
c? 777 (-)

SUPLEMENT
LA

OMIT I
I. Conspectul controverselor : Schuchardt, Barit, Gaster, Cihac ete.

Schucharilt : Cher B. P. Hasdeu's altruminische Texte und Glossen.
Barit : .Cuvente den bgtra'ni, de B. P. Hasdea.

IV. Baster : Cihac's .Sur les etudes roumaines de Mr. Hasdeu..
V. flasdert : Addenda et corrigenda : 1. la Schuchardt; 2. la Barit; 8. la Gaster:

4. alia (Cihac etc.).
Indicele bibliografic si indicele paleografico-istoric.

LEIPZIG.

X.7...17E7

*A. CA D.EMat
7V

(3

BUCURESCI.

DIRECTIUNEI A RCIIIVELOR STAMMOTTO HA

TIPOGRAFIA ACADEMIE] ROMANE
No. 19. Strada Academie)", No. 1.9.

1880

f

r-

II.
TII.

Vl.

-

/

A >> 07`zo

A.

11

-

                     



B. PETRICE1CU-HASDEU.

LIMBA ROMANA VORBITA
INTRE

1550 -1600_

TOMUL L -SUPLEMgNT.

                     



CONSPECT :
S CH MI BAR1T.a A STER.- ORA C.--IND IC ELE PROBLEMELOR REVEUTE.

Suplementul de fatia veri fi c partite cele controversabile saii
controversate ale tonmlui I , dintre carl cele mal multe capah ast-
Tel, print4m control riguros , adesea chlar Tepetit , o valöre deli-
nitvL

Studiul lui Schuchardt Ober B. P. Hasclea's altrumiinische Texte
mid Glossen ocuph aci cu tot dreptul locul de frunte. El fusese me-
nit de'ntaill a figura ca intro du cer e la cartea intrega (pag. VH).
Ceia-ce ne-a silit a amana publicarea lul a fost tocmai scrupulosi-
tatea adev6rat sciinificä, cu carr, Schuchardt inteles sarcina.
In loc de a se margin'', inteo sferh generalh, buna-Ora ca Littré sat
ea Egger in introducerile lor la Brachet, Schudhardt a supus Wert
rea nOstra unei critice in tOth puterea cuvintulul , uner critice
atat de solide si atat de arnhnuntite , incht ne era peste pUtintt de
a o }Asa färt respuns, parte pentru a recunOsce si a rectifica punc-
turile unde el are o deplinh dreptate, parte pentru a limpedi acelea
unde expositiunea nOstra nu era destul de clarh saü argumenta-
tiunea destul de cenvingetOre, parte pentru a indrepta.unele schpari
din vedere ale lui Schuchardt, mai -pe scurt pentru a trece o
multime de cestiuni printr'o revisiune radicalä. In acest mod , nu
mai putea.fi o in tr oducer e, de -vreme ce provoch polemic& din
partea autorului. i cu atat mai bine! Introducerea lui Schuchardt
ar fi fost numai: magulitOre pentru noi; critica Jul este ce-va mai
mutt : ea ne-a luminat, ne-a desteptat asupra unor goluri 8ati nea-
giunsuri, ne-a imboldit la o a doua munch', a, fhcut sh castige tnshsi
ciina printr'o houh cernere a problemelor.
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Dupit studiul liii Schuchardt, am crequt de cuvii/Aa a reproduce
In acest Suplement raportul, citit de d. Barit in Academia Roman&
in numele comisiunil insarcinate a defige, pentru premiul Nästurel,
cea mal buna carte esita In limba romana in cursul anuluI 1878.
D. Barit nu este linguist; dar stima personala, adinca veneratiune,
pe care o resimtesc, ca Roman si ca om de carte, pentru acest ve-
teran al literaturel romane si al rniscariI raSstre mqionale ml-a
impus datoria de a nu neglege observatiunile sale.

Restul Suplementulul cere o lamurire mal pe larg.
D. Cihac ne-a consacrat in Romanische &when, un lung articol,

Intitulat : «Sur les etudes roumaines de Mr. Hajd6u).
Sint acurn vr'o patru aul , respunclênd in Columna lw Tralan

ce-va analog, publicat atnnel de catra d. Cihac in Convorbiri literare,
noT ne-am permis de al da urmatOrele qece consilie, intretesute en
doa-qed si cinci de exemple, de carl speram ca se va grabi a trage
en recunoscinta, un folos in lucrarile sale ulteridre :

« I. «Misiunea seiintet (lice ilustrul Curtius nu este de a Mlle-
« stula curiositatea se de a da sbor unvr presupunert mat mutt sail mai

putin spirituale , ci de a meiri sfera adevërulu i de a restringe pe
acea a erorit.

Exemplu (No. 1). D. Cihac comae o eresia cand, numal i nu-
« mal pentru da aerul de a fi explicat tOte , deriva pe pururea
« din perpetuus, pe migura din macula, pe mistret din invest= etc. etc.

apol, nesciind cum sa'clmaI apere acesta coleOune de ratacirI,
4 declara in fata unel juste critice ca. : « a emis opinia sa ).

lc In sciinta o opinia nedemonstrata , un simplu ei creq
« fara proba, este un act de copilaria.

4 H. Oriyinea unlit cuvint sea a unet forme se pole afirma numal a-
hind, dupli ce s'a comparat mat intetili tdte limbile in cart &vista.

Exemplu (No. 2). D. Cihac comite o eresia , cand persista in
« derivatiunea romanului traistet din maghiarul tarisnya , prefacen-
1 du-se ca nu vede pe albanesul trase i pe macedonenul trastur.

Alt exemplu (No. 3). D. Cihac comite o eresia , cand trage pe
« al nostru mcl1ait o varietate de meiti 2. din slavicul mleti
« cinare ), lasand cu totul la o parte pe grecul p.sX.q ci pe litvanul

maina, carl Insemneza i ele o varietate de meiii
e Precurn francesul millet meiti) este un deminutiv din mil « meIu

tot aca romanul mdlaill este- un deminutiv din malan , de uncle

Ctirtito, (iriech. Etymoi. p. 44.
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nullani4=malai4, Intocmal ca din balan t blond deminutivul ba-
c balaa

In limba nOstra cea veche nuilai4 insemnéza tot-d'a-una o va-
t rietate de meiü, nici o data t pine ) , precum pretinde d. Cihac.

t Ast-fel mitropolitul Dosofteiti cand qice despre santul Iulian
g ca t manca paine de malaIu )1, adeca paIne de meiti ), d. Cihac

ar trebui sa traduca : tpaIne de paIne de meia !

I Alt exemplu (No. 4). D. Cihac comite o eresia cand crede ca
ravac c must ) este de proveninta otomana numal si numal pen-

t tru c. fmalul ak e exclusiv turc.
Acest sufix, primitivamente a-ka, de unde ak prin perderea vo-

calel scurte dela sfarsit, este fOrte respandit la SlavI, in gr6ca, in
latina, in sanscrita, mai ales insa in limbile persice.2

Cuvintele, earl ne intimpin4 in vechile nwnumente ale unel
c limbs, nu se pot elude cu u2nrint4, ci contestatiune cat4 sa fie ar-
t gumentat4.

Exemplu (No. 6). D. Cihac comite o eresia, cand declara c.
vorbele romane din Psaltirea scrisa de diaconul Coresi in seco-

t lul XVI si din Pravila lul Vasile Lupul redactata In secolul XVII
4 de logofaul Eustratie n'aa nici o val6re , de Ora-ce Coresi Eu-
4 stratie, ca GrecT de origine, nu puteati sd romanesce.

Pe o asemenea bask latinistit ar av6 dreptul de a respinge pre-
06sele arcaisme din anticul poet Ennig, fiind-ca i acela era
Grec.

t Cum de se intampla insa, ca insusT d. Cihac pretinde a sci ro-
t manesce, desi e Ungur ?

Faptul este, ea d-sa vorbesce despre vechile tipariture romane
fara a le cun6sce, macar «lea libertatea de a spune ca le-a ci-

f tit p6te inainte de d. Hasdeil.)
Daca. le-a citit , de ce atunci , nu mal departe decat la 1870 ,

t curio s cc a numaT cele doa psaltiri ale mitropolitulul Dosof-
teia si o edit.iune neexistinte a WI Coresi din 15609, Tar despre

4 Divanul lumiT al luI Cantemir, Invqaturele luI Varlam, Sinaxarul
luT Dosofteii si atatea altele nicl o vorba.

(') Dosofteitl, Synaxar, la 17 ian.
0) Cf. Budenz, Das Suffix x6; in Oriechischen, Gottingen, 1858, passim. Bopp.

Vergl. Grammat.t, § 949, 951.Vullers, institutiones linguae persicae°, p. 233-5. Fr.
Zur Wortbildungelehre d. armen. Sprach, In Benfey, Orient und Occident, t. 3

p. 435. Fr. Muller, Das Suffix Ica (ak, ag, dig) im Erdnicchen, In Kuhn, Beitrale, t. 8,
p. 481-83etc.

(°) Cihac, daco-romane. p. 328, 330.
(De atuncl s'a constatat Insg, a d. Cihac nicI cider cele dolt psaltirl ale 10 Ddeof-

telt' n le,a eiti t, deli le citêL Ve4I me jos pag. NCI, No. 88).

0

«

«

« III.
oti-ce

«

«

ca :

Diet.

<

i

.

.

Miller,

&etyma.

                     



« Se vede ca si acestila N or fi fost Greci !

« 1V. 0 transitiune fonetied legitima "intr'o limbd ore-care au arnti%24
ined a fi legitimd in totelimbile. ei ptntra ori-ee gralif tram) sa se dea
o demonstratjune separata.
c Exempla (No. 6). D. Cihac comite o eresia. cand crede di din

grupul zd. in cuvinte imprumutate dela Simi. e pOte perk la
e Romani. fiind-Ca. e pOte perde la Poloni.

Fonologia romana nu este tot una cii fonologia polona.
Alt exempla (No. 7). D. Cihac comae 0 eresia . cand dice ca

« din tureul giult sati clan cerga de cal sa putut face la Romani
« precum tot de acolo a provenit la Neo-grecl

Grecil. fie N echi sari noul, neavend sonul c, 11 pot inlocui prin
« t in vorbele luate dela Turci sail de aluri ; acata Insa nu se a-
« plica la Romani . earl. an, din contra . o predilectiune marcata

pentru sonul d, mai ales la inceputul cuvintelor.
« D. Cihac st ne dea un singur termin Lure, al earui iniia1 d sari

«yi sa fi trecut la Romani In tb.
« Alt exempla (No. 8). D. Cihac comile o eresia, cand ne spune

ca Romanii afi putut suprime pe finalul n din slavicul (rung «ne-
AT gru prefacendu'l in eiord, fiind-ca acel n lipsesee si la SlaNI in
« tort Idrac».

44 Din acea impregiurare ca SlaviI , prin doä sufixe cu totul dile-
« rite -n- i -t-, au format din aceiasi radicala pe Yran it pe eont,
« nu resulta nicT intfun mod posibilitatea supresiunil ha n dapa r
« la Romani.

44 Sint dott fenomene fara cea mai mica legatur tuml cu altul.
« ChIar daca n dupa r ar puté s. dispara Ia Slavi, ceia- ce nu este

44 in casul citat de d. Cihac , totusl acesta n'ar trage dupa sine nici
o consecinta pentru fonologia romana.
« Admitend la Romani nesce transitiuni fonetice nejustificabile ,

precum disparitiunea lui z din grupul zd i a Jul n dupa r In vorbe
imprumatate dela Slavl, perderea Jul c intre vocale etc., d. Cihac
nega In acelasi timp trecerea iniia1uluT s in d in cuvintele cod=

« lat. soeci c papuci i ciOrd= alb. sorra ciOra
Pre-multa usurinta in admitere si pré-putina cumpanire in res-

« pingere !
« Despre initialul $ = et la Romani , proba mai mult decat deci-

« siva este cuvintul nostru clorchind Igrappe de raisin,.

