuuv. IV 87.

Hauer V. Terminologie der

Anzeiger XII 2 u. 3.

schlesischen Volksbauten. IX
B 103.

Hau Schild 0. Die verstärkende
Zusammensetzung" bei Eigen-
schaftswörtern im Deutschen.
VIII D 61.

Hau ssoullier B. Notes d'epi-

graphie Milesienne. IV^ 59.

H a V e r f i e 1 d F. On eques for

eqiios. VI 87.

Havet L. moraclum. VI 106.

H e d i n g e r A . Die Urheimat der
Germanen. VIII A 33.

Hei der ich A. Einführung in

das Studium der got. Sprache.
VIII B 38.

H e i 1 i g 0. Die Ortsnamen des
Kaiserstuhls. VIII D 87.

Heine G. Synonymik des neu-
testamentlichen Griechisch. IV
64.

Heister her gk B. Solum Itali-

cum. VI 247.

Helle ms F. B. R. The Pupus
Torquatianus Inscription. VI
209.

HellquistE. Om fornnordiska
sammansättningar med kort-

stafvigt verb tili första samman-
sättningsled. VIII C 3.

Helm R. jentaculum usw. VI
89. -- Fulgentius-Ausgabe. VI
158.

van Helfen W. De westfriesche
eigennamen Jouke en Sjouke.
VIII D 40. — Het adjectif gul.

VIII 52. — Een en ander over
en naar aanleiding van het
subst. sim 'snoer'. VIII D 54.

Hempl G. The semasiology of
eiTicTaiuai, verstehn, understand
usw. 1 78. — The origin of the
ruues. VIII A 31. — pepper.
picke?', and kipper. VIII D
29.

Heraus W. Varia. VI 103. —
Zur Kritik und Erklärung der
Serviusscholien. Yl 105. — Aus-
gabe der Appendix Probi. VI
153. — Die Sprache des Petro-
nius und die Glossen. VI 154.

H e r t e 1 L. Die Rennsteige
und Rennwege des deutscheu
Sprachgebiets. VIII D 84.

H e r z o g R. Reisebericht aus Kos.
IV 50.

Hesselmeyer securus. VI 91.
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H e s s e 1 s J. H. Memoranda on
Mediao.val Latin. VI 107.

Heyne >I. Das deutsche Woh-
nung-swesen. VIII A 29.

H i d e n C. J. De casuuin syn-
taxi Lucretiana II. VI 130." —
I\Iiiiutiae Lucretianae. VI 131.
— Otver tvänne nyMIdningar
hos Lucretius VI 132.

Hillebra ndt A. Ausgabe des
S'änkliävana S'rauta Siitra. II

B 28.
—"^

Alt-Indien. II B 62. —
Unterricht in Altindien. II B
65. — Mävcä. II B 77. — Ved.
jNIythologie. 2. Bd. II B 79.

Hill er v. Gärt ringen F. In-

schriften aus Rhodos. VI 48.

Hillner G. Lett. Bibliographie.
IX C 29.

H i n s d a 1 e E, C. 1) The Verbum
perfectivum as a Substitute for

the Future Tense. 2) icerdan
and icesan. VIII A 14.

Hir Sehfeld 0, Der Name Ger-
mani. VI 84.

H i r s c h f e I d 0. und Lang- e-

meiste r C. Corpus Inscr.

Lat. Vol. XIIL VI 168.

Hirt H. Der idg. Ablaut. I 56.
— Akzentstudien Nr. 11 — 14. I

57. — Die sprachliche Stellung'

des Illyrischen. VI 260. — Nach-
wort zu Hedingers Urheimat
der Germanen VTII A 33. —
Zur litauisch-slav. Betonung*.
IX A 2. — Zur Betonung des
Preussischen. IX C 30.

H j e 1 m q v i s t Th. Gös säsom
förklenande personbeteckning
i svenskan. VIII C 27.

H d u r a A. Die Mundart der
Leitomvschler Gegend. IX B
100.

Hoev W. The Suvarna. II B
82.^

Hüffmann Em. Augustin-Aus-
gabe. VI 157.

— L. Die Sprache und Litteratur
der Wenden. IX B 117.

— 0. Etymologien. I 79.

H ö f 1 e r M. Deutsches Krank-
heitsnamenbuch. VIII D 71.

V. Hohentann. Die Urheimat
der Arier. I 130.

Holder A. Altceltischer Sprach-
schatz. VII 3. — Beovvulf-Aus-
s:abe2. VIII D 31.

H ö 1 s c h e r L. Unsere Taufnamen.
VIII D 80.

H o 1 1 ha u s e n F. Die ae. Waldere
Bruchstücke. VIII D 38. —
Asächs. Elementarbuch. VIII D
57. — Engl, culrer— rxiss. goliibh.

IX B 11.

Holuby J. L. Über Personen-
namen im Bossäczer Thal. IX
B 110.

H p k i n s W. Economics of
primitif religion. 1105. — Notes
from India. II B *4. — Land-
tenure in Ancient India. II B
*62. — Greek art in India. II

B 83. — Ancient monuments
of the Deccan. II B 84.

Horäk J. Zur Etymologie des
Komparalivstammes mbnjbs-.
IX B 12.

Hörn P. Ein persischer kiilina-

rischer Dichter. II C 47.

— W. Zur Geschichte von oder.
VIII D 76.

Horton-Smith L. Establish-
ment and Extension of the Law
of Thurnevsen and Havet. VI
11.

H s e k I. Zur Bildung- von
Wörtern auf -ik. IX B 105.

H w a r d A. A. iMetrical Passag'es
in Suetonius, VI 150.

Hübner E. Additamenta nova
ad corporis Vol. IL VI 169. —
Nouvelle inscription metrique
du VIII e siecle trouvee ä Ovie-
do. VI 215.

H ü b s c h m a n n H. Zvir persischen
Lautlehre. II C 48.

Hülsen Chr. Additamenta ad
Acta fratrum Arvalium. VI 169.

— Zur Forumsinschrift. VI 182.

Hü sing H. Altiranische Mund-
arten. 11 C 25.

Ihm M. Additamenta ad corpo-
ris vol. IX et X. VI 169. —
Lateinische Papvri. VII 237.

Ilesic F. Slovenica. IX B 59.

Imhoof-Blumer F. Die antiken
Münzen Nordgriechenlands. IV
38.

Irani Pahlavi Texts. II C 33.

Jackson A.V.W. Indo-Iranian
Contributions. II A3. HC 6.

Jacobi H. Über das i^eriphrast.
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Perfekt im Sanskrit. II B *11. —
Der Akzent im Mittelindischen.

II B *46. — Über das Verhält-

nis der buddhist. Philosophie
zum Sänkhya-Yoga. II B *64.

J a g- i c V. Beiträo-e zur slav.

Syntax. IX B ö. — Vorläufige
Berichte derBalkankommission.
IX B 30. — Slavica der Lai-

bacher Lvcealbibliothek. IX B
39.

Jahn A. Glossarium sive Voca-
bularium ad Oracula chaldaica.

IV 63.

Jakobsen J. Fferöske Folke-
sagn og ^Eventyr. VIII C 11.

Jakuskin E. I. Das GeAvohn-
hcitsrecht der russisch, anders,
sprachigen Völker. IX B 4.

Jamaspji Pahlavi texts. II C
35.

Janulaitis A. u. KonccAvicz
J. Lit. Volkslieder u. Märchen.
IX C 16.

Jastrebov N. V. Die Slavistik

in slav. Zeitschriften des Jahres
1898. IX B 26.

Jastrow M. jr. The historical

study of religions in universi-

ties.'l 96.

Jaunys Lit. Mundarten von Po-
nevez. IX C 6.

J a y k r i s h n a G a n g ä d ä s

B h a k t a Correct form of Sans-
krit etc. Avords adopted in Gu-
jaräti. II 50.

Jellinek M. H. Zu Wulfila Luc.
1, 10. VIII B 44.

J e n s e n J. M. Lidt mere om
dekorerede fornavne. VIII C 48.—

^^ Et Vendelbom;\ls Lvd- og
Formiere. VIII C 56.

— O. S. Bibliografi for 1897. VIII
C 1.

Jespersen 0. Fonetik. I 23. —
Pröve paa en dansk skolelyd-
skrift. VIII C 48. — Er dansk
virkelig saa grimt? VIII C 52.

Jessen E. Tilföielser og Berig-
tigelser til dansk etvmologisk
Ordbog. VIII C 54.