(') [Aeurna. Did. If, p. 716, inswil d. Ohac reetinosee ca c)*(1rd este alb. <mere/. d,tr
feresee de a mentiona rwlear eleombranse arktrt etimologill, care e1e a nostr
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*Reposatul Saulescu a gAsit in Moldova pronunciatinnea swpin
alaturI cu dordrin.'
/ Daca vorba e imprumutata dela Otomanl. dupa cum se va grabi.

pOte . de a exclama d. Cihac. atunct cata sa observe ca forma
lurch este salqum. adeca 060 cu iniUalul s.

Ii desfid a esi din ac6sta dilema intre so,pn i salyum. 2

V. Ole etymolvie dice Meunier, resumand admirabila me-
toda a reposatulta Corssen West admissible qu'autant qu'elle remt
compte de tons les elements du mot qu'elle pretend eapliquer, sans en
omnuttreun seut. Mute etymologie. qui suppose une modification tweak,
doit avoir pour soi au moins un exemple dune modification voeale, hien
idnliqu I celle qu'elle suppose; iiioii. (alit n'en pent citer (M-
ain, Ic rapprodement (ride e:t sans valeur scientifique.»

Exemplu (No. 9). D. Cihac cornite o eresia , cand trage pe
bohemul iniiea e jintita din bohemul per de cal 3 dieênd

t en despret ca putin Ii impOrta ca limbile slavice nu se afla sui-
t fixul cita, tita sati 110.

Daca un asemenea sufix nu e atla, atuncI din iine nu se pOte
nasce
« Alt exemplu (No. 10). D. Cihac cornite 0 eresia. etind scOte pe

« al nostru ntaldu din slavicul inlUti maeinare , Mitt a cita in
« limba romara o singura analogia de transitiunea voealica mile

= 7nai.
Alt exemplu (No. 11). D. Cihac comae o en slit , cand sta-

ruesce in originea sti ugurului, din slavicul strugati radere , MIA
/ a ne spime macar o vorba despre

c Alt exempla (No. 12). D. Cihac comite o eresia. cand man-
« tine filiatiunea intre ranz'd *tomail Si reinsd «Woe de alun»,
/ sub pretext ca ambele, stomabul i flOrea de akin, ar fi lucre-

tite», ba Inca me' mustra ca / nu /Wain ocupat cu anatomia do-
« bitOcelor ». si tot-o-data, cufundat exclusivamente In acea aria-
« tomia, scapa din vedere de a cita o singura limba, in care stoma-
« hul sa se fi numit dupa vre-un fel de incretitura.

/ VI. Trecerea unui curint dintr.0 Thad p ii m imprum ut
* este supusd utter regule de altd naturd deceit acea pr in mqten ir e,
* dar aprópe tot atat de precise. exceptianile in ambele casuri trebuind a

justificcde.

(') Archiva Athinel Ronuinescr,'SupIernent, 1815, nr. 11.
(2/ [In Did. JI p. 1)3, d. Cihac a eit din acébtil dilerat, asigurandu-ne cL ciorc11ia4

grappe de raisinJ este de acetaq drigine en crdret $erbesce se nn-
ine-ce kavka sorte de raisin noirv

(3) Revue critique, 1867, t. 2, p. 82
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Exernplu (No. 13). D. Cihac comite o eresid, cand ne asigurd.
« a « pentru cuvinte Imprumutate nu putem statornici nesce re-
« gule fixe ).

« Cu acest principia. inscris pe drape!, d-sa n'ar avd decat In-
« chipui ca o limba Ore-care e compusa in mare parte din im-
« prumuturl, apol, scutit de regule fixe, fluturand in dr6pta
« stanga dupa naluca asemenaril exteridre, tine-mi-te !

« 1i recomandam scrierea lul Miklosich despre latinisme la Alba-
« nes! I, articlul lul Malinowski despre germanisme la Polon! 2, 0-

puscolul lul Wackernagel despre strainisme la GermanI3, capitolul
« lul Corssen despre grecisme Ia vechil Roman14 etc. , pentru ca sa
« se convingá o data pentru tot-d'a-una, cat de «fixe» sint regulele
4 de transitiune fonetica privinta cuvintelor Imprumutate.

« VII. 0 analogia. care se aduce pentru a face probabila' schimbarea
g fonetied a unut cuvint prin trecerea lui dintr'o limbic in alta,trebui sa
« fie exacta, adica sit a1be in vedere aeeleali sonuri din aceleali

Exemplu (No. 14). D. Cihac comite o eresid and, Ia obiectiu-
nea mistra ca in vorbe impru in utate Romanul nu preface gru-

« pul initial le in Ye, citka pe tubi i ite din slavicele llubiti i lruM.
Aci este liu=iu, Tar nu le=ie.
Alt exemplu (No. 15). D. Cihac comite o eresia, cand ne spune

th latter a putut sd derive din lubrieo prin perderea loT b, de vreme
ce (lice d-sa b s'a perdut in be, eat, iert, seü, SOC.

ln be din Mere, eat din caballus, fert din liberto, sezi din sebum 0
« soc din sabucus, b s'a perdut intre doa vocale, cela-ce nu este in
« lanec din lubrieo, in care d. Cihac mal adaugd trecerea luI r in n.

« Nu exista in fonologia romana Mc! o analogia pentru br=--n.
« Alt exemplu (No. 16). D. Cihac cornite o eresid, cand sustine

ca odonenesc deriva din prepositiunea latinti ad 0 din slavicul ma-
« nifi amagire ), sub pretext ca acel ad figur6za in adun i ad-

umbresc.
4 Ambele part! constitutive in adun i adumbresc sint latine, cela

ce nu se potrivesce cu pretinsa proveninta mixt& latino-slavica a
loT ademenesc.
4 D. Cihac era dator sa demonstreze, ca Romani! nu perdusera

« Inca pe d din prepositiunea latina ad In momentul cand
talnit pentru prima Ora cu Slavit

(I) Miklosicb, Die romanieehen Elemente in AlbanLirehen,Wien. 1871, p. 73-87.
(2) Malinowski, Zur Lautlehre der Lehntaörter in der poiniechen Spraehe, ln Kahn,

Beitrage, t. 6, p. 277-300.
(8) Wackernagel, Die Umdeutsehung jremder TV brier, 13aseT, 1863, passim,

Corseen, Ueber Auespr'., t 2, p. 817-18,

a's1

si si'n

g

si'n

«

s'aU In-

(1

.

a

a

                     



« Alt exemplu (No. 17). D. Cihac comite o eresia. cand (lice ca.
t sdrumec s'a putut forma din ex-de-mico prin intercalarea unuT r,
« precum s'a intercalat un r in arcer din latinul acies arLar din

latinul (wen
t ChIar daca arnbele aceste derivatiuni ar fi corecte, totusl ac=

« arc, care figuraa in ele, nu este o analogia pentru sdrumec din
g ex-de-nzico.

VIII. NumA riffle dictionare aii o valóre sciiatific1 1i car) vorbele,
5 sub raportul tormel fi al sensului, grit justificate prin exemple din

monumente literare; la cas de a lipsi acesta conditiune, linguistal este
g dator a completa el-insue lacuna, din datei ce Un cuvint ore-care. citat
g de Mal dnsvl. ar fi conteJat.

« Exernplu (No. 18). D, Cihac comite o eresia, cand aduce la Po-
loni wik& sat wyla cu inteles de 'a clina antica a Slavilor», basan-

t du-se pc nesce dictionare. pe earl se sfiesce a le cita anume, unde
cuvintul, daca figur6za, nu s'a furisat decht prin traductiuni mo-
derne din poesia poporana serba.
t 11 desfidern a ne indica un singur text cu wit qaCt wyla »

t din canteee si basme propriamente polone.
«Alt exemplu (No. 19). D. Ciliac cornite o eresia , carid afirmil

« ca. a gasit tot prin dic(ionare polone, pe earl (srakct nu le citka a-
t nume, vorba dolow ca denumirea until cane de vinat, de haituit,

unel bane», mai adaogand ea putin ii pasä, daca acCista vorba se
gasesce sau nn se gasesee in t monografiele polone despre vi-
natOre».

Dolow cane », ea si wila saU wyla g (pia ), este o vorba polona
inventata.

Alt exemplu (No. 20). D. Cihac comae o eresia, cand voesce
4 justifica originea tuna a clobanului, desi se intrebuintéza In tOte
4 provinciele romane fara distinctiune, prin vorba turcà alairt, care
e qice d-sa se intrebuintéza de asemenea in tOte provinciele

romane fara distinctiune, de vreme ce o gasim in Dictionarul de-
la Buda.

Dictionarele necontrolate prin texturl ornOra pe d. Cihac !
Cel dela Buda are nu numai alai, dar i pe betzadé desfigurat

t In v3zerdél, de unde insa nirnenT nu va trage conclusiunea, ca a-
t cOsta. vorba 4 se intrebuinteza in tOte provinciile din Dacia lui

TraTan. »
t Petru Major f4ii colegil sel dela acel Dictionar adunald cuvinte

if de pretutindenl, ast-fel ca a1ai, desi se afla acolo, nu inceteza to-
« tusi de a fi propritt numal regiunilor romane limitrofe cu Turcia.

(1) Lexie, Atecton.R. 754,
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Vorbind deepre mai »mile seninificatiani ale unuieuvint,sa dia-
« tam cu shiruintd a stabili ma Thtdiii genealogia kr, ferindu-ne a laa
« o semnificatione derivata' drept semnifkatiune fundamentala.

« Exemplu (No. 21). D. Cihac comae o eresia, and crede ca
senlnificatiunea fundamentalit a tuleiolui nu este « trunchia
« Ona. ),Intemeiandu-se pe expresiunea 1 puia en tulele ).
« Dar atunci ar trebui sa admitem de asemenea, ea semnificatiu-

« nea fundamentala a coltalui nu este « dinte , ci germe find-ea
« se dice : érha incoltesce in sens de « germinézh ).

« In regula generala, ale diril excepOunt cand se intampla, tre-
bul explicate, semnificatiunile, ca i sonurile. tind a se pogori, a
scrule, a se micsora, incat tuleiIi « trunchia si colt « dinte sint

« mal vechl deck tit/au pena i colt. « germe ).
Dupa d.Cihac, francesul tige trunchia cata sa alba si el sen-

sul primitiv de « penk ). de Ora-ce se dice tige dune plume.
Un « trunchia AA- se pOte subtia pina Ia « péna ), dar o « p6na.

« nu se ingrOsa pina la trunclnu
Modut in care d. Cihac trateza seinnifitatiunile torbelor, ne a-

« mintesce o gluma a celebrulul linguist A. W. Schlegel, care dicea
« ea ar fi fOrte comic un dictionar, nude infelesurile cuvintulul vulpe

s'ar interverti in urmatOrea ordine : 1. Vnlpe. mune propriii per-
« sonal ; 2. vulpe, om vielén perfid; 3. vulpe, animal carnivor cu
« palm piciOre etc. 1

4E1 bine, cam tot asa lace d. Cihac!
« X. In linguisticd, ea in ort-ce altei choir in viatba practica;

o citatiune inexactd, desnaturata, r n ronest
Exemplu (No. 22). D. Cihac comae o eresia... nu ; lin act de

« neonestitate cand atribue din nog lul Die?, asertiunea,
cumca in limbo, romana < 1 nu se mai inaintea unel vocale
citand acum nu pagina 222 ca pagina 224 si 181 din
tomul 1 al grarnaticel ilustrulul romanist dup. editiunea TIT.
4 La pagina 224 Diez vorbesce despre r. nu despre 1.