Jevsejev I. Zur altslav. Bibel-

übersetzung. IX B 40.

JirecekK. Beiträge zur ragu-
sanischen Litteraturgeschichte.
IX B 57.

Jireeek K. u. Jagic V. Die cv-

rill. Inschrift vom J. 993. IX B
38.

Johansson K. F. Anlautendes
idg. b. I 80. IX C 2. — Till

frägan om det indiska kast-

väsendets Ursprung. II B *63. —
Über aisl. eldr usw. VIII A 20.

J o 1 1 y J. Skr. döhada, dvai-

hrdayya. II B 16.

Jönsson F. Island (Sprog og
Litteratur). VIII C 2. — Sagnet
om Harald härfagre soin 'Do-

vrefostre'. VIII C 67.

— J. A' vict og dreif. VIII C 8. —
Liserus-Beöic. VIII C 68.

Justi F. Zur Inschrift von Be-
histan. II C 26.

Kaßßaöiac TT. 'ETTiYpacpai e£ 'Em-
öaüpou cxeTiKol irpöc xrjv ev tuj

iepuj Xaxpeiav. IV 43.

Kägi A. Nekrolog G. Bühlers.

I 138.

Kaikobäd Adarbäd Dastur
N o s h e r w ä n The Pahlvi Zand-
i-Vöhüman Yasht. II C 37.

Kaikar 0. Ordbog til det reldre

danske Sprog. VIII C 50.

Kaluza M. Histor. Grammatik
der englischen Sprache I. VIII
D 2.

Kaluzniacki E. Zur altern Pa-
raskevalittei'atur der Griechen,
Slaven u. Rumänen. IX B 41.

Kanga The Vendidäd transla-

ted. II C 14.

Känhäiya Läl Sästri Vväka-
rana Bodh. II 19.

Kä pädia Firdusi an accurate
Historian. II C 50.

K a p u s c i h s k i M. Wörterver-
zeichnis aus d. Krakauer Volks •

mundart. IX B 126.

KarJowicz J. Zbrodnie "Ver-
brechen'. IX B 129.

Karskij E.Th. Schrift u. Sprache
der handschriftl. Avraamkas
Chronik. IX B 69. — Zur Durch-
forschung* der weissruss. Dia-
lekte. IX B 88.

Karsten P. Sahadevas Wahx--
sagebuch. II B *59.

Kauffmann Fr. Hexe. VIII A
21. VIII D 74. — Germani. Eine
Erläuterung zxi Tacitus Ger-
mania Kap. 2. VIII A 32. —
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Ein g'Ot. Götternaine? VIII B
43. — Zur Quellenkritik der
,ii-ot. Bibelübersetzung'. VIII B
45. — Zur deutsclien Altertums-
kunde aus Anlass des sog-. Opus
iniperlectuni. VIII B 49.

De Kay C. Bird Gods in Ancient
Europe. I 104.

Keil B. Zur thessalischen Sotai-

rosinschrift. IV 53.

Keller Denken ii. Sprechen. 12.

Keller 0. u. Holder A. Q. Ho-
rati Flacci opera. VI 143.

Kennedy J. The earlj' com-
merce of Babvlon with India
700-300 B. C.'ll B *60.

Kern H. Nederlandsch aar uit

ouder ar en er. VIII D 41. —
Ontwikkeling van ar uit er in't

Nederlandsch. VIII D 42. —
Kaars. VIII D 53.

Ketrzynski W. Sur les plus

anciennes denieures des Slaves
entre le Rhin, l'Elbe, la Saale
et les frontieres de la Boheme.
IX B 96.

Kiel hörn F. Ein unbekanntes
indisches Metrum. II B 90.

K j e 11 b e r g L. Über den Ur-
sprung" des Asklepioskultus. IV
85. — Über die Heimat des
Asklepioskultus. IV 86.

Kiesow F. Zur PsyclTophysiolo-
gie der Mundhöhle. I 37.

Kirste J. Zwei Zendalphabete
des Britischen Museums. II C
15.

Kissling G. Lautmalende Wur-
zeln der idg. Sprachen. I 81.

Kluge Fr. Nominale Stammbil-
dungslehre der agerm. Dia-
lekte 2. VIII A 12. — Etym.
Wörterbuch d. deutschen Spr. ^.

VIII A 16. — Geschichte der
eng'l. Sprache. VIII D 3. — Orms
autcermod. VIII D 24. — Ahd.
Meilän u. Paveia. VIII D 88.

Knauer Fr. Nekrolog- G. Büh-
lers. 1.138.

— Th. Über den Namen Busse,
Bussland. IX B 74.

Keck A. Zur got. Lautlehre. VIII
B 39. — Studier över fornnor-
disk vokalisation. VIII C 4. —
Nägra svenska etymologiei*.

VIII C "28. — Gm prepositionen
iblandt. VIII C 56.

Koht H. Framande folkenaunt
paa norsk. VIII C 42.

K en en M. J. Woordverklaring.
VIII D 48.

K ö 1 1 i n g G. Etymol. Studien über
deutsche Flussnamen. VIII D
82.

Koupouvujüxric K. 'ETrrfpcxqjai Xa\-

Kiboc Kai 'Epexpiac. IV 61.

V. Kroemer R. Om trestafviga

ords användning i vers. VIII
C 23.

K r a s n w 1 s k i Systematyczna
skLadnia jezvka poLskiego. IX
B 120.

Kraus A. Fafrnoch (aus icäfen-
roc). IX B 104.

Kretschmer P. Etymologisches.
I 82. IV 72. VI 24." — Aphärese
im Griechischen. IV 9. — Eine
theraeische Felsinsehritt. IV 49.

Kristensen M. Samlende Krsef-

ter i Sprogudvikling-en. I 12. —
Nogle hovedtraik af sprogets
udvikling. I 13.

Kühnel P. Slav. Orts- u. Flur-

namen der Oberlausitz. IX B
115.

Kul'bakin S. M. Das Synodikon
aus Sofia. IX B 33. — Materia-

lien zur Charakteristik der mit-

telbulg. Sprache. IX B 34.

Kulikovskij G. I. Zum Wör-
terbuch der oloneckischen Lo-
kalmundart. IX B 84.

Kunsic I. Beiträge zur Gesch.
der litterar. Beziehung zwischen
Cechen u. Slovenen. IX B 64.

Kunze A. mea refert. VI 66.

Kurka A. Wörterbuch der Gau-
nersprache. IX B 131.

Kurs Chat A. Die Verbreitung-

des lit.-lett. Volksstammes. IX
C 3. IX C 16.

Labis F. Histoire de la religion,

I 97.

Laclotto F. L'harmonie vocali-

que. I 30.

L a k s h m i N a r a s i m h a So m a-

yäji Ausg-abe des Taittiriya

Brahmana. II B 27.

Läla Dalpat Räi The Upani-
shads. II B *40.

Lanciani R. u. Baddeley St.

Cl. Über die Ausgrabungen
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auf dem Forum Romanum. VI
193.

Landgraf G. Beiträge zur
histor. Svntax der lat Sprache.
VI 64.

Lane G. M. A Latin grammar
for School and Colleges. VI 6.

Lang A. Myth, ritual and reli-

gio'n. I 102.

L a 1 1 e s E. Di due iscrizioni

etrusche. VI 234b. — L'iscri-

zione anteromana di Poggio
Sommavilla. VI 235.

Lauri d sen P.Den g-amledanske
Landsby. VIII C 57.

Laut e n s a c h V. Gramm . Studien
zu den griech. Tragil^ern und
Komikern. IV 16.

L a w t n W. C. 'Fourtli Class
Conditions.' IV 26.

Lease E. B. Corrections of
Schmalz's Latein. Syntax. VI.
63. — Contracted forms of the
Perfect in Quintilian. VI 148. —
Notes on Quintilian. VI 149.

Le Blant E. Paleographie des
inscriptions latines du nie siede
k la tin du VII e. VI 165.

Lebret on J. L'adjectif verbal
latin en -ndiis. VI 61.

Leendertz jr. P. De naamen
der maanden. VII D 49.

Leeper A. Notes on Lewis and
Short's Latin-English Lexicon.
VI 99.

Lefevre A. La theorie indo-
europeenne. I 128.

Leger L. Etudes de mythologie
slave. IX B 22. — Evangeliaire
slavon du Reims. IX B 37.

Legowski I. Die Slovinzen im
Kreise Stolp. IX B 138.