La pagina 181 Diez aduce anume cuvintele romane aia din al-
« lium, fói din folium etc., in carl tOte I s'a nutlat i cAtrA carl ar

mal fi putut adauga pe kilt. din tibia p(ao din palea, »Oa din mi-
« liont

Mal pe scurt, Diez dice pentru d. Ciliac 11 citeza contra.
« 0 asemenea falsificatiune infioréza.

Cele noë puncturl de mal sus despre cel aT decelea ne e ru-

(1) Schlegel, (Euirei ,rri/ ii frwiNim, Leipzig, 1844, I. 3, p. 136,
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sine de a mai vorbi ag in vedere nesce erort comune, in earl
ar pute stt mid, mai. mull sag mat putin. ori-ce incepe tor in
filologia comparativa.
« D. Cihac inset ne ma spune uncle lucrurt earl ii apartia intr'tm

4< mod exclusiv, precum bullet Ora :
« (No. 23). In privinta vorbet ((trim din povestile poporane no-

« m ane, d-sa qice ca : « nu pOte fi decat francesul krrain romani-
« zat cu o finala turcesca,, afara de un singur ham. in care acelasi

tarim, « vine d'a-dreptul dela maghiarul temn saki mare.
Un premig, pentru cine va descurca acesta cimilitura de ma-

« ghiaro-frantusisme romanisate turcesce!
« (No. 24). In privinta vorbel mosoc, d. Cihac cjice : « scig ca for-

« marea cuvintulul din slavul i chlar de-a dreptul din germanul
« mops este dupa tOte regulele si dupa geniul limbei romane, lepa-
«dand pe p i aninand sufixul oc.

Ne asteptam, dup. tOte regulele si dupa genial limbel roma-
« ne 0, ca d. Cihac set sterol. pe p din grupul ps in cuvintele
ghips, copsei, sgripsor, capsa, tzpsid, mime, fripse, infipse etc., si sa

« mat acate apoi cella tOte acestea Cate un or, cact altmintrelea mo-
« soc din mops va remanO inexplicabil.

« (No. 25). In privinta vorbel stejar, d. Cihac (lice ca : a mai
« intra. in desbatere cu d. Hasdeg, ar Ii mai mult decat timp perdut.

Iata o argumentaciune fOrle cxpeditiva, pe care ar fi trebuit s'o
« generaliseze, cad atunci prin Were an fi scapat de un minimum

de doa-leci i cinci de eresie pe un maximum de opt pagine.

Consiliele nOstre aü fost mat pedagogice, dar nu mai aspre in
fond, decat ceta-ce qice Schuchardt mai jos la pag. XVII : « Pe de o
« parte, Cihac a admis diferite transiciuni fonetice, pentru cart nu
« exista nicl o umbra de probabilitate, ba Inca a carora grupare pre-
« sinta pe ici pe colea monstruositatI de soTul Lexiconulul Budan;
« pe de alta parte, el a trecut cu vederea multe indict importante ;
« apol me surprinde mai cu sema, cum de a utilisat atat de putin

dialectul macedo-roman.
Acestea sint rostite despre tomul I din Dictionarul etimologic

al (Nut Cihac, uncle se ail& totusl multe lucrurl bune. Ce sa qica
insa Schuchardt acuma in privinta tomulul II. aparut abia de veo
cate-va lune, in ba cáruia, veryend eresie peste eresie gramadite
pe 800 pagine, nu pOte sa nu se ingrozesca ori-ce linguist metodic?

(1) cuma, Diet. II p. 532, & Cihac pune : ctelretn, halle, sa11e. Ce Incernnéza t11.
rim romane,ce, ve4T la not t. 2, p. 714.]
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In loc de a se drege, profitand cu intelepciune de nesce obser-
vatiunT fOrte objective, d. Cihac fitcut o datorià de vendetta de
a calca din ce in ce mal mult cele clece consilie ale nOstre, carl
ar fi trebuit sa.-I serve ca un fel de decalog. Pentru d-sa nu mal
existä nid un cuvint inexplicabil ; nid o trecere fonetich imposibi-
la cand II vine la socot6la, saü posibilä cand nu-I convine ; nicI o a-
nalisa rnorfologica necesara ; nicl un criteria de transitiune sema-
siologica ; nici un text vechia ; nicI o demonstratiune
Totul se reduce : ca material, la o adunatura necontrolata de dic-
tionare ; ca critica, la ea afirmatiune cà : « asa este 0 saa « nu
este asa 0; ca expositiune, la un ton de suficiinta, de despret, cigar
de invectiva, carI sint, in casul cel mal bun, un trist indice pato-
logic.

Articlul d-lui Cihac din Itoinanische Studien a fost supus unel a-
preciall fOrte temeInice de air& d. Gaster in Zeitschrift far roma-
nische Philologie.

T6te cate am spus nol d-lui Cihac, tOte cate I-a spus Schuchardt,
spune acum d. Gaster, fie-care ajungend printr'un studiri ob-

iectiv, pe o cale independinte, aprOpe la acelasI conclusiune. Nol
mai cu s6mà am fost in privintal cu o sincera durere de inima,
cad orl-cum sa fie d-sa pretinde a fi Roman , ba chiar mai
Roman decal diaconal Coresi i logofaul Eustratie.

Reproducem mai jos intréga recensiune a d-lui Gaster, asupra
caril facem tot-o-data o s6rna de observatiunI, acolo unde vede-
rile junelui linguist nu coincidà pe deplin cu ale nOstre proprie, saa
acolo unde sintem fericitI cà ele ne rectifica. Cu d. Gaster polernica
nu pote a nu fi placuta i roditOre, cad in ori-ce cas ea este m e-
t odic a.

Insul d. Cihac ne-a facut un insemnat servicia, pe care ne gra-
bim a 'I recunOsce. Contestand i negand intr'un mod categoric tot
ce i s'a parut ca se gäsesce numal in manuscript e, d-sa ne-a
silit a-I da aceleasl cuvinte, aceleas1 forme, aceleasI arcaisme de tot
felul, dupavechile carp romane tiparit e, a caror existinta II este cu
atat mai strainä, cu cat d-sa infandum! nu cunOsce nici imam
extractele din « Crestomatia d-luI Cipar. In acest chip, rubrica IV
din Addenda el corrigenda, intitulatä 4Cihac etc.) (pag.LXXIV-XCVI).
a devenit in mare parte un preps repertoria de contexturI tiparite Ia
glosse manuscripte, adeca tocmal ceIa-ce doresce Schuchardt maT
jos la pag. IX.

Nu ne magulim catu-s1 de putin de a crede, ca teSte acestea vor
fi de vre-un folos Cihac. D-sa nu le va intelege, cad nu primesce

st-a

sciintifica

II mai

a

                     



Millie din cela-ce trece peste capitalul eel primitiv al cunoscintelor
d-sale. Pina. la ce grad de fossilificare a ajuns d. Cihac, o pro-
béza mai cu deosebire cuvintul fartat. D-sa scie ca flirtat este in
privinta barbatilor IntocmaT ceIa-ce'T suratei intre femeT; d-sa scie
in acela0 timp, cá suratei deriva din sord; i totu0 d-sa nu vr ea
sa scie ca fartat vine din frate, ci'§I man(ine cu impetrire, frä nic1
un raVonament, etimologia dela foederatus. Cand cine-va e atat de
cerbicos, nu exista nicI o probrt in lume, care sa '1 maI urnésca.
NoI am putd sa-T citam, bun& Ora, din Pravila dela Govora din
1640, 1. 22 v., dr. ibid. f. 86-7 : «(1) 6 p T 8-Tz8 ccIpS-Ta cA 118 w A,

t NINE stp4TETZ8 flpE cop (ppkT4T8-TVIcz HS CE A, KZ CE rpaEalb ti) p A 4 H

(CRIMETEIJI3, HEW6 CtIITk HpE C(1)I1HT4 EvarrEATE Dill ripE viucTirrn 1984ED,
unde apare forma organica freitat pe ling cea metatetica fartat
de unde resulta tot-o-data ca un fartat nu este alt ce-va dec.t a frate
de cruce). D. Cihac va citi acésta, dar o va citi cu tép6na hotärire
de a n'o intelege, i ne va respunde apoI de sus : «nous n' h6si-
«tons pas a soutenir encore notre étymologie du latin foederatus*
(Roman. Studien IV pag. 175). Idea fixa!

NoT ne adresam darn. nu la d. Cihac, ci la sciintà.

Dintre numen5sele cestiuni c o n tr olate astfel prin Suplernen-
tul de fata, ne vorn margini de a indica aci numaI unele mat irn-
portante :

I. Pe terenul fonetic :
Duplicitatea luT r in limba roman& : r mOle i « rr dur S, v.

pg. 250, XV, LXXIII No. 3, LXXXVI No. 71;
Duplicitatea analOga a luT n : cn rade) 0 «nit du), v. pg, 37 ,

XIII, LXXV No. 11;
ValOrea vocalo-consonantica i originea graft& a luI 4, v. pg. 37,

411-12 No. 6, XI-XII, LXXIV No. 11;
Distinctiunea intre i dz, v. pg. 187-8, XIV, dr. tom. 2 p. 6

0 726;
Genesea luI o din va, V. pg. 419 No. 36 , LXIII No. 67, LXIX

No. 131, LXXVII No. 29;
Inorganicul h, v. pg. 230, XIII, LXXV No. 12. cfr. torn. 2 pa-

gina 239; etc.

II. Pe terenul morfologic :
Elementul constitutiv -u-i- in verbele romane denominative, v.

pg. 301 No. 162, XXI, LXVII No. 12;
Resturile -t-, -1- din sufixe deminutivale primare -ut ,

0
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9caqute in parte prin coucurin(a unor sufixe deminutivale t3.C-
cundare, N . pg. 293 No. 119. 137 :o. 98. LXIV No. 80, XXXIII;

Composipnea cuvintelor din ainalgamarca paqialti. a do6. sino-
!lime : coderiee =códd+[topo Ir2tC. al;.Wel.e=a,2i+Ltako]idere, ,ja-
det=jude+{ctioth, stuf:----stuh+tufa fartuna=fortana+tund , vi-
zetlen= vizantin + , platoe=plata + [came] e etc., v. pg. 61,
90 nota, 271 No. 27, 271 No. 38, 286 No. 98, 118, 421 No. 50.
437 No. 93, 442 No. 146, XXIV, XXIX, LVIII No. 17 etc.

III. Etimologia :
actuare, aciere, acire. 267 No. 2. 438. XXIV. L1X No. 20.
and. 268 No. 11. XXVII. LXIX. LXXV No. 14.
buret. 269 No. 14. XXIII. LIX No. 23. LXXVII No. 30. LXXX

No. 41.
blade. 254. 255. 270 No. 20. XXII. LIX No. 25.
bosumflat. 271 No. 23. XXIII. LlX No. 26.
braniee. 154. 271 No. 26. LXXXIV No. 59.
branza. 190. 245. 250. 252. LXXIII No. 2.
bréstd. 219. LXXXIX No. 8 0.
buléndra. 305 No. 178..LX XXVII No. 73.
bunget. 245. XIX.
ealchi. 272. XXIII. LIX No. 29.
(-anat.. 223. LXXXV No. 61.
cdtid. 223. LXXXVII. No. 76.
moan. 272 No. 30. LXXXVI No. 65.
ceur. 438 No. 103 .XCII No. 95.
cice, acice. 221. 130. XXXII. LXXVI No. 21. LXXXIV No. 37.

tom. 2 p. 131 No. 58. 165 No. 62. 296 No. 52.
einghh, cinghiasd, cinghirésd. 273 No. 33. LXXXVI No. 66.
cioae, acioae. 273 No. 36. XXXII. LX No. 37. LXXVI No. 26.

err. tom. 2 P. 235 No. 47.
elobotd. 53. LXXXIX No. 81.
clocotnit/i. 73 No. 34. LIX No. 35. LXXX No. 12.
codra. 163. 252. XLI. LXXVII No.30. cfr. tom. 2 p. 198 No.31.
cotelu, cotarta. 271 No. 13, XIX. LXXIII No. 6. XC No. 81. cfr.

tom. 2 p. 181 i 734.
era:. 111. 253. XXVI. LVIII No. 2. LXXIX No. 39.
rrien, creen. 274. No. 44. XX. LX No. 11. LXXX No. 43.
dichis. 276 No. 53. XXIV. LXXIV No. 8.
dracild. 276 No. 55. XXII.
drob. 277 No. 56. 435 litt. dd. XXIX. LXXVI No. 22.
dumestec. 277 No. 58. XXVIII. LXI No. 17. LXXXIV No. 58.

-ul,

,

cfr.

                     



duvalnia, duvalm. 278 No. 59. LXXXV No. 63.
fawn. 279 No. 61. 437 No. 94. XXXII. LXI No. 49.
fartat. 280 No. 63. 436 litt. mm. XXX. LXVIII No. 118. cfr.

tom. 2 p. 235 No. 42.
fatdciune. 154. 241 No. 7. LXXXVII No. 72.
femee. 279 No. 61. XXXII. LXXVI No. 25. LXXXVII No. 73.
Filma. XXXIII. LXXXV No. 63.
foivr. 280 No. 66. XXXI. XCIII No. 97.
funicel , fughicel, funincel. 16. 281 No. 68. XXX I. LXXXVII

No. 74.
gade. 239. 281 No. 69. XXII. LXI No. 52. LXXXI No. 4 5.
gaial. 281 No. 70. XXXII.
!langur, grangur. 284 No. 81. LXII No. 59.
gavan. 272 No. 30. LXXXVI No. 65.
gavanos. 272 No. 30. LXXXW No, 65.
ghióca, gaped , dezgauc. 275 No. 50. XX. LX No. 44. LXXVI No.

18. LXXXI No. 44.
gkidinac, godinac. 282 No. 74. XXX. LXI No. 54. LXXXI No. 46.
ghion6e. 282 No. 76. LXI No. 55.
gligan. 283 No. 78. LXI No. 57. LXXXI No. 47.
gorgan. 250. 254. 255. 283 No. 79. LXII No. 58.
gruiu. 257 No. 29. LXXXIX No. 79.
grumaz. 250 No. 18. 257 No. 29. XIX. cfr. 442 No. 141.
gurquiu. 284 No. 83. XXV LXXVI No. 20.
hitlén, viclén. 436 No. 92. XCII No. 94.
incindere. 285 No. 89. LXII No. 60. cfr. tom. 2 p. 487 No. 70.
intort, intortare. 285 No. 90. LXII No. 61.
'intunerec. 418 No. 29. XX. LX No. 41. LXXIV No. 10. LXXX

No. 43.
invincere. 285 No. 91. LXII No. 62. dr. t. 2 p. 133 No. 49-.
jat, iiit. 286 No. 95. XXXIII. LXIII No. 61.
junice. 286 No. 99. XXV. LXIII No. 65.
kstun. 287 No. 101. XIX. LXIII No. 66. LXXXI No. 48.
lunec. XX. LXXX No. 43.
macluca. 287 No. 104, XXXII. LXIII No. 68.
magura. 240. 243. 246. 288 No. 105. 436. XIX. LXIII No. 69.

LXXV No. 17.
mai. 242. 288 No. 107. XXII. LXIII No. 70.
mamue. 290 No. 108. LXIII No. 71.
mdnz. 190. 291 No. 110. LXXIII No. 2.
mdiele corabiel. 291 No. 111. XXIX. LXW No. 74. LXXXI No. 49.

                     



mazdre. 190. 291 No. 112. XIX. LXIV No. 75. LXXIII No. 2.
mele, melciu. 291 No. 113. XXII. LXIV No. 76. LXXVIII No. 32.
meser. 292 No. 117. 434 litt. cc. LXIV No. 78.
meserere. 129. 435 litt. cc. XCI No. 90. cfr. t. 2 p. 166 No. 67.

220 No. 23. 235 No. 50.
mestecan. 293 No. 118. XXXII. LXXVI No. 23.
mihak. 293 No. 119. LXIV No. 80.
mown. 293 No. 121. XXIII. LXXVIII No. 31.
nwlielvu, molid, molif; molete. 293 No. 123. XXIV. LXIV No. 84.

LXXXI No. 50.
moq, mo2id, moeen, rnoveg. 294 No. 124. XIX. XXVIII. LXV

No. 85. LXXXII No. 51. XCII No. 91.
mugur. 294 No. 126. XXIX. LXV No. 86.
mursec ii 294 No. 127. XXVI. LXV No. 87. LXXVIII No. 34.mur j

naljosul, nalsusul. 295 No. 128. LXXXVI No. 68.
naraclitd. 219. LXXXIX No. 80.
tierat, nirhitel, nitbel, niticii . 295 No. 129. XXXI. LXV No. 89.

LXXXII No. 52.
noian,. 295 No. 130. XIX.
o euna. 153. XXXIII sqq. LXXVII No. 29.
o eillam. 153. XXXIII sqq. LXXVII No. 29.
omupr. 296 No. 133. XXIX. LXXVI No. 21.
orqinic, unsinic. 219. LVITI No. 6.
on, ore, vare. 153. LXIX. LXXXIII No. 56.
pespe, prespe, prespre, preste, peste, pestre. 111. 114. 220. 296

No. 136. 430. XXVI. LXVI No. 95.
pestire. 296 No. 137. 438 No. 101. LXVI No. 96.
pilotd, 222. LVIII No. 8.
pin. 297 No. 138. LXVI No. 97.
platoe. 437 No. 93 litt. c. XCII No. 92.
plavezd, pavezei. 421 No. 46. XCII No. 93.
polegnitd. 297 No. 142. LXVI i\ o. 99.
posomont, stinuirit. 299 No. 155. XX.
preisire. 297 No. 145. XXX. XC No. 83.
preisturd. 297 No. 145. 278 fac-simile. XXX. LXVI No. 101.

XC No. 83.
pricoliciu, tricoliciu. 111. XXVI. XC No. 82.
nifrec, nifrectitura'. 278 fac-simile. 298 No. 148. LXVI No. 101.
rdscumpcir, scumpar. 299 No. 150. 301 No. 160. 434 litt. bb.

LXVI No. 101. XCI No. 88.

                     



rdsfir, rdshir, rdeir. 298 No. 149. 420 No. 41. XXVIII.
set club. 299 No. 153. LXXXVIII No. 78.
sahaidac. 299 No. 154. LXVII No. 107.
salbei. XCIV .

salbed, sarbed, selbezesc. 301 No. 161. XXVI. LXVII No. 111.
LXXIV No. 10. LXXXVI. No. 69.

seilduq, .Daci Saldensii. 254. 255. XXII.
scidip. 222. LXXXV No. 62.
seiva, sava, seiveri. 300 No.157. 438 No. 102. LXXXVIII No. 78.

dr. tom. 2 p. 62 No. 41.
ei ése) . 304 No. 172. XXVIII. LXXVII No. 27.
semuesc, santd. 301 No. 162. LXVII No. 112.
sinthure. 309 No. 190. XIX. LXVIII No. 130
sinetci, svinetci. 440 No. 124. XCIII No. 96.

jold. 286 No. 94. XXXIII. LXII No. 63.
solz, zolz. 254. 302 No. 165. XXIV. LXXXVII No. 77.
sopirld. XC No. 84.
sorlitli. 311 No. 197. XXXIII. XC No. 86.
spre. 111. XXVI. LXVI No. 95. LXXVII No. 28.
sprincend. 111. XXVI. XXXVI. LXVI. No. 95.

steivar. 303 No. 167. LXVII No. 116.
strachind. 269 No. 11. XXVII.
pbred. LXXIV No. 10.
qupe8c. 304 No. 174. LXXXVI No. 70.
suratd. 303 No. 169. XXX. LXVIII No. 118.
sviesc. 303 No. 171. LXVIII No. 120. cfr. t. 2 p. 431 No. 36.
teihnbar. 305 No. 176. LXVIII No. 124.
larmure. 306 No. 182. XXVI. LXXVIII No. 33.
tol, tad, tolinet. 307 No. 187. XXIX. LXVIII No. 127. LXXXIII

No. -55.
traistd, dreistd, straita, straistd, drektinei. 275 No. 47. 304 No. 175.

XXI. LXXV No. 13. XC No. 87.
unéltd. 276 No. 53. XXIV. LXXIV No. 8.
urchl, urdóre, urdin. 307 No. 188. LXVIII No. 128.
usturdu. 308 No. 189. XXXI. XCI. 89.
uture. 309 No. 190. XIX.
veiolud, vödu, vdduo. 310 No. 191. 419 No. 36. XXIX. LXIX

No. 131. LXXV No. 15.
viezune, viezure, viezunie, vizonie etc. 247. 310 No. 193. 311 No.

195. XIX. LVIII No. 15.
vig. 219. LXXXVI No. 67.

fold,

stand,
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Mon. 311 No. 197. LXIX .No. 193.
zechie. 311 No. 198. LXIX No. 134. LXXXII No. 53.
zestre. 266. LVIII No. 18. LXXX No. 40.
zgarbuni. 278 fac-simile. 312 No. 199. XXXII.
zilesc. 312 No. 200. XC No 85; etc. etc.

Un In dice linguistic complet si. sistematic la opera in-
trégà se va publica in tomul III. De o cam data., am creclut de cu-
viin ta. a da In acest Suplement un Indice bibliografic si un
Indice paleografico-istoric la tomul I.
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Fast ebensoweit wie im Ramo, liegt im Studium das Rumanische ab-
seits von den andern romanischen Sprachen. Zwar verdankt es dein Aus-
lande werthvolle Beitrage zu seiner Erforschung; aber wie sich dieselben
auf einen viel grOssern Kreis als den der eigentlichen Romanisten ver-
theilen, so findet sich wiederum unter den Letztern nicht einmal das leid-
lich rasche Verstandniss rumanisther Texte allgemein oder nur haufig.
Ich möchte diese Vernachlassigung des Rumanischen aus zwei Umstan-
den herleiten, von denen gerade die entgegengesetzte Wirkung zu er-
warten ware. Den augenfalligern babe ich gleich mit den ersten Worten
angedeutet. In einer weit vorgeschobenen, von der Hauptmacht vollsthn-
dig abgeschnittenen und an sich sehr schwachen Stellung hat die lateini-
ache Volkssprache sich viele Jahrhunderte hindurch tapfer und glitcklich
behauptet. Je fremdartiger und schwieriger das Ergebniss einer so ge-
sonderten Entwickelung den Kennern der andern romanischen Mundarten
vorkommt, um so grösseres Anrecht hat es auf ihre Aufmerksamkeit und
ihre Bemithungen. Sodann zieht sich heutzutage durch die romanische
Philologie gleichsam eine Heerstrasse, auf welcher sich die Moisten zusam-
mendrangen, und von hier aus gesehen, spielen die interessantesten Fra-
gen, welche mit dem Rumanischen verkwapft sind, die allgemeinen
zu deren Losung es beitragt, wie die besondern, auf deren Losung es
selbst hard, sie spielen, sage ich, auf einer Granzmark, deren Anbibu man
gern dem Historiker, dem Ethnographen, dem Geographen überlasst. Wenn
es indessen ein wirklicher Fortschritt gewesen ist, die Litteratur inner-
halb des gesammten Lebens zu betrachten, so wird est kein geringerer
sein, das Gleiche mit der Sprache zu than; denn nur so wird uns die Möglich-
keit eroffnet, die zeitliche und raumliche Entwickelung derselben nicht
bloss zuerkennen, sondern auch zu erklaren. Unter alien den aussern Ein-

sowohl,

                     