Lehmann E. Zarathustra. II C 7.

— C. F. Religionsg'eschichtliches
aus Kaukasien u.nd Armenien.
III 1.

Leo F. Bericht über den The-
saurus. VI 97.

L e s k i e n A. Untersuchungen
über Betonungs- u. Quantittäts-

verhältnisse in den slav. Spra-
clien. IX B 2. — Die slav. Laut-
verbindung ji. IX B 3. — Die
Betonungstvpen des Verbums
im Bulgar. "IX B 46.

Levy J. TTeXacYoi. IV 66. — Dieux
siciliens. VI 250.

Levy S. La doctrine du sacrifice

dans les Bräinnanas. II B *70.

Ljapunov B. M. Die Sprache
der Svnodalhs. der 1. Novvgo-
roder "Chronik. IX B 70.

Liden E. Studien zur aind. u.

vgl. Sprachgeschichte. I 83. —
Ein balt. - slav. Anlautsgesetz.
IX A 4.

Lindsav W. M. Liicuns, Lucu-
lentus.' VI 36. — The codex Tur-
nebi ofPlavitus. VI 112. — Plauti
codicis Senonensis lectiones. VI
113. — Some Plautine Emen-
dations. VI 114.

Ljungstedt K. Sprägets lif. I

14.

L b s i e n M. Ursprung der
Sprache. I 7.

Long 0. F. quotiens, quotiens-
cumque, quotiensque. VI 78.

Lopacinski H. Lexikal. Nach-
träg"e (zum Polnischen) aus dem
16. Jh. IX B 127. — Ein lat.-

poln. Glossar a. d. J. 1471. IX
B 128.

L o r i s J. Analyse der Ober-Ostra-
wicer Mundart in Schlesien. IX
B 101. IX B 122

Loth J. Remarques sur le Wort-
schatz der kelt. Spracheinheit
de M. V^h. Stokes. VII 14. —
Additions et remarques au Dic-
tionary of the Welsh Language
du Rev. D. Silvan Evans. VII
17.— affivys — erooas. VII 22.—
Brodyr, broder, hrodorion. VII
31. — Un subjonctif aoriste

gallois. VII 32.

Löwe R. Die ethnische u. sprach-
liche Gliederung der Germa-
nen. VIII A 5. — Relative Chro-
nologie dergerman. Tenuisver-
schiebung'en. VIII A 7.

L üb o vi US L. First introduction
to German Philology. VIII A 3.

Lüders H. Zwei ind. Etvmolo-
gien. II B *9.

Ludwig- A. 1) Das Verhältnis
der ??2-Formen der german. De-
klination zu denen des Letti-

schen u. Slav. 2) Die 1. Plur.
auf -mees im Ahd. VIII A 9.

IX A 5.

Luft W. WuIttlaoderUmia? VIII
B 40.

Luick K. Über die Entwicklung
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von ae. i/- T- x\. die Dehnung-
in offener Silbe. VIII D 8. —
Über die Diphthon<iierung- von
me 5, i u. verwandte deutsche
Erscheinungen. VIII D 9.

Maedonell A. A. Nekrolog- G.
Bühlers. I 138.

M a c k e n s e n L. De Verri Flacci
libris orthographicis. VI 4.

Magnus H. Bericht über CatuU.
VI 108.

Mag'niisson E. Vihnogum or
vümqgum? VIII C 9.

'

Magoun H. W. Earlv religion

of the Hindus. TI B"^*71.

Mahädeva Sästri Übersetzung
von Amrita Bindu u. Kaivalva
Upanishad. II B 41.

Majewski E. Swiatowit. IX B
27. — Alte Slaven auf heuti-

gem deutschen Gebiet. IX B 97.

Maindron M. L'art Indien. II

B 85.

Malgeri E. Sul nome 'Italia'.

VI 246 a.

Malinowski L. Sprachliche Mis-

zellen (zur poln. Gramm.). IX
B 130. — Poln. Volkssag-en aus
Schlesien. IX B 132. — Ein
Denkmal der poln. Sprache aus
dem Anf. d. 16. Jhs. IX B 134.

Malovany J. Syntax der Mund-
art von Cisai-ov (in Mähren).
IX B 102.

M a n m a t h a N ä t h D a 1 1 a The
Wealth of India. II B *36. —
Märkandeva-Puräna. II B *37.

— Vishnu-Puräna. II B *38.

de Manteyer G. L'inscription
de Lannvium ä Rome. VI 210.

Maretic T. Grammatik u. Sti-

listik der kroat. u. serb. Schrift-

sprache. IX B 48.

Margoliouth D. S. The Syro-
Armenian dialect. III 9.

Mari G. I trattati medievali di

ritmica latina. VI 266. — liitmo
latino e terminolog-ia ritmica
medievale. VI 267.

Mariani L. Zur Forumsinschrift.
VI 188.

..

Marr N. Über die Probleme der
armen. Philologie. III 2.

Marx F. Ein Stück unabhäng-i-
ger Poesie des Plautus. VI 119.

MÖTcac 'I. 'ETTiTpctcpai Eußoiac. IV
60.

Mau A. Die o.skischen W^egwei-
serinschriften in Pompeji. VI
228.

M a u r e n b r e c h e r B. Bericht über
Sallust. VI 108. - Hiatus und
Verschleifung im alten Latein.

VI 264.

Mayer W. Altpreuss. Bibliogra-
phie f. d. J. 1898. IX C 32.

de la Mazeliere M. Moines et

ascetes Indiens. II B *80.

Mc K night G. H. Initial h- in

Middle English. VIII D 13.

Mead W. E. Colour in Old Eng-
lish Poetry. VIII D 22.

Mead er C. L, Zur Geschichte
der (lat.) Pronomina demonstra-
tiva. VI 82.

Mehlis C. Die Ligurerfrage. I

94. VI 258.

Meillet A. D'un efTet de l'ac-

cent d'intensite. I 59. — A pro-

pos du groupe -ns-. I 61. — Sur
quelques faits de morphologie.
I 62. — Une anomalie indo-

europeenne, grec äX\o. I 63. —
Sur les Suffixes verbavix secon-
daires. I 66. — Notes histori-

ques sur les changements de
quelques explosives en arme-
nien. III 3. — De quelques ao-

ristes monosyllabiques en ar-

menien. III 4. — Le genitif Sg-.

• des themes pronominaux en
armenien. III 5. — Le genitif

en -oj des noms de parente en
arm. moderne. III 6. — Recher-
ches sur la syntaxe comparee
de Farm. III 7. — Etymologies
armeniennes. III 17. — Letto-
slavica. IX AI. — Vieux slave

sicb, vbsb. IX B 6. — Slave ze-

Wi, 2)ii^ti- IX B 7.

Meister R. Zur griech. Epig-ra-

phik u. Dialektologie. IV 42. —
Der lakon. Name Oi'ßäXoc. IV
70.

M e 1 i c h J. G. Volfs slav. For-
schungen im Ausland. IX B 16.

Menant D. Les Parsis. II C 8.

.Merguet H. Über die Entwick-
lung der Sprache. I 15. VI 49.

Meringer R. Idg. Sprachwissen-
schaft 2. I 49.

de Mess A. Quaestiones de epi-
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grammate Attico et tragoedia
antiquiore dialecticae. IV 33.

Methner R. Fosteaquam, post-

qumn^ ubi, ut, simulatque. VI
79.

Meusel H. Bericht über Caesar.
VI 109.

Meyer E. A. Die Silbe. I 34.

— K. Contributions to Irisli Lexi-
cography. VII 18.

— R. M. Kopulative Eigennamen.
VIII A 23.

Michal'cuk K. Was ist Klein-

russisch? IX B 90.

Michels V. Mhd. Elementarbuch.
VIII D 58.

Miede! J. Mittwoch = Wodans-
tag. VIII D 75.

M i k k l a J. J. Betonung und
Quantität der westslav. Spra-
chen. IX B 94. IX C 31. — Balt.

Etymologien. IX C 1.

MilaniL. A. Sepolcreto con vasi

antropoidi di Cancelli sulla mon-
tagna di Cetona. VI 257.

Miletic L. Syntaktische Fragen.
IX B 9.

Mills L. H. The Skr. equivalents
of Yasna XLIV. II C 16. —
Asha as The Law in the Gä-
thäs. II C 17. — The personi-

fied Asha. II C 18. — God has
no Opposite. II C 19.

Misik St. Slovak. Volkslieder.

IX B 112.