IV.

fltissen, denen die Sprache ausgesetzt ist, müssen wiederum jene mittel-
baren in erster Reihe geprilft werden, wekhe den Einfluss von Sprache
auf Sprache veranlassen und regeln, mit andern Worten, es sind die Ur-
sachen der mundartlichen Abgranzungen oder Abstufungen in der Geschich-
te des Verkehrs zu suchen, das Wort Verkehr im weitesten Sinne ge-
nommen. Was insbesondere die romanischen Mundarten anlangt, so han-
dell es sick zunachst um den Verkehr zwischen den alleingesessenen Be-
wohnern und den rOmischen Eroberern, urn den auf so verschiedenartiger
Grundlage so verschiedenartig sich vollziehenden Romanisirungsprozess,
ferner um den Verkehr zwischen Romanen und Romanen seit frilhester
Zeit bis heute, wie er auf der orographischen und hydrographischen Bo-
denbeschaffenheit, auf den staatlichen und kirchlichen Abmarkungen, auf
den leiblichen und geistigen Bediirfnissen beruht. Schon langst, z. B. von
J. Valdes in der ersten Ha lfte des 16. Jahrhunderts, war die Bedeutung
eines oder des andern der bezeichneten Faktoren far die romanische Sprach-
geschichte anerkannt worden, aber auch jetzt ist man dariiber kaum hinausge-
kommen. Um anzuführen was mir gerade einfallt, so hat Ch. Nisard seiner Ab-
handlung tiber das Pariser Patois (1872) einen Ueberblick über den Handels-
verkehr im mittelalterlichen Frankreich, fiber seine Wege und fiber seinen
Einfluss auf die Sprache vorausgeschickt und Ch. de Tourtoulon und 0. Brin-
guier, in ihrem ersten Berichte fiber die geographische Granze der Langue
d'oc und der Langue d'oil (1876), versprechen uns, die Beziehungen,
welche zwischen Land, Lenten und Sprache bestehen , sorgfaltig zu erOr-
tern. Im vorigen Jahre haben J. Jung und H. I. Bidermann in ihren Schrif-
ten : abater und Romanen in den Donaulandern) und <Die Romanen
und ihre Verbreitung in Oesterreich, einen reichen geschichtlichen und
ethnographischen Stoff den romanischen Philologen zur Prilfung und Verwer-
thung vorgelegt. Die Mehrzahl derselben aber schenkt den Studien, welche
in dieser Richtung liegen, wie gesagt, nur eine oberflachliche Theilnahme und
vielleicht tragt daran eben jene so verbreitete Vorstellung von den Granzge-
bieten einige Schuld, wie ja die richtige Auffassung der Binge nicht selten
durch bildliche Vergleiche getrubt wird. Deuken wir uns die einzelnen
wissenschaftlichen Disciplinen, statt als Felder einer Ebene, vielmehr als
Zweige eines Baumes, so kann uns dies dahin fuhren, in dem, was uns erst
minder wichtig erschien, das Wichtigste zu erblicken, namlich den Mit-
telpunkt einer salchen Disciplin gerade da zu suchen, wo sie an eine an-
dere ansetzt oder aus ihr herauswachst. Ohne Zweifel wird die ethnogra-
phische Seite der rornanischen Philologie mehr uud mehr von den Roma-
nisten gewurdigt werden; in gleichern Masse muss aber auch das

in den Vordergrund treten.
Dass das Ethnographische nie einen Stich in's Politische bekommen

dart, ist im Grunde selbstverstandlich und muss doch ausdrucklich. hier
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bemerkt werden, da die Untersuchungen iiber die Geschichte der rumani-
schen Sprache und Nationalitat sich nicht immer von solchem Fehler frei
gehalten haben. Desshalb diesen Gegenstand als einen unerquicklichen zu
bezeichnenich babe ihn als einen solchen bezeichnen diinkt mich
durchaus ungerechtfertigt; aus einem ithnlichen Grunde k6nnte man sich
um jene grossen Fragen nicht bektImmern wollen, welche die Wissen-
schaft von der belebten Natur heutzutage in ihrem tiefsten Grunde auf-
geregt haben. Gelangen auf dem Kampfplatz ungehorige Waffen zum Vor-
schein, d. h. solche, die nicht aus detn Stoffe verfertigt sind, aus welchem
die Werkzeuge der wissenschaftlichen Forschung verfertigt sein müssen,
nun, so sind sie auch machtlos gegen die Ergebnisse der Forschung; nicht
rascher und leichter zersplittern in der alten Volkssage die Schwerter,
deren Spitzen auf die Erscheinungen aus einer jenseitigen Welt gerichtet
sind. Es ist wahr, ihrerseits rufen manche wissenschaftlichen Feststellun-
gen auf dem Gebiete der Praxis gewichtige und theilweise auch unange-
nehme Folgen hervor; allein die Entscheidung der Frage bezuglich der
frtihmittelalterlichen Wohnsitze der Rumanen wird meines Erachtens, wie
sie auch ausfallen mag, nicht hierher gehoren. Inwiefern kann. die Ge-
genwart durch die Schatten einer so entlegenen Vergangenheit beeinflusst
werden 7 einer Vergangenheit, welche nur das trostlose Hinundherwogen
roher Gewalten aufweist, welche nicht durchleuchtet ward von jenem
Streben nach einer allgemeinen friedesstiftenden Gesittung, das eben als
schonstes Kennzeichen unserer Zeit gelten muss. Die Rumanen sind jahr-
hunderte lang, nicht durch ihre Schuld, sondern durch die Ungunst des
Schicksals, von der geistigen Arbeit der abendl&ndischen VOlker ausge-
schlossen gewesen; aber nachdem es ihnen gelungen ist, sich daran zu be-
theiligen, haben sie alle Kr&fte aufgeboten, um das Versgumte nachzu-
holen und Bich dadurch Anspruch auf unsere warmen Sympathieen er-
worben. Und wenn sie in Manchem, was langsame, ausdauernde Arbeit
erfordert, allzurasch und feurig vorgehen, so dtirfen wir darner nicht
streng mit ihnen rechten; sie stehen eben um der deutschen Littera-
turgeschichte einen gewiss nicht unschmeichelhaften Ausdruck zu ent-
lehnen mitten in ihrer (Sturm- und Drangperiode, , sie kOnnen
sich frischer, bliihender Kraft ramen : was haben sie von den Enthtillun-
gen fiber ihre Vergangenheit zu fiirchten, was zu hoffen?

Es kommt sehr viol darauf au, das Verhaltniss zwischen Wissenschaft
und Patriotismus nicht zu verkennen, welches, trotz dem internationalen
Charakter der erstern, ein freundliches und zum Theil inniges sein wird,
so lange dem letztern es nicht beifitilt, seine Befugnisse zu tiberschreiten.
Die Liebe zu den vaterlandischen Dingen darf der wissenschaftlichen Be-
trachtung derselben keine Marsehrouten und keine Verhaltungsmassregeln

.
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vorschreiben; aber sie darf ihr Schwung, Kraft, beharrlichkeit verleihen
und vermag so ungemein glticklich auf sie zu wirken. In diesem Sinne gibt
es keine patriotischere Wissenschaft als die, welche sich auf die Sprache
des eigenen Volkes bezieht, und wie anderswo eine solche unter dem Ein-
fluss des erwachenden und sich steigernden Nationalgeftihles in's Leben
getreten und herangewachsen ist, so auch bei den Rumainen. Nur zog hier
anfaugs der Patriotismus mit fliegenden Fahnen und klingendem Spiele
voran und die Wissenschaft, indem sie ihm folgte, gerieth auf wunderbare
Abwege. In einem ZwiegesprAche, welches dein vor 50 Jahren erschiene-
nen Ofener Worterbuch vorgedruckt ist, belehrt ein unvernanftiger Onkel
einen verntinftigen Neffen u: A. dahin, dass im Rumftnischen die alte rO-
mische Volkssprache sich ziemlich rein erhalten habe', im Italienischen,
Spanischen und FranzOsischen aber durch Vermischung mit barbarischen
Idiomen Behr eutstellt sei. Diese Ansicht fand Beifall; da sie jedoch durch
die kiihnen Etymologieen, welche man aufstellte, nicht hinlanglich ge-
stützt schien, so versuchte man dein Glticke nachzuhelfen, indem man die
Schreibung der WOrter moglichst latinisirte und indem man mOglichst viele
lateinischen WOrter in die Sprache neu einftihrte. Man Btte Bich dafar auf
die Franzosen berufen kOnnen, welche ja auch das Eine, wie das Audere
gethan haben. Schreibweisen, wie doigt und clair fur illteres doit und der,
stehen in demselben Range, wie intelectione und léua far intelepciune und
iea. Allein, wenn man bedenkt, wann, wie und von wem jene VerAnde-
rungen franzOsischer Schreibweisen vorgenommen warden, dann wird man
zugeben mtissen, dass sie keine Nachahmung verdienen. cGelehrte, WU-
ter ferner sind in grosser Menge in's Franzosische eingedrungen, die
meisten jedoch mit jenem gewaltigen Strome, der das ganze geistige Leben
erfasste und auffrischte, tinter UmstAnden also, die keine Nachahmung ge-
statten und von denen in der That die der ramitnischen Sprachreinigung
(nicht Sprachbereicherung !) gauz verschieden sind. Was die erwahnte wun-
derliche Theorie anlangt der zufolge ja aus dein Stadium der andern
romanischen Sprachen far das des RumMischen wenig zu gewinnen war,
so hat man sie glticklicher Weise 'angst tberwunden. Die romanische
Sprachwissenschaft, wie die vergleichende ilberhaupt, haben auf rumAni-
schem Gebiet Eingang gefunden undihre Forderung wird gewiss hier auch
von allen einsichtigen Laien gewanscht; denn wer selbst einzig und allein
die nationalen Interessen im Auge htitte, dem rntisste doch einleuchten,
dass die alte Schule trotz den besten Absichten das Band zwischen dem
romanischen Osten und dem romanischen Westen lockerte, die neue aber