Modestov V. J. De Siculorum
origine. VI 249.

Modi Aiyädgär-i-Zavirän. II C 34.

Modin E. Öfvertro om de döde
i Herjedalen. VIII C 70.

M h 1 F. G. Introduction ä la

Chronologie du latin vulgaire.

VI 7. — Le couple roman lui

lei IX B 5.

Molen aar A. M. Bloemlezing
uit het Woordenboek der Ne-
deriandsche taal. VIII D 47.

Möller H. Chatti und Hessen.
VIII A 24. — Zum got. Epi-

gramm. VIII B 48.

Mommsen A. 'PdKoc auf att. In-

schriften. IV 78.

— Th. Eugippi vita Severini. VI
160. — Commentaria ludorum
saecularium quintorum et sep-

timorum. VI 169. — Die ital.

Regionen. VI 243.

Mommsen Th. u. Hirschfeld
0. Jahresbericht über d. Samm-
lung der lat. Inschriften. VI
167.

Mo nnier- Williams M. Vedic
accent and Intonation. IIB*84.

Montelius 0. Typologien eller

utveeklingsläran tillämpad pä
det menskliga arbetet. 1 121. —
Roma prima di Romolo e Remo.
VI 253.

Moratti C. L'iscrizione osca di

Agnone e gli indigitamenta. VI
229.

Mseriantz L. S. On the voca-
bulary of the Bosporus, the

proper name XaipaKoc. II C 20.

— Sur la phoni'tique du dia-

lecte armenien de Mouch. III

10.

Mü h 1 e n b a c h K. Rada gabals.

IXC21. — Über Einsammlung
und Deutung lett. Sprichwörter.
IX C 26.

Muka E. Wörter aus den Grenz-
mundarten und den Oberlaus.
Mundarten. IX B 113.

Müllenhoff K. Deutsche Alter-

tumskunde. 4. Bd. 2. Hälfte.

VIII A 29.

Muller H. C. Über dieGründung
einer Zeitschrift f. allgemeine
Sprachwissenschaft. I 40.

— J. W. Brijn. VIII D 51.

— S. Zur Heimat der Volcae.
VIII A .36.

Müller C. F. W. Zu Plautus. VI
115. — Zu Plautus' Truculen-
tus. VI 116.

— F. M. Introduction to the sci-

ence of religion. Re-issue. I

98 — Beiträge zu einer wis-

senschaftl. Mythologie. 199. —
Nekrolog G. Bühlers. I 138. —
Auld lang syne. 1. 2. Band. I

142. — Dhammapada, transla-

ted. II B *43. — Lectures on
the origin and growth of reli-

gion. II B *72. — Buddha's
birthplace. II B *81.

— G. H. Beiträge zur Sprach-
wissenschaft. I 52.

— H. J. Bericht über Livius. VI
109.

— J. De litteris J" et F latinis

quomodo a Graecis in trans-

scriptis Romanorum nominibus
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expx-essae sint capita tria. VI
13.

— S. Notice sur les fouilles fai-

tes pour le Musee National de
Copenliag'ue pendant les an-
nees 1893—96. VIII C 61.

M II 1 V a n V C. M. Colo^Irs in Greek.
IV 75.

"

Munkäcsi B. Die Anfänge der
unüarisch-slav. ethnischen Be-
rühruno-. IX B 17.

Mnnshi Jawühir Sing-h The
Urdü teacher. 11 B *54.

Murko M. Miklosichs Jugend-
\\. Lehrjahre. I 140.

Murrav J. A. H. New English
Dictiönary. VIII D 17.

— J. W. Dictiönary of the Pa-
than tri bes. II B 55.

Music A. Sätze mit dem Part.
Präs. Akt. II im Kroat. IX B
50. — Relativsätze im Kroat.
IX B 51.

Nagl J. W. Zu den zwei Stufen
des Umlautes von ahd. mhd. a.

VIII D 59.

Napier A. S. On some old eng-
lish ghost-words. VlII D 21. —
ae. jotcel, jetel 'Zahl'. VIII D
26.

Näräyana Godabole Taitti-

riya Brähmana. II B *20.

Nazari O. Di una forma peri-
frastiea del perfetto umbro. VI
59.

V. Negelein J. Zur .Sprachge-
schiclite des Veda. Verbalsvstem
des Ath;u-va-Veda. II B *16.

Nestle E. velum. VI 90.

Neu mann K. E. Die Lieder der
Mönche und Nonnen Gotamo
Buddhos. II 43.

Nicholson R. A. A Persian Ms.
attributed to Fakhru'ddln Räzi.
II C 51.

Nicolaisse n 0. Archäolog. Un-
tersuchungen in Nordlands Amt
1897. VIII C 63.

Nicolavsen N. Berichte über
Ausgrabungen 1898. VIII C 63.

Nie der le L. Zur Frage nach
dem Ursprung der Slaven. IX
B 18. — Die Wiege des Slaven-
stammes. IX B 19. — Descrip-
tio Fluropae regionum quae

ad orientem spectant veterum
scriptorum locis illustrata. IX
B 20.

Nie der mann M. Etymol. Mis-
zellen. VI 18. — Zur Geschichte
der lat. Wortbildung. VI 42.

Nielsen F., Olrik A., Steen-
strup J. C. H. R. Dansk Nav-
neskik. VIII C 58.

N i k o 1 a j e V Wörterverzeichnis
aus der Provinz Tobolsk. IX
B 85.

Nikol'skij A. Die Sjjrache der
Ipatischen Chronik. IX B 71.

Nitsch K. Die Orthographie u.

Sprache der 'Kazania Paterka'.
IX B 125.

Nöldeke Th. Die semitischen
Sprachen. I 88.

N o r d 1 a n d e r J. Jämtländska
ortnamn. Tolkade. VIII C 29.

Noreen A. Inledning tili mo-
dersmälets formlära. VIII C 22.

Notolla U. La funzione stilistica

delle consonanze in latino. VI
80.

Noväk K. Beiträge zur acech.
Stamm bildungslehre. IX B 99.—
Der Ursprung" des Wortes bäs-

?iik 'Dichter'. IX B 105.

N u 1 1 i n g H. C. Obligation as

expressed bv the Subjunctive.
VI 71.

N V r p K. Eufemisme. 15. —
Kantusse. VIII C 48.

Oberhummer E. Makedonien
u. die Makedonier. IV 88

Oleott G. N. Some uupublished
Inscriptions from Rome. VI 208.

Oldenberg H. Aus Indien und
Iran. 114. — Die Litteratur des
alten Indien. II 8.

Ol i vi er P. De la voix chucho-
tee I 35.

Olrik A. Danske Ridderviser.
VlII C 71.

Olsson P. ^linnen fran Herjeä-
daiens forntid. VIII C &2.

Oituszewski W. Psychologie
der Sprache. I 1.

Ondrusch K. Die Familienna-
men in Neustadt O.-S. VIII D
81.

Oppert .1. Le calendrier perse.

II C 27.
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Orsi P. Pantalica. Cassibile. VI
.. 251.

Örtel H. The Jaiminij'a ßräh-
maiia version of the Dirg'ha-
jihvi leg-end. II 35.

Oi'terer G. Zui- neuern Littera-

tnr über Buddha. II 74.

0.stberg- H. 0. Les voyelles ve-
laires aecentuees. I 31.

0.sthoff H. Vom Suppletivwesen
deridg-. Sprachen. I 54. — aivoc,

dvaivofaai. IV 79. — Allerhand
Zauber etvmol. beleuchtet. VI
20.

Otto W. simulter. VI 38. — Be-
sprechung- der Litteratur über
die Forumsinschrift. VI 206.

Oiissof N. Etudes experimen-
tales d'uneprononciation russe.

IX B 80.

O vsj anikn-Kuliko vskij D. I.

Syntaktische Studien Nr. 3. I

70.

Pachaly P. Die Variation im
Heiland u. in der as. Genesis.
VIII D 90.

Padelford F. M. Cid English
musical terms. VIII D 23.

Pajk M. Ein serbokroat. Wörter-
verzeichnis aus dem Ende des
15. Jhs. IX B 54.

Pais E Zur Forumsinschrift. VI.
190.

Palander H. Die ahd. Tierna-
men. VIII D 67.

TTavTci^ric M. Tö Tf|C eXXiiviJioc

qpuuvfic biacaqpriTiKÖv. IV 25.

Parczewski A. J. Die Serben
in Preussen nach der Volks
Zählung- V. J. 1890. IX B 116. —
Nachkommen der Slaven in
Hannover. IX B 118.

P a r g- i t e r F. E. Ausg-abe des
Märkandeya Puräna. II B 40.

Parodi E. G. Intorno alla for-

mazioue dell' aoristo sigmatico
6 del futuro g-reco. IV 17.

Pascal C. Quaestionum Ennia-
narum particula IV. VI 127. —
Dizionario dell' uso Ciceronia-
no. VI 138,

Patroni G. Di una nuova orien-
tazione dell' archeolog-ia nel
piü recente movimento scientifi-

co. VI 166.

V. P a t r u b ä n y Sprachwissen-
schaft!. Abhandlungen. I 146.
— Lautlehre der Muser Mund-
art; der Mundart von Tiflis.

Armen. - deutsches Wörterver-
zeichnis. Kleine Mitteilungen.
III 11.

Paul H. Grundriss der german.
Philologie'^. VIII A 1.

Pauli C. Die etruskischen Fa-
miliennamen auf -{>ura. 1 93. VI
233. — Nekrolog W. Deeckes.
I 139.

Pauly-Wissowa Realencyklo-
pädie der klass. Altertumswis-
senschaft. VI 2.

P e d e r s e n H. Sprogvidenskaben.
I 39. — Mere om Lykisk. I 90.
— Albanesisch u. Armen. V 1.

— Die Gutturale im Alban. V
2. — Irsk Literatur. VII 7.

P e n n e r E. Entwicklung- der
aengl. Tonvokale. VIII D 7.

Perdrizet P. Inscriptions d'A-
craephiae. IV 55.

Pernice A. Sui Celti e la loro
iramigrazione in Italia. VI 259.

Pernot M. A propos de l'inscrip-

tion d'Henchir-Mettich. VI 219.

Perusek R. Bravec oder bralec.
IX ß 60.

Pervov P. D. Consecutio tem-
porum im Latein verglichen
mit der des Russischen. VI
69.

Petersen E. Funde u. Forschung
[zur Archäologie von Sizilien

u. Unteritalien]. VI 248. — Cae-
les Vibenna und Mastarna. VI
256.

Petersen P. Rigveda - Über-
setzung. II B *17. II B 22.

Petr V. J. Über den Wechsel
der Laute d und l im Latein.
VI 15.

Phillips C. J. C. Plinii Caeciln
secundi epistularum über pri-

mus. VI 147.

Pick B. Die antiken Münzen
Dakiens u. Mösiens. IV 38.

Pigorini L. Bullettino di Palet-
nologia Italiana. VI 241.

Pinza G. Sulle mura romane
attribute all' epoca dei Re. VI
254.

PippingH. Über den got. Dat.
Plur. nahtam. VIII 42.
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Pischel R. Rävaiiavaho 7, G2.

II B m.
Pizzi I. Gli Studi Iranici in Ita-

lia. II C 9.

Piasberg" O. mantiscinor und
mantisa. VI 30. — discere =
docere. VI 93.

Pleijel H. En bild af svenska
l)ibelspi"\kets ntveckling". VIII
C 17. — Om Nya testamentet

pä fornsvenska. VIII C 18.

Ploss H. Das Weib in Natur-
und Völkerkunde. I 113.

P d t a t r a n s k y Slovak. Orts-

namen. IX B lil.

Pog-odin A. Neuere Arbeiten
über die Sprache und Kultur
der Idg. I 126.

Pokrovskij M. Glossographi-
sches und Linguistisches zum
Thesaurus glossarum emenda-
tarum. VI 102. — Zitate aus
Vergil in lat. Glossaren. VI 145.

— Th. Die Volksmundart des
Bez. Tschuchloma. IX B 82.

Pomtow H. Delphische Inschrif-

ten. IV 51.

PorQbowicz E. Bedeutung der
Synkope für d. Bildung roman.
Formen. VI 10.

P o s p e c h J. K. Terminologie
aus Sebes. IX B 108.

Prabodh Prakäs Sen Gupta
Dictionary of proverbs, Ben-
gali and English. II B 56.

P o s t g a t e J. P. operafus and
operari, VI 29. — On certain

Mss. of Propertius. VI 142.

Potebnja A. A. Zur russ. Gram-
matik. III. Bedeutungswandel
u. Vertreti;ngen des Substan-
tivs. IX 10.

Prellwitz W. Lat. flagitium. I

84. VI 33. — Etvmol. Miszellen.
IV 73. \l^2. — \tctütu7n. VI 34.

Priese O. Der Wortschatz des
Heliand. VIII D 91.

Prozorov P. System. Verzeich-
nis der in Russland gedruckten
Bücher u. Aufsätze zur griech.
Philologie. IV 1.

Ptasickij S. L. Poln. Bibliogra-
phie f. 1899. IX B 135.

Puglisi-Marino S. Sul nome
Italia. VI 246.

Pulle L. Studi Italiani di Filo-

losria Indo-Iranica. II A 2.

Rady serb-W j ela J. Ein Kin-
derglossar. IX B 114.

RadziukinasJ. Der Dusia-See.
IX C 7,

R

ä

]
ä r äm R äm k r i s h na B h ä

g*-

vat The Upanishads. 11 B *39.

Räjkumär Tarkar atna Stu-
dent's skr. gran)mar. II B 20.

Räma Sästri Tailanga Ama-
länanda Vedänta Kalpataru. II

B *25.

Ramorino F. De inscriptione in

Foro Romano reperta. VI 186.

R ä m
i>
r a t i i ]i S h a rm ä En glish-

Hindi dictionary. II B *52.

Ramult St. Statistik der kassub.
Bevölkerung. IX B 140.

Ramzevic N. K. Die richtige

Ableitung des Wortes celovekh.

IX B 13. — Zum Worte Busb.
IX B 75.

R a B a h a d u r S h a n k a r P ä n-

d u r a n g Ausü'abe der Atharva-
Veda Samhitj'u II B 25.

R a t z e 1 F. Der Ursprung der
Arier in geographischem Licht.

I 131.

R e c k e n d r f S. Zur allgemei-

nen Syntax. 146. — Über syn-
taktische Forschung. I 47.

Regung A. Indices zur Ephe-
nieris epigraphica Vol. VIIL
VI 169.

R e g n a u d P. Origine du lan-

gage et la linguistique evolu-
tionniste. 18. — Un paradoxe
vedique. II B *33. — Les my-
thes hindous des Vighnas et

des Raksas. II B 75. — Sur le

jot initial dans les principaux
dialectes gerraaniques. VIII
A 8.

Reich elt H. Die ?'e-Stämme. I

64. VI 52. — Die "abgeleiteten
/- und «Stämme. I 65. VI 51.

— Das Instrumentalsuftix im
Sing. VI 53,

Rein ach Th. Un temple eleve

par les femmes de Tanagra.
IV 54. — Duracinum. VI 40.

Reinhardt Die oratio obliqua
bei Caesar. VI 137.

R e i t z e n s t e i n R. Zwei neue
Fragmente der Epoden des Ar-
chilochos. IV 34.

R e m v A. F. J. Skr. Jana aw.
zana. II C 21.
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Kezat Etwas über AUitteration
in der lit. Sprache. IX C 16.

Rhvs Davids T.W. Dialogues
ohlie Buddlia. II B 42. — Early
commerce between India and
Babylon. II B 60. — Der Bud-
dhismus. II B 67. — The theory
of 'soul' in the Upanishads. II

B 68.

Ei bot Th. Origiu of speech. I

9. — Evolution of speech. I

16.

Richter 0. Die unechten Nomi-
nalkomposita des Aind. II B
*15. — Der Plural von g-Aw.
mazdäh- ahura-. II C 22.

— W. Das griech. Verbum in
\

seinen wichtigsten Erscheinun-
gen. IV 15.

Ripley W. Z. The races of Eu-
rope. I 116.

E i 1 1 e r s H. Etymol. Streifzüge
auf dem Gebiete des Nieder-
deutschen. VIII D 69.

Eittershaus A. Die Ausdrücke
für Gesichtsempfindungen in

den agerm. Dialekten. VIII A
15.

Eölil H. Bericht über Horatius.
VI 109.

Eolfe J. C. On the construction
sanus ah. VI 67.

E oll and E. Flore populaire. I

85.

E s c h e r W. H. Lexikon der
griech. u. röm. Mvthologie. VI
238.

Rose V. Vitruv-Ausgabe. VI 146.