(I) Der Neffe meint zwar, das Raminische besitze einige Wörter, welche sich nicht im La-
teinischen, noch im Spanischen, noch im Italienischen, noch im Französischen finden nnd
welche die Vorfahren der Römer von den alien Bewohnern Dakiens entlehnt hiitten; der On-
kel aber bezeichnet dies als thörichte Vermnthungen, welche ,,keine erfrorene Zwiebel" worth
seien. Man macht jetzt erfolgreiche Anstrengungen, den Onkel Liigen zu strafen,
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es festigt. Nicht so vollstandig wie die Theorie selbst, hat man die aus
ihr fliessendeu praktischen Folgen itherwunden. Doch hat dein Etymolo-
gismus seine bisherige GOnnerin, die akademische Gesellschaft you Buka-
rest, durch einen vorjahrigen Beschluss die Spitze abgebrochen; sie stellt
namlich nur die rumanische, nicht die lateinische Etymologie als Richt-
soh= für die Schreibung auf mid widerruft die Verbannung der Hakchen
und Schwanzchen. Auch in dein Vertilgungskriege gegen die slawischen
Worter hat man innegehalten. Jedeufalls aber haben jene Bestrebungen,
welche darauf hinzielten, die Sprache in einem gewissen Sinne umzutor-
men, die griindliche Beobachtung und uubefangene Darstellung der sprach-
lichen Thatsachen in ihrer Gesammtheit verhindert; den Mengel an be-
friedigenden, ich sage nicht eininal erschopfenden, Grammatiken und Wor-
terbiichern empfinden besonders wir auswartigen Romanisten. Das Ofener
WOrterbuch ist trotz seinen Unvollkoni menheiten und Ungerei nithei ten auch
heute noch nicht entbehrlich uml wir sehen uns ilberhaupt zu oft genti-
thigt, auf die etwas wirren Anfange der rumanischen Philologie zuriickzu-
greifen, die für uus doch nur einen gesehichtlichen Werth haben sollten.
Die angegebenen Lticken auszuftillen, sind die Rumanen uns Auslandern
gegeniiber verpflichtet; wir wiederum sind ihnen gegenüber verpflichtet, die
in rumanischer Sprache erscheinenden Schriften mehr zu beriicksichtigen,
als bisher. Eine derartige gegenseitige Annaherung zu ermuntern, ist der
Zweck dieser deutschen Vorrede zu einem rumanischen Bache. Mancher
Andere ware hierzu weit berufener gewesen, als ich; allein wer lasst es
sich nicht gem gefallen, wenn die Gelegenheit die Stelle seiner Verdien-
ste übernimmt Herr Hasdeu hat mich gebeten, seinem vorliegenden Werke
eine kurze Einleitung hinzuzufügen, und ich babe mich dessen um so we-
niger weigern wollen, als ich für seine rumanischen Studien, die sich auf
breitester Grundlage bewegen, lebhafte Theilnahme immer gefuhlt und
mehrfach bekundet habe. Sollte es mir gelingen, Herrn Hasdeu einen
Dienst zu erweisen, indem ich meine Fachgenossen zu eingehenderer Wiir-
digung seiner wissenschaftliclien Thatigkeit veranlasse, so wird er mir
keinen geringern Dienst erweisen, indem er mich durch einen licbenswür-
digen Zwang auf ein Arbeitsfeld zuriickfuhrt, das ich seit einigen Jahren
wider Gebiihr vernachlassigt habe. Denn in die Zahl der Romanisten,
welche ich anklage, sich allzuwenig um das Rumanische zu bekiimmern,
schliesse ich niich selbst ein; was mine Anklage dadurch an Autoritat
verliert, wird sie hoffentlich an überzeugender Kraft gewhinen.

Hinlanglich bekanut ist die ausserordentlich geringe Differenzirung,
welche wir an dem Rumanischen in Raum und Zeit wabrnehmen. Deun
trotz seinem grossen uud vielfach durchbrochenen und zerrissenen Gebie-
te besitzt es keine eigentlichen Mundarten, wenn wir namlich unter Ru-

1
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manisch, wie das fast immer hier geschieht, das Nordrumanische
verstehen; selbst zwischen diesem, dem Sadrumanischen und dem West-
rumanischen sind die Unterschiede viel weniger betrachtlich, als man
nach der weiten und schon alten Trennung voraussetzen sollte. Und wah-
rend der drei Jahrhunderte, durch welche wir das Nordrumanische ver-
folgen können die beiden andern Mundarten haben keine litterarische
Ausbildung erfahren , hat es sich nicht stark verandert. Kleine Schritte
fithren von Coresi's Psalter (1577) ein noch etwas alterer biblischer
Text ist das von Hasdeu unter No. I veroffentlichte Bruchsttick aus dem
Leviticuszum Psalter von 1651 und von cliesem zu einer heutigen Ue-
bertragung, kleinere Schritte z. B. als die, welche das Oberengadinische,
eine ebenso junge Schriftsprache , von J. Bifrun's Neuem Testamente
(1560) zu dem von J. Gritti (1640) und von diesem zu dein von J.
Menai (1861) gemacht hat. Worauf die so verschiedene Geschwindigkeit
der Sprachentwickelungen aberhaupt und insbesondere die so langsame
der neueren rumanischen beruht, das zu untersuchen darf man sich nicht
tthereilen. Vorderhand gilt es die mundartlichen, wie die geschichtlichen
Verschiedenheiten im Rumanischen gerade mit um so grosserer Sorgfalt
aufzuzeichnen, je geringfagiger sie erscheinen. Jene sollte man besonders
auf den blumigen Pfaden sammeln, auf denen man den Liedern und Mar-
chen des Volkes nachgeht; leider haben die Herausgeber dieser bis jetzt
za wenig darau gedacht, deren sprachliche Form gewissenhaft zu waken.
Die Quellen, aus welchen die andern zn schopfen sind, fiben allerdings
nicht den gleichen Reiz auf uns aus, wie die wundersame, fippige Volksdich-
tung ; denn das altere Schriftenthum der Rumanen entbehrt der sch0-
pferischen und eigenthtimlichen Kundgebuugen fast ganz. Da die ruma-
nischen Druckwerke des 16. und 17. Jahrhunderts auswarts schwer zu fin-
den sind, so hat uns T. Cipariu zu Danko verpftichtet, Mem er 1858
eine Blumenlese aus ihnen lieferte. Vor Kurzem habe ich nun mit Freude
erfahren, dass die akademische Gesellschaft von Bukarest die Absicht
hegt, diese Werke im philologi schen Sinneneu Zn veröffentlichen. Zunachst
wird D. A. Sturdza den gereimten Psalter Dosoftein's (1673), B. P. Has-
deu den eben erwahnten Psalter Coresi's, A. I. Odobescu das kleine Ge-
setzbuch von Goyora (1640) und G. Sion das Urtheil der Welt von
Cantemir (1698) besorgen. Inzwischen gibt Hasdeu in dein vorliegenden
Bande eine Iteihe noch nicht abgedruckter Sprachdenkmaler des 16. mid
des beginnenden 17. Jahrhunderts heraus, und zwar was sie besonders
wichtig macht Denkmaler der wirklichen Volkssprache. Bezuglich des
Nahern verweise ich auf Hasdeu's eigenes Vorwort. Die Wiedergabe der
Urkunden scheint mir musterhaft zu sein, und was darither und dazu
bemerkt wird, lasst an Vollsthadigkeit Nichts zu withschen Orig. Eine
systematische Verwerthung der sprachlichen Ausbeute war nicht am Platze,

allele
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da es erforderlich gewesen ware die umfangreichern Denkmaler derselben
Zeit heranzuziehen: Eigenthilmlichkeiten der altern Sprache miissen im Zu-
sammenhang dargestellt werden. Moge Hasdeu spater auch dieser A.ufgabe
sich unterziehen ! Eine Saminlung des Stoffes hatte zwar schon T. Cipa-
riu 1866 veröffentlicht, wekhe 1869 A. Mussafia seiner ausgezeichneten
Abhandlung cZur rumanischen Formenlehre.) zu Grunde legte. Aber der
Stoff ist seitdem gewachsen mid wird noch wachsen; und gerade zu der Be-
trachtung des Lautlichen, von der damals Mussafia absehen zu konnen
glaubte, geben die nun von Hasdeu erschlossenen Quellen regen Anlass.

Eine Frage stellt sich an die Spitze einer jeden Untersuchung, welche
die Sprachfarbe eines altern "Textes zum Gegenstand hat : wieweit decken
sich Schriftzeichen und Laute ? In allen einzelnen Punkten eine solche
Frage richtig zu beautworten, ist nie ganz leicht mid bei den rumanischen
Urkunden des 16. Jahrhunderts ziemlich schwer. Man hat mich beschuldigt,
dass ich far das Runianische schlechterdings das kyrillischeAlphabet dem
lateinischen vorziehe. Meine wirkliche Meinung sei hier mit kurzen Wor-
ten noch einmal ausgesprochen. Welches Alphabet man filr eine Spra-
che wahlt , ist an sich ganz gleichgultig; es hangt Alles davon ab , wie
man es ihren Bedtlrfnissen anpasst. Im A npassen aber hatten es die Aelteren,
wie man auch aus G. L. Frollo's klaren und verstandigen Bemerkungen
ersehen kann, etwas weiter gebracht, als die Neuesten, und obwohl je hOher
man hinaufgeht, man um so grOssern Schwankungen im Gebrauch der ky-
rillischen Buchstaben begegnet, so doch immer noch geringern, als sie in
diesem Jahrhundert der Gebrauch der lateinischen erlebt hat. Dies erklart
sich daraus, dass man frillier TOM Etymologismus Nichts wusste, sondern
nur mit den natilrlichen Schwierigkeiten zu kampfen hatte, welche überall
bei Uebertragung eines Alphabets von einer Sprache auf die audere Bich
einstellen. In welcher Weise nun, mit welchen Veranderungen das slawische
Schriftsystem auf das Rumanische ilbertragen wurde, das ist fiir jeden,
welcher die Lautverhaltnisse des Altera Rumanisch prilfen will, ein Ge-
genstand von hochster Wichtigkeit und dennoch ist es mir nicht gelun-
hen, irgendwo eine gebillrende Erorterung desselben zu entdecken. Ich
fiihle mich daher auf vollig unsicherem Boden, indem ich folgende Ern-
gungen anstelle.

Hat von Anfang an a im Itumanischen den doppelten Werth von ei und
gehabt? Es scheint so, da der eine wie der andere im Slawischen be-

grilndet ist (z. B. rum. bcitct = altslow. bat A ludg, lud = ludA
bulg. lud). Wann trat h dem a zur Seite ? Die alto Geltung desselben
(= ) musste natiirlich in Vergessenheit gerathen sein (acelap neben ia-
r*, No. XXXI ist als acelasii zu nehmen). Zu der Aehnlichkeit der beiden
Zeichen a mid h welche oft kaum auseinander zu halten sind (so weiss Hasdeu

tin

                     



nicht, ob in No. IX ci durch A oder durch k dargestellt wird; vgl. NN. XVI.
XXIX. XXXII) kain noch, dass sie in altslowenisehen Handschriften des-
halb laufig miteinander vertauscht warden, weil die beiden entsprechenden
Laute Behr frail begannen in einen zusammenzufallen. Schon iu der Ur-
kunde Stephan Duschan's von 1348 (Arch. ist. a Rom. III, 85 ff.) fin-
den wir sowohl (vrApelica S. 106, Tanana S. 107) als (z. B. :Urdu lh,

Négulh &mauls, _Raids, Negula S. 104 f.,llinatkStarers
S. 111) durch das eine wie das andere Zeichen ausgedruckt. Frith inachte
sich das Bestreben geltend, & für und far i zu setzen (z. B. schou
1492 : rips, secarA Urgicénilorh, ArAmeitilorh Col. Trai. 1877 S.
189; vgl. Junistatel, Limbs-duke von 1436 ebend. 1876 S. 500), ohne
dass die Trennung sich je befestigte. Wührend des 16. und 17. Jahrhun-
derts herrschte in der Anwendung der beiden Buchstaben eine grosse
Wirrniss, welcher erst duel' Verbannung des einen derselben eiu Elide
gesetzt wurde. Viele Denkmitler kenneu nur ein Zeichen für t und and
zwar die Mehrzahl davZin z (so NN. XV. XXIII. XXVII. XXVIII. XXX),
die Minderzahl h (so NN. I. III). i fiir a haben wir auch in NN. V and
VIII, wo i gar nicht wiedergegeben wird.2 far und daneben K für
II in XVII. XXII; k far und daneben A far ci in XXIV. Endlich in XXV.
XXVI sowohl als k far ti, a. Ganz rein sind z, = und i = nur
getrennt in XII. XXII. XXXI. XXXII. Einmal, allerdings vor i, wird a
durch i wiedergegeben (Samphirkii No. XXIV); vgl. den Gebrauch des kl
für d=i in einem kauin viol spntern Denkmal, S. 266 f. Angesichts einer
so allgemeinen Verwechselung von und It halte ich es far schwierig das
von wrsi, neavsnds, zic Ands in No. IX (noch dazu bei der eben berührten
graphischen Beschaffenheit dieser Urkunde) als mundartliche Thatsache
festzustellen , die ihr Entsprechendes im Sildrumanischen finden wurde.
Die MOglichkeit Muffle ich gem ein. Das Part. pass. auf kointut ja,
nach Cipariu, auch im Nordrumitnischen hie und da vor. Es muss hier
das weiblich sein, mit neutralem Shine : am (lag.= habeo datam
bersetzt habeo datum; wunderbar nur bleibt es, dass sich eine Scheideform
des Part. pass. Tar die Verbindung mit habere herausgebildet hat , with-
rend eine solche fnr die nur iin Nordrumitnisollen auftretende Verbindung
mit esse=habere, wobei ja das Part. pass. in ein Part. praet. act. fiber-
geht, leicht zu begreifen sein warde. In grossere Dunkelheit noch built

(1) JumZtate anch Arch. istor. I, 1,74 (1442). 2,19 (1435); aber in zwel andern Urknuden,
die wie die an geführten von Sucéva sind, Jumatateobd. I, 1,4 (1438) und Jumetate ebd. I, '2,11
(1409) und jumetate auch in einer von Bistrita ebd. 1, 1,121 (1428). Es könnte daher doch
sein, dass das tonlose a in Oparitulii, Bradelti, Balanii (s. Arch. istor. III, 181) schon ge-
trfibt war. Jumatate und viele andern Belege von a filr d gewiihrt uns No. XXXI ; aber bier
steht neben canafi, sapate auch cdnafi, sdpatd.