Eosenfeld A. Die Sprache des
Lektionars des Svjatoslav. IX
B 35.

Eoudet L. Methode experimen-
tale pour l'etude de I'accent.

I 28.

Eoussel A. Cosmologie hindoue
d'apres le Bhägavata Puräna.
II B *73

Eousselot Phonetique experi-
mentale. I 24. — Historique des
applications pratiques de la

phonetique experimentale. 125.
— Sur la marche des evolu-
tions phonetiques d'apres quel-
ques dialectes bas-allemands.
I 29. — Notes sur les evolu-
tions phonetiques [de l'arme-

nienl. III 3. — Les articulations

irlandaises etudiees ä I'aide du
palais artificiel. VII 6.

R u s s e y Ch. Sur l'apprentis-

sage de la parole chez une
enfant. I 19.

V. R z w a d w s k i J. Quaestio-
numgrammaticarum atque ety-

mologicarum series altera, I

68. IX ß 1.

Rye W. The origine of tlie sur-

name Chaucer. VIII D 25.

Sabbadini R. Virgilius — Ver-

^ giiius. VI 144.

Sachmatov A. A. Zur Entste-

hung der russ. Dialekte. IX B
66. — Materialien zur Erfor-

schung der grossruss. Dialekte,

, IX B 81.

Saftien H. Die Schwellformen
des Verstvpus A in der as.

Bibeldichtung. VIII D 92.

Salon i A. Das Volk in Prze-
worsk. IX B 133.

Sandalgian I. L'idiome des in-

scriptions cuneiformes urarti-

ques. III 19.

S a n d f e 1 d - J e n s e n Kr. Deno-
minative verber. I 67.

Sanjana The Dinkard. II C 36.

Satvavrata Sämasrami Aita-

reya ßrähmana. II B *22. II B
26. — The Taittiriva Sanhitä.

^ B II 23.

Saselj I. Aus dem weisskrain.
Wortschatz. IX B 62.

Saxen R. Nägra spräkliga forn-

^ minnen. Vlll C 20.

Scepkin V. N. Razsuzdenije o

jazyke Savvinoj Knigi. IX B
36. — Besprechung von La-
vrovs Obzor. IX B 45.

Schatz J. Die Sprache der Na-
men des cältesten Salzburger
Verbrüderungsbuches. VIII D
89.

Schermann L. Oriental. Biblio-

grapliie. II A *1. 11 A 1.

Schiebe Th. Bericht über Cice-
ros Briefe. VI 109.

Schlutter 0. Addenda Lexicis
Latinis. VI 100.

Schmidt F. Zur Geschichte des
Wortes gut. VIII D 73.

— J. Die elischen Verba auf -eiu;

und der urgriech. Deklination»-
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ablaiit der Nomina auf -eüc. IV
12. — Das Zahlwort |uia, i'a. IV
14. — Die ki'eti.schen Plui-al-

noniinative auf -ev u. Verwand-
tes. IV 47.

S c h ni i d t M. P. Bericht über
Curtius. VI 109.

— 0. E. Die neuen Ausgrabun-
gen auf dem Forum in Rom.
VI 202.

S e h m i d t-Wa r t e n b e r g- H. Pho-
netische Untersuchungen zum
lett. Alczcnt. IX C 18.

Schöne H. Verschränkung von
Redog'liedern im wiedererzähl-
ten Dialog. IV 27.

Sehr a d e r 0. Prehistoric anti-

quities of the Arvan peoples.

I 125.

S c h r ö d e r E. Joh. Kaspar Zeuss._

I 145. — Steigerung und Häu-
fung der AUitteration in der
westgerra. Dichtung. VIII D 5.

V. Schröder L. Peter v. Bradke.
I 137. — Die Tübinger Katha-
Handschriften. IIB *34. — Wz.
du 'gehn' im RV. II B 36.

Schuchardt H. Dansks iuflv-

delse paa tysk. VIII C 48.

Schulten A. Das römische
Afrika. VI 218.

Schulze K.P. Zum Codex R
des Catull. VI 141.

Seeck 0. Die Pachtbestimmun-
g-en eines röm. Gutes in Afrika.

VI 220. — Zur Lex Manciana.
^ VI 221.

Sejn P. V. Zur Frage der Kunst-
sprachen. IX B 76. — Zur gross-

russ. Dialektologie. IX B 83.

Senart E. Nekrolog G. Bühlers.
I 138. — Notes d'epigraphie
indienne. II B 86.

Siecke E. Der Gott Rudra im
RV. II B *74.

Sievers E. ags. hnesce. VIII D
27.

Simons K. Worte und Wort-
verbindungen in den echten
Schriften Cynewulfs. VIII D
33. — Cvnewulfs Wortschatz.
VIII D M.

Sisxim T. Die Fremdwörter im
Alrl. VIII D 66.

Sitäi.Vii a Sästri The Upani-
shads. 11 IJ *24. II B 29.

.Skeat W. W. Notes on English

Etymology. VIII D 18. — Ori-
gin of the Surname Chaucer
VIII D 25. — The etvmology
of noiigin. VIII D 28.'

Skutsch F. Em. Praedo. Almen.
VI 22. — Zur Wortzusammen-
setzung im Latein. VI 43. —
Plautinum. VI 118. — Zur Fo-
rumsinschrift. VI 185.

S m i c i k 1 a s T. Kultus- u. Kultur-
anfänge der Kroaten. IX B 58.

Smirnov I. Kurzgefasste Kul-
turgeschichte der Südslaven.
IX B 31.

— N. A. Wörter u. Redensarten
der Diebssprache aus Vs. Kres-
tevskijs Roman 'Peterburgskija
truscoby'. IX B 86.

Smith G. C. M. Fragment of a
Latin - German Glossarv. VI
104.

— V. A. Kausambi and Srävasti.

II B *82.

Sobolevskij A. I. Wo sind die

Kiewer glagol. Fragmente ge-
schrieben worden? IX B 42. —
Über Duvernois' Materialien.

IX B 73. — Velikorusskija na-
rodnyja pesni. IX B 87.

Söderbergh H. Nägra ord om
svenskt riksspräk. VIII C 19.

Söderblom N. Les Fravashis.
II C 10.

Solmsen F. Dorisch ÖYei "auf,

wohlan'. IV 18.

Sommer F. lat. mille. VI 27.

—

Die Komparations.suffixe im
Lateinischen. VI 57. — Der kelt.

Sprachstamm. VII 1.

Sonnenschein E. A. The co-

dex Turnebi of Plautus. VI
111.

Serensen A. Dansk Rim-Ord-
bog. VIII C 55.

Sörensen A. Polnische Gram-
matik I. IX B 119.

V. Sowa R. Wörterbuch des Dia-
lekts der deutschen Zigeuner,
II B *57.

Spengel A. Zu den Fragmenten
der 'lat. Tragiker. VI 124.

Speranskij IM. Zur Geschichte
der slavischen Evang'elienüber-
setzung. IX B 43.

Speyer J. S. Buddhas Todes-
jahr nach dem Avadänasataka.
II B 87.
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Spicyn A. A. Die Verbreitung"
der altruss. Stämme. IX B 67.

S p u s t a St. Zur Terminolog-ie
der Volkstracht u. der slovak.
Stickereieil. IX B 109.

Sreniac St. Ivkova Slava. IX
B 56.

V. Stack eiber g" R. Zur persi-

schen Sagengeschichte. II C
11.

Stahl J. M. Zum Gebrauch des
prädikat. Partizipiums im Grie-
chischen. IV 23. — Zum Sprach-
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Mitteilungen.

Die iudogermaiiisclie Sektion auf der 46. Versammlung
deutscher Philologen und Schulmänner in Strassburg i. E.

vom 1.— 4. Oktober 1901.

In der ersten (konstitiiierenden) Sitzung- vom 1. Oktober
wurden zu Vorsitzenden gewählt die Herren Proff. Osthof f-Heidel-

berg" und Hübschmann-Strassburg-, zu Schriftführern Prof. Horn-
Strassburg- und der Unterzeichnete. Ausserdem wurde die Vor-
tragsordnung' für die folgenden Sitzungen bestimmt.