(2) Die Vorstummung des ü bereitet, was die Chronologie aulangt, grosse Schwierigkeit; schon
im 15. Jhrh. wird es in der Schrift zuweilen weggelassen, so Lupul Arch. istor. I, 1, 5 (1490).
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sich das sadrumanische Gerundium auf -ndalui; entsprache das a der vor-
letzten Silbe auch nicht der Praeposition ad, wortiber the von Ascoli bei-
gebrachten sardischen Analogieen allerdings einiges Bedenken verursa-
chen, so dürfte doch nicht ausser Acht gelassen werden, dass die kiirzere
und gewohnlichere Form auf -ndu endigt. Es ware daher wohl besser
gewesen da s westrumanische Gerundium auf-nda heranzuziehen. Doch ich
kehre zu dem Laute a zurack, von dem wir erst zwei Vertreter in der
Schrift, z, und h, kennen gelernt haben. Est gibt deren noch zweiE und

Jenes bedeutet im Altsloweuischen nasales o, im Bulgarischen
Scion in altsloweuischen Handschriften bulgarischen Ursprungs sieht
Miklosich z und h unterschiedslos mit a; wechseln. Yon den Bulgaren
haben die Itumanen Xs far z entlehnt , die Drucke wimineln davon, iii
unsern Urkunden aber tritt es nicht sehr haufig auf, z. B. in NN. I.
XXXI (voa; , doax, mochten meines Erachtens eher=voli, doad, als =
voao, doao sein). Die Aelteren machen keinen oder nur einen ganz ausser-
lichen Unterschied zwischen % und ffi (der Gebrauch des a; nur am Ende
der WOrter, wie er sich in manchen Denkmalern findet, so auch No. XXXII,
ist alt; vgl. Frztpc, Gutil?& Urk. von 1486 Col. Trai. 1876 S. 469),
die Spatern aber haben z und Xs auf zwei nicht ganz fest geschiedene
Naancen desselben Lautes yertheilt, wobeiihnen der urspriingliche Werth
von a; vorschweben mochte. Wenn in No. I einige Male c far A steht, so ist
dabei wohl nur das Auge, nicht das Ohr im Spiel gewesen, und vielleicht
abte noch das Vorbild jener Handschriften, in denen beide Zeichen , aus
sprachlichem Anlass , einander vertreten , einen gewissen Einfluss aus.
Nichts als eine Umformung des 76 ist, Miklosich zufolge, das den Ruma-
nen eigenthamliche 4. Hat es ebenso einem Bediirfnisse abgeholfen, wie
das aus abgeanderte ? Ich bezweifele es. Man schreibt es nur im An-
fang der Worter, obwohl der dadurch bezeichnete Laut keineswegs an
dieser Stelle haftet ; vielleicht ist es mit seinem verlangerten Schwanze
(s. das Facsimile von No. -VI) ahulich zu beurtheilen, wie das Jund Y, wel-
dies in mauchen romanischen Handschriften und Drucken far anlautendes
i steht. Wie kommt es aber, dass 4 nicht nur soviel wie a; (oder .A) be-
deutet, sondern auch und dies ist seine gewOhnliche Anwendung so-
viel wie xn und bei folgendem Konsonanteni Nach dem Zeichen far
den Vokal wird also das Zeichen far den Nasal ausgelassen und zwar
schon in friihester Zeit, obwohl daneben auch 11 (km) vorkommt (z. B.,
NN. IV. V. VIII. IX. X). Hatte nur die Geltung von amyon und erlaubte
es die Palaeographie, so ware ich geneigt, 4 ads eine Abart des u aufzu-
fassen und warde dabei an jene Schreibung erinnern, deren man sich far
das Neapolitanische, das Albanische und auch das Sadrumanische bedient
oder bedient hat. Das Ilakchen oder die Striche über dem Zeichen (4, v4)
warden eben genVnd den vokalischen Anlaut andeuten. Wie dem auch
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sein mag, in vereinzelten Fallen , wo im Innern eines Wortes auftritt ,

mochte ich ihtn lieber den Werth von n, als den von in beilegen. Ich
gehe aus von MI2411,1, KE.V1010, mt4tropE (I), asz4tito RZ4TOFACK3 (XXVI),

(vgl. ts74A, HANK, Tzltratfi Arch. istor. I, 1,35 No. 38 vor 1600), welche
Hasdeu mit mainca , cainput, leiingore, avaind, bdintaasal umschreibt
und nach seinem Grundsatz peinlichster Genauigkeit umschreiben rnusste.
Aber so gesprochen wurde gewiss nicht; es drticken ja und denselben
oder doch fast denselben Laut aus und demnach wiirde etsz4u,i, auf das-
selbe hinauslaufen wie tIRZZ,NA oder 413/6RIIA. Eine solche Doppelung des
trithen Vokals wasste ich nicht zu erklaren ; derselbe wurde einfach ge-
hOrt, wohl aber in der Schrift zweimal ausgedruckt, wofür es durchaus
nicht an Analogieeu fehlt (auch nicht in unsern ITrkunden; so HCIVitIlia,
Tptaz, TOWATE, [Iowa No. XXII, welche Hasdeu Tismedna, tredba, töate,
vöa umschreibt). Ith wiirde also sagen. dass in jenen Schreibungen 4 an sich
noch=zu ist, die Verbindung zit aber auch Nichts Anderes, als zu. Man
wird mir moglicherweise die Schreibweisen cz4wrs und ittz4tivit(8)it in
No. XVI entgegenhalten. Ist man jedoch gezwungen, hier als zu
nehmen ? Ich denke , nicht eintnal durch den Hinweis auf das ebenda
zweimal stehende 4uTp8. Denu hatte der Schreiber 4 als gefuhlt, wie
wurde er daneben 4 4)p8ttrturtug statt 4lN 1p. geschrieben haben ? In lurrp8
haben wir ebenfalls eine Doppelsetzung , die des n; folglich in cz4t1r8 ,

marivn(s)u eine doppelte : sd-cin-ntu, Anderswo hinge-

gen ist durchaus gleichwerthig mit u. So bedeutet Ow in No. II das-
selbe, wie das ebenda vorkommende ViurA; die Aufeinanderfolge dreier
Vokale in fiiind wtirde die Sprache schwerlich dulden. Und als Ver-
treter des n betrachte ich endlich auch in micomm, 4povittu, civoy4s4 (1)
oy4 (XXVI), obwohl wenigstens in den drei ersten Formen der Ansatz
zu einer Triibung der Silbe n,i, wie wir sie in andern Wortern haben,
denkbar ware. Aber stand zwischen lungei und lng wirklich eine Form
luingd? Nicht die geringste Schwierigkeit bereiten Schreibungeu, wie
AE lIE rp8, M /Fin ; wenn man int 16. Jhrh. auch nicht mehr, we-
nigstens nicht mehr allgemein, so sprach (AE 4 und Amin No.III, AE4s rind
AEll in No. XI), so ist doch nichts gewohnlicher, als sokhes Zurtickbleiben
der Schrift hinter der Sprache.

Abgesehen aber von der schwankenden Rolle mancher Buchstaben ,

vermag ich noch keineswegs in jeder absonderlichen Schreibweise eine,
wenn auch nur mittelbare Beziehung auf die Aussprache zu finden.
Welche unberechenbaren Willkarlichkeiten shill nicht schon von Schrei-
berhanden ausgegangen! Liegt etwa dem doppelten n von unnd, sinnd u.
s. w., wie es einst in deutschen Kanzleien so beliebt war, eine sprach-
Eche Eigenthfunlichkeit zu Grunde ? Oder ist es nicht wahrschein-

(II),
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licher, dass dies als eine kalligraphische Spielerei oder zur Verlangerung
der Schriftstücke erfunden wards? Ueberhaupt sind doppelte Konsonanten
far einfache und umgekehrt oft ohne ernste Ursachen gesetzt worden mid
so, glaube ich, verhalt es sich auch in No. VI mit Cottéltii, unnuii, an-
name, Marinnaa, Annceiei. Das Rumanische kennt keine doppelten oder
yerlangerten Konsonanten, wie sie das Italienische kennt; das Abweichen
einer einzelnen Mundart in dieser Richtung müsste befretnden. Auch pflegt
Kurzung des Vokals im Ramanischen nicht durch einen folgenden Dop-
pelkonsonanteu angedeutet zu werden, wie im Deutschen. Manche Spra-
che driickt durch Verdoppelung gewisser Konsonanten (z. B. von s) ver-
schiedene Qualitaat an; in den vorliegenden Fallen lasst sich daran nicht
denken. Ebensowenig an etymologische Racksichten (vgl. Ianniu S. 252,
21). Ich vermuthe, dass der Schreiber, wekher so viele Vokale yer-
doppelte (und hier nehme ich allerdings Einfluss der lebenden Sprache
selbst an, obwohl mich die Lange ausserhalb der Tonsilbe in Verlegen-
heit setzt), dass er aus Yersehen dies auch ein paar Mal bei Konsonan-
ten that. Nur bei Anncdei (dieselbe Form Arch. istor. I, 1 , 35 No. 38
yor 1600) kannte eine Sprachbesonderheit durchschhnmern. Vor Muten,
besonders gutturalen, fallt zuweilen n aus (so uchi-meu, cupdrdture No.
XVII, uche,sul,u poN XXVI, a ccinpii XXVII, luga XXIX, ochépl zwei-
mal, dénaite zweimal XXX, palm XXXIII). Gesetztenfalls nun, der
Schreiber von No. TI pflegte unchiu za schreiben, aber uchiu zu spre-
ellen (er schrieb ublatu, aber cun.pdratu), so blieb ihm, um die Lautbar-
keit des n in dem Namen Anca ganz sicher zu stelleu, kaum etwas An-
deres abrig, als es zu verdoppeln.