In der zweiten Sitzung* vom 2. Oktober sprach als erster

Herr Prof. Osth off-Heidelberg- über den Hund im In dog" er-

manischen. Nach einer Erörterung der Ablautsverhältnisse Ijeim

idg". Stamm *kiinon- und einer Kritik der bisherig'en Etymolog'ien
begründet der lledner seine eigene Ansicht: Der Umstand, das»
der Hund bei den verschiedensten idg-. Völkei-n seit alter Zeit in

erster Linie als Viehhüter diente, berechtigt zu der Annahme, das»
*kimon- = ''"pkuyon- ist und eine Ableitung- vom Stamme^ 'peku-
'Vieh' darstellt. — Unser deutsches hund ist wohl ^ idg-. ''kiin-tö-s

(Suffix -to-). — Auch die einheimischen slavischen Bezeichnung'en
gehören zu *peku- : suka 'Hündin' aus '*pkeu-kä, pbsh ist vermutlich
Kurzform eines Kompositums, etwa *pbso-strazb 'Viehhüter'; das h

von pbs^ ist derselbe Laut, wie er z. B. im Imperativ pbci zu pekq
'ich backe' vorliegt.

An der Diskussion, in der es sich namentlich um den Voka-
lismus des lat. canis drehte, den 0. durch Eintluss von catulus zu
deuten sucht, beteiligte sich ausser dem Vortragenden noch Dr.

Meltzer.
Es folgte ein Vortrag von Prof. Thumb-Marburg: ül)er grie-

chische Elemente in den alten Bar baren sprachen und
im A 1 b a n e s i s c h e n

:
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So gering die Reste der alten kleinas. Sprachen, sowie des
Thrak., Maked., Illyr. sind, so genügen sie doch gerade, um das
Vorhandensein griech. Elemente in denselben festzustellen, so z. B,

im Alt- und Jung-Phrygischen und im Thrak. Im Maked. scheinen
mehrere chronologische Schichten von griech. Lehnwörtern vorzu-
kommen, wobei freilich die Unsicherheit in der Frage nach
der ethnograph. Stellung des Makedonischen dem Zweifel Raum
lässt, ob es sich um Entlehnung oder Urverwandtschaft handelt.

Für das Illyrische beweisen die messapischen Inschriften mit einigen
griech. Wörtern die Thatsache des griech. Einflusses, während das
Venetische keinen positiven Ertrag gibt. Da nun aber das Alba-
nesische die Fortsetzung einer illyrischen Mundart ist. so kann auch
die Frage aufgeworfen werden, ob das heutig'e Alb. altgriech. Ele-

mente enthcält. Eine genauere Prüfung der griechischen Bestand-
teile des Alb. führte zum Ergebnis, dass unter denselben Worte
stecken, die in Folge ihrer lautlichen Form mindestens so alt wie
die lat. Elemente, z. T. sogar älter sind, also in altgriech. Zeit zu-
rückweisen. Es kommen etwa 25 Wörter in Betracht, von denen
etwa 10 Nutzpflanzen, die anderen verschiedene Kulturbeg-riffe oder
religiöse Vorstellungen bezeichnen. Bei einigen Wörtern, die man
bisher als idg. Erbgut betrachtete (z. B. drapen, djams), ist es nicht
au-sgeschlossen, dass es sich um ganz alte g'iiech. Entlehnungen
handelt. Die ganze Frage wird vom Vortragenden in einer beson-
deren Monographie behandelt werden.

Zu Bemerkungen nach dem Vortrag- ergriffen die Proff. Su-
chier und Kuhn das Wort.

An dritter Stelle sprach Prof Ho ops-Heidelberg über prä-
historischen Getreidebatt in Nordeuropa; er verbreitete sich

hauptsächlich über das Alter der verschiedenen Getreidearten. Für
Einzelheiten verweist H. auf sein Werk "Botanik der A n g e 1-

sachsen". Eine Diskussion über den letzten Vortrag war der vor-
g'erückten Zeit wegen unmöglich.

In der 3. Sitzung (4. Oktober) behandelte zunächst der Re-
ferent das Thema "Zur italischen Flexion des Ind. praes.
von esse": Für die vom idg. Paradigma abweichenden Formen
su7n — sumus — sunt muss von vornherein eine solche Erklärung
den meisten Anspruch auf Wahrscheinlichkeit haben, die sie als

einzelsprachliche Neuschöpfungen zu deuten versteht und zugleich
mit den oskischen Formen (1. Sg. som, 3. PI. sejit) fertig sind. Das
ist auf folgendem Wege möglich: Zu der 3. PI. urital. *sent{i) wurde
eine 1. PI. ^semos analogisch geschaffen, woraus lautgesetzlich *so-

mos wie hemo — homo (lat. unbetont sumus). In der 1. Sg. wird
uritalisch aus idg. *esmi mit Apokope des Schluss-i etwa ein *esm,
*esevi entstanden gewesen sein, dessen Ausgang -in natürlich der
Sekundärendung -m gleich empfunden wurde. Infolgedessen konnte
nach Proportionen wie Imperf. *esäm — ^esämos (= lat. eram, erä-
'tnus) usw. die 1. Sg. nach *sonios analogisch zu *som umgestaltet
werden. Im Uritalischen lauteten also die drei Personen nunmehr:
*som — somos — sentit), und damit stimmt das oskische som — sent
überein. Im Lateinischen, wo überhaupt die unthematische En-
dung -ent{i) untergegangen ist, wurde der o -Vokalismus sekundär
auch auf die 3. PI. übertragen, also sont = S7int. — An der Diskus-
sion nahmen Teil die Herren Proff. Hillebrandt, Osthoff und Dr.
Meltzer.

Des weiteren sprach Professor Horn-Strassburg über Ab-
laut und Vrddhi. Die Analogie von Fällen wie a,w. särah- : sarah-

:

ai. siras- (statt *sirds- idg. *krres-) Tvopf ', ai. sthävirä- : sthävira- t

Anzeiger XII 2 u. 3. 23
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,sthürd- 'stark', ai. (RV.) cyäutnd- : aw. syaoOna-, ai. (RV.) märdlkä- :

mrd'ika- aw. m9r^zdika-, g-riech. fjOoc : eOoc, griech. •ff\pac : ai. jards-
11." ä., ferner ai. (RV.) sähd- : sahd- 'gewaltig', vähd- : vahd- 'zieliend',

(RV.) srä)iu- : avand- 'Schall', tä7'd- 'überwindend' : tard- 'übersetzend'

und andere Nomina agentis; sowie ai. (RV.) ?iähusa- : ndhii.sa- (von

ndhus-), ai. (RV.) väpund- : vdpusa- (von vdpus-), ai. (Br.) mäiiasd- :

<RV.)' iiia?u/.sY/- (von mdnas-). wo Ablaut vorliegt, legt den Schluss

nahe, dass Fälle, wo keine Doppelfornien überliefert sind, wie ai.

{RV.) äyasd- 'ehern' (zu dyas-), säradd- 'herbstlich' (.sardd-), oder

(RV.) väsd- 'gehorsam' (Adj.) neben vd.sa- 'Wille' aw. usah-, (RV.)

p'ärsvd- 'Rippongegend' neben pdrsu- aw. par^su- 'Rippe, Seite', ai.

ärjavd- 'Geradheit' g. aw. «r<'zra- ^^utthat' neben rjü- bezw. dr^zu-

gleichartig zu beurteilen seien. Arjavd- äVzva- zeigen Dehnstufe

in erster Silbe der zweisilbigen Basis neben solcher in der zweiten

in aw. räz-cr- (Hirt), wie auch ai. avis g. aw. ävis 'offenbar' (Bildung

wie griech. x^pic u. a. nach Bartholomae Grundr. iran. Philol. I, 1,

148 § 254. 2 gegen Johansson KZ. 23, 508 Anm. 1) zu ksl.jare griech.

aicGävoiuai usw. und andere. Die charakteristische Bedeutungsver-

äiiderung der ai. Vrddhi ist aber gewiss ursprünglich auch in formell

genau analogen litauischen Bildungen anzunehmen, wie sziaurys

'Nord', d. i. idg. *keicrio- eigentlich 'auf den Nord (lat. Caurus idg.

*kduro- ahd. skür) bezüglich' oder in kiduras 'diirchlöchert' gegen
kiürti griech. cOpiY=, wennschon sie hier nicht mehr empfunden
wird. So ist auch ai. (AV.) väii'ci- 'feindlich, Feindschaft' sichtlich

eine sehr alte Bildung, da von der Beziehung zu vird- 'Mann' keine

Spur mehr durchschimmert (ähnlich RV. .säktd- 'Lehrer' zu sdkti-

'Kraft' u. a.).

Eine Durchsicht des altiranischen Materials hat noch einige

Vrddhibildungen mehr ergeben, als man bisher zusammengestellt

hätte. Aber auch im Griechischen findet sich Vrddhi.- Dass hier

die Dehnungen in nveiuöeic, r^aeöeic usw. (Brugmann Grundr. 2. 107

Anm. 1, Schulze Quaest. ep. 147/8) nicht etwa als altererbt in Be-

tracht kommen werden, hat Wackernagel in seinem "Dehnungsge-
setz" (1889) gezeigt. Mit demselben Gelehrten wird man ferner

Tivop^ri (der Nachbildung aus -nvuup stark verdächtig trotz dor. dvöp-

€oc, Schulze a. a. 0. 147 Anm. 3) u. a. als sekundär erklären müs-

sen. Aber Vrddhi zeigen griech. TruueXnc (nur lexikographisch, doch

TTiiaeXeo) u.a. sind belegt) neben xoi^iac; ctu),uü\oc zu CTÖ)aa; liXeKrpov

i'-)\eKTa)p (zu ai. drcati, also *ärktram *ärkfar-) — akeKTUip 'Hahn'

mag ganz davon zu trennen sein; i'ipeiaa zu aw. ah'-ima- usw. (Bar-

tholomae IF. 7, 60/1) — sind in diesen Fällen Anaptyxen anzuneh-

men, die das Kürzungsgesetz paralysierten? — ; fiXioc aus *caFe\ioc

vergi. ai. Savitdr-; iVteeoc 'unverheirateter junger Manu', aus *nFie-

€Foc, vergl. idg. *euidheuä 'Wittwe' (etwa auch riXaKärn neben lit.

laäkti.s usw. nach Bezzenberger; Basis elenq?); nTreipoc äol. aTreppoc

zu ai. dpara- (Prellwitz); nYaöeoc neben dtYaeöc got. gods usw\ (nach

Johansson BB. 13. 115/7 'Gleichgewichts- oder Schwebeablaut'). Fer-

ner Xdiov (dor. tö Xaiov) genau = ai. lavyam 'was geschnitten wer-

den muss'; hx\ioc = ai. dävyd- (zu dunöti); rjiov 'Speise, Reisekost'

nach Baunack KZ. 27. 562 aus *Friciov zu Wz. res- 'essen', nach L.

Mever Handbuch d. griech. Etymologie 1, 603 aus *TiFeciov; (ba 'als

Badegürtel dienendes Schaffell"' (L.Meyer; sonst gewöhnlich 'Schaf-

i^elz' — L. Meyers strenge Kontrolle der bisher gänge und gäben
Bedeutungen i'^st höchst dankenswert) zu ö'ic 'Schaf, ai. äria- 'zum

Schafgesi-lilecht gehörig'; fjvic etwa 'jährig' zu evoc 'alt' evoc 'Jahr'.

Griech. ujöv argiv. üjFeov 'Ei' (nach Benfey 'vom Vogel herkommend',

vgl. oiujvöc) lat. Ovum np. xäya ist, wenn man die Deutung annimmt,
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indogermanisch. Der Vrddhi sind noch manclie Worte verdächtig,

wie CTTrjXaiov (cTTriXuYt lat. spelunca) : cireoc, lurjKeöavöc : lauKebvöc, r\neb-

avöc : ctKibvöc (Fick BB. 18,138) usw. usw.; i'iüc ist dagegen Ablaut
zu euc (idg. Noni. Sing. *evds-us griech. nöc; Akk. evas-um in griech.

eüc got. nis-iza Hirt Nr. 670; Gen. Sing. *ves-eüs in ai. väs-tc- usw.
'^

eine völlige Schwundstufe vielleicht in ai. s-ü aw. h-ii- ap. {hyu-

griech. ^-yhic [Brugmann], etwa ursprünglich Neutr. Sing.). Zu
Kretschmers (KZ. 31, 454 flf.) lateinischen Vrddhibildungen vergl.

Solmsens Studien zur lat. Lautgesch. 82 ff. (aw. näimia- steht sicher

nur graphisch neben naoma-, s. Bartholomae Grundr. iran, Phil. I,

1,157 Nr. 33). Auf Kretschmers Aufsatz war der A-^ortragende übri-

gens erst wieder gestossen, als er sich schon selbst seine griechi-

schen Vrddhifälle gesammelt hatte. Jedenfalls ist Vrddhi auch in

anderen indogermanischen Sprachen zu finden, nur wird das Kür-
zungsgesetz, das in einem gewissen Umfange doch allgemein aner-
kannt ist, viel Material heute unkenntlich gemacht haben.

Einzelne Bemerkungen zum Vortrag machten die Herren Proff.

Osthott", Nöldeke, Thumb und Bartholomae.
Darai;f berichtete Prof. Bartho lomae-Giessen über sein Alt-

iranisches Wörterbuch: Redner setzte die von ihm bei Verwer-
tung und Anordnung des Materials befolgten Prinzipien auseinander
und teilte verschiedene neue Einzelheiten mit (azdya 'Fett' aus
'-^mzd- zu deutsch niast usw., ein Absolutiv aürufdiyi usw.). Nach
dem Vortrag spricht Prof. Hübschmann im Namen der Sektion seine

Freude darüber aus, dass die Wissenschaft bald mit dem Altirani-

schen Wörterbuch, als einem neuen Markstein in der Geschichte der
arischen Philologie beschenkt werde. Weitere Bemerkungen über
Einzelnes machen Proff. T^eumann und Nöldeke.

Als Vierter sprach Prof. Leumann-Strassburg über die
Agierte Prä sensk lasse im Sanskrit: Nacli Behandlung der spe-

ziellen Bedeutung dieser Verbalstämme und Konstatierung der That-
sache, dass zu der weitaus grössten Anzahl derselben Participia

praet. pass. auf -ita- vorlieg-en, kommt der Vortragende zu dem
Ergebnis, dass das Praes.-Suffix -ya- in i-\-a aufzulösen ist und dem-
nach eine Denominativ- Ableitung von «-Stämmen darstellt. — An
der Diskussion beteiligen sich Proff. Hübschmann, Bartholomae,
Osthoff, Kuhn und der Referent.

Der Leiter der Sitzung, Prof. Osthoff-Heidelberg, dankt den
Mitgliedern der Sektion und speziell den Vortragenden für ihre
Mitarbeit. — Zum Schlüsse dankt Prof. Bartholomae den Vorsitzen-
den für ihre Mühewaltung.

Sämtliche Sitzungen der idg. Sektion waren gut besucht, so-
wohl von Indogermanisten als auch von selten der Orientalisten,
klassischen Philologen, Romanisten und Germanisten.

Leipzig. Ferdinand Sommer.

Vom Thesaurus liuguae latinae

sind folgende Lieferungen erschienen:
V^ol. I F^isc. II: ahsurdus — acuo.
Vol. II Fase. 1: an — aplüda, adplüda.
Vol. II Fase. II: aplüdus — Ardabur.



350 Mitteilungen.

Personalien.

Am 4. Juli d. J. starb zu Berlin der ordentliche Professor der
vgl. Sprachwissenschaft Geh. Eegierunysrat Dr. Johannes Schmidt.
Eine ausführliche Würdigung- der Verdienste Schmidts um die Ent-
wicklung der idg". Grammatik wird später im Anzeiger erscheinen.

Prof. A. Thumb au der Univei'sität Freiburg im Breisgau ist

als ausserordentlicher Professor der vgl. Sprachwissexischaft an die

Universität Marburg' berufen worden. — Prof. Alfred Ludwig an
der deutschen Universität in Prag- ist mit vollendetem siebzig-steu

Jahr in den Ruhestand g-etreten.

Prof. K. B rix g mann an der Universität Leipzig wurde zum
Ehrenmitg-lied der "Budapester Philologischen Gesellschaft" ernannt.

Berichtigungen^).

Dr. Zupitza hat sich in Berlin für idg-., nicht für allge-
meine Sprachwissenschaft habilitiert, wie auf Grund der Zeitungs-
nachrichten Anz. 11, 274 mitgeteilt war. — Nicht Prof. Friedrich
Stolz, sondern der Mathematiker Prof. Otto Stolz wurde zum
korrespondierenden Mitglied der Kgl. Akademie zu München ernannt
(IF. Anz. 11. 274).

Anz. 12 Abteilung II A*l und 1 (S. 176 und 191) lies L. Scher-
man statt Schermann.

1) Durch Versehn beim Formieren des letzten Anzeigerheftes
weggefallen.
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