Aus den Schreibungen, welche sich auch far mich ohne Zweifel auf
Lauterscheinungen beziehen, will ich hier drei herausheben: die eine, weil
dieBeziehung eine noch dunkle, die andere, weil sie eine klare, aber durch-
aus ungewahnliche ist, die dritte, weil die betreffende Lauterscheinung ein
besonderes Interesse bietet. Zunachst erwahne ich den von Hasdeu zu
No. XVII u. XXXIII ausfahrlich besprochenen Antritt eines h an a, e, i
in Urkunden des 17. Jhrhs. aus dein Muscelener Bezirk, auch in einer sla-
wisch geschriebenen aus Tirgovige von 1588 (S. 256 f., 28). In fast allen
Fallen folgt h auf einen auslautenden unbetonten Vokal, so gatah, zar-
bah, mareh, Corprih, meih u. s. w.; nur zweimal auf einen auslautenden
betonten in aflah und meh, zweimal auf einen inlautenden betonten in
piahtrd und vdtahful. Die letzte Form machte ich indessen lieber von den
andern trennen; es scheint sich um eine Doppelschreibung zu handeln. Aus-
lautendes h ging namlich afters in v, fiiber, z. B. vary, veirf = altslow.
vriihd; pray, praf=altslow. prahd; stuf=stuh S. 254,26, und so auch
vtitav, vdtaf=vdtah NN. XXIX. und XXXII. Wenn man nun vermuthet,

XIII
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dass dieses h die Verlangerung des vorausgehenden Vokals anzeigen soll,
so kann ich mir eine solche ausserhalb des Akzentes nicht wohl denken,
am wenigsten in einem enklitischen Wort (ah fratilor). Die Schreibungen,
welche Hasdeu aus einer lateinischen Handschrift des 9. Jahrh. anfahrt,
stimmen itusserlich allerdings mit jenen rumanischen ganz itherein; aber
ist bier durch das h eine rein sprachliche und nicht viehnehr eine gesaig-
lithe der Vokale angedeutet 1 Ich vermag keine bessere Er-
klarung zu geben; ginge es irgendwie an, so warde ich eine, vielleicht
aus dein Slawischeu stammende, umgekehrte Schreibuug annebmen. Aber
die Thatsache, dass auslautendes h in neuslowenischen Mundarten zuweilen
vernachlassigt wird, liegt zu weit ab. Auf Mane = _Mane (mit beiden
Namensformen wird NN. XI und XII dieselbe Person bezeichnet) dad
ich indessen wohl hinweisen.

Die Moldauer (und auch die Stidrumanen) sprechen bekanntlich g/ theils
wie dz, theils mit den andern Rumanen wie z aus. Es ist nun hochst in-
teressant, diesen lautlichen Unterschied in einer Urkunde von Iassi (No.
XXXI) durch und dargestellt zu findeu. Uebrigens weist schon Miklosich
in seiner Abliandlung fiber das glagolitische Alphabet, wo er dem z den
Werth do zuspricht, auf den Umstand hin, dass die Rumanen der Moldau
das z in der That wie dz sprechen. Hasdeu macht hierzu treffiiche Berner-
kungen; nur in einem Punkte mochte ich ihn, und zwar durch sich selbst,
widerlegen. Wenn die Herkunft des z von d in alien andern Fallen fest-
stande, ware sie deshalb auch in ranee, breineci, Meineeei erwiesen 7 Has-
den hat vorher von Dentalisirung, der 2 nach dem und (lurch den Na-
sal gesprochen, auch ist er von dem Grundsatze ausgegangeu, dass die
Verwendtmg von .; und nicht ad der Ueberlieferung, sondern auf der
lebenden Aussprache beruhe. Nun schrieb man ;ile, orp, obwohl bier

auf d zurftckgeht; sollte man nicht ebenso gut reinee, breineel schreiben,
obwohl hier z nicht auf d zurakgeht 7

Es lasst sich erwarten, dass diese bei Weitem langste Urkunde noch
anderes Bemerkenswerthe a ufweise. Mussafia hat dargethan, dass i m Aus-
laut nach i nicht nur a (vgl. credinte=eredintba No. IV), sondem zuwei-
len auch u, o zu e werde (Fevruarie, genunehe, conaiOe, scorpie). In No.
XXXI begegnen wir weitern Belegen fiir these Assimilation, welche zu-
gleich noch einen Schritt weiter gegangen ist (ii=*ie=iu; vgl. ii=ie
=ia moyii, fii No. XXV, mu2ii, fii XXX) : ro.ii, fad mal neben ro-

bogasii neben bcosiu. Sogar nach ir, welches ja in alt und neufran-
zUsischen, auch ueuprovenzalischen (Ascoli's franco-provenzalischen) Man-
darten ant' ein folgendes betontes a, denselben Einfluss ausibt, wie i

(I) Das S. 219 angefOrte covoru royii wird S. 220 aus einer syntaktischen Ellipse erklirt:
covoru din cele

Verlangerung

e ;

0

;

:

fiu,'

rofiti.

.
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und die palatalen Konsouanten , steht i ftir u in Dragorniri zwei mal
neben Dragomir4, Dragomir; es ist dabei noch an das ital.-teri,-iere=-
iero und friaul.-ri far -re,-ro zu erinnern. Hasden führt auch procoveli
nebenprocovet4 an ; das mannliche Geschlecht thflt mir auf, aber t erscheint
in diesem Denkmal immer nur ffir 4, nicht für a. Hinzuzuffigen ist wohl
c'asloveti für c'aslover4 oder daslovetul T wfirde hier also gewirkt ha-
ben, wie zum Theil im Slawischen; vgl. altslow. otItenal ftir otitonei. Man
vergleiche noch Dr4ghice No. XXV = Dr4g1tic'4 ebend., Dreighic" No.
XXIV. Vor der Tonsilbe wird u nach j zu i assimilirt in jipan (zwei Mal),
jip44ései] neben jupan, jupanésaa No. XXX, in der Tonsilbe 4 (ftir e :
logofet, z. B. No. VI) nach f zu u : logofutul, logofutui XXXIII. Ruck-
warts wirkende Assimilation durch v habenwir in tetruvanggel neben tetré-
vaggel XXXI. Wenn Lupia (s. zu XXIX) wirklich die Mtere Form für
Lipia ist, so mOchte ich i = u auf Rechnung des folgenden i setzen.

1Tor Allem ist zu untersuchen , inwieweit die mundartlichen Eigen-
thtimlichkeiten, welche in den vorliegenden Texten zu Tage treten, bis
heute fortgelebt haben. Nichts ist z. B. an sich weniger wunderbar, als
die Vertauschung von e und i und die von o und u; es kommt darauf an
zu wisseu, oh unci wo man noch bkistimat, vot (=avut) u. s. w. spricht.
Ftir einen besondern Fall, den Uebergang des e in i vor dem 1 des Arti-
kels (carile No. XXV; Plural: moare, morile XX; flore, &rile XXXI),
lasst sich auf das Sudrumanische hinweisen (oaspe, oaspile; Plural: doanzne,
doamnile.) Um sich fiber die Tersetzung von 1 und r bei a, a (glcióavel No.
XII=galcév4; &Irma u. srama,1741ce0ii u.Vldceei XXXI) und die damit
zusammenhangende Svarabhakti (nuireiturila , P4ravul , pdh4ranicul
XVII) vollstandig aufzuklaren, ist es einerseits nothwendig, diese Vor-
gauge in den slawischen Sprachen zu verfolgen, andererseits festzustellen,
ob das Rumanische 1 und r als Vokale kennt. Wirkliche Einschaltung
von Vokalen haben wir sicher noch in tocdmelele I, toceimanici XXVIII;
ob auth in parintitelf, sfaneita, cuveinatul, den4preun4 XXVIII, argi-
nitu, intcruti XXXI, wage ich nicht zu entscheiden.

Was Hasdeu S. 249 fiber rr bemerkt, mtichte ich dahin erwoitern, dass
der Gegensatz zwichen starkem und schwachem r sich aucli in sardi-
schen, sfiditalienischen, norditalienischen und provenzalischen Mundarten
findet.

Ueber die Flexion der Nomina Mr& mehr zu sagen sein, als Mier die der
ZeitwOrter. Besonders verdienen die Formen des weibl. Gen.-Dat. Sing. noch
sorgfaltigere Betrachtung, als ihnen bisher zu Theil geworden ist. Mus-
safia bringt (lie artikulirte Form dieses Kasus in unmittelbare Beziehung
zum unartikulirten Plural, statt von dem unartikulirten Gen.-Dat. auszu-
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gehen, dessen Zusammentreffen mit dem unartikulirten Plural doch ebenso
zufallig ist, wie im Altfranz. und Prov. das zwischen dem Objektskasus
des Singulars und dem Nominativ deg Plurals bei den Maskulinen. Zu
der schou in den Altesten DenkmMern auftretenden Neigung, den Gen.-
Dativ durch deu Nominativ zu ersetzen vergleiche man das Yerhalten des
Sildrumamischen. Dies kennt eine besondere Form des Gen.-Dativs nur bei
Hinzutritt des Artikels, also a vicinilji aceljei bund, aber aceljei bund .
vicind. Aber selbst dann nicht :

1) wenn dem a ein Guttural vorhergeht, a njicalji soltai Bojadschi
(1813) S. 168, a bisericalji ebend. S. 222. (Vgl. altnordrum. : juncdi, 60-
radii, dreicésccli n.s.w.

2) bei den Wiirtern auf ao, so steaolji (Nom. steaoa) nicht steallji (Plur.
stealle). Ygl. altnordru m. vellceaoi (Nom. vdlceaoa) S. 251,19 (1571).

3) bei den WOrtern auf e, z. B. adunarilji, citatilji (fiir-elji), nicht a-
dundrlji, citeillji (Plur. adundrle, citcltle far adundrile, citqile). Vgl.
altnordrum. aclunariei, cetatei u. s. w., wozu aber auch entsprechende
Pluralformen sich finden.

Aus diesen Beispielen ersieht man tibrigens ein Anderes : das Nordru-
manische bedient sich hier der absolaten Pronominalform ei, das Siidru-
manische der konjunktiven lji (die absolute ist ljei). Sind nicht etwa auch
im Nordrumanischen Spuren des konjunktiven i nachzuwei sell ? D. h. mit Si-
cherheit , denn doamnei kaun ja an sich ebensowohl doamne-i als doamne-ei
sein. Ganz wie das nicht selten im Prov. und Altfranz. geschieht, nehmen
im Rumftnischen die Masculina der A-deklination im Sing., nicht im Plur. den
weiblichen Artikel an, wozu hier in den nicht mit 1 anlautenden Singular-
formen a , ei gegent.ber dem pluralischen le ein weiterer Anlass vorlag.
Mannliche Eigennamen auf a mid é (ea) werden wie die ebenso auslauten-
den artikulirten Feminina behandelt: Luca, Opré gleichsam für Lucel-a ,

Opre-a, daher Gen.-Dat. Luchei, Oprei. So Puia, Gen.-Dat. Pug, Pui,
wie ploaia ... ploaii. Man beachte endlich noch Galatai-mit unverandertem
a vom Nom. Galata (Ortsname) No. XXXI. Auffallig erscheint in No. XVI
der Plural von Tatarie: Teltard, mit Artikel Tdtardie (=di); Tatardi Arch.
istor. I, 1, 35 No. 38 (vor 1600). Aber bekannt ist es ja, dass nach r ,

sowie nach den Zischlauten vermittelst Dissimilation nicht nur e, sondern
auch i in ei oder i iibergeht, z. B. §ci neben fi , c1ic1 neben clic, riu=ri-
vus ; wenn wir nun hotard für hotare S. 243. 254 finden, so wird uns
auch Mara für Mari begrefflich erscheinen.

(I) Dies such siiirnmiinisch. Bojadschi in seiner Irebersetzung des Gleiehnisses vom v!r-
lorenen Sohne bei Kopitar sehreibt : cleise, ciale , clac , auild, in seiner Grammatik aber One
n. s. W.
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Anstatt noch einige Erscheinungen von geringerer Wichtigkeit zu be-
sprechen, welche die Urkunden fiir die Verbalffexion, die Syntax, das
WOrterbuch darbieten, ziehe ich es vor, auf die bisber nur in ihrer un-
mittelbaren Bedeutung gewiirdigten Lautbesonderheiten dieser Denkma-
ler zuriickzugreifen, um die Frage aufzuwerfen : (was lasst sich daraus
ftir die Etymologie gewinnen Wir werden antworten milssen : (nicht
sehr mogen wir nun nach aufklarenden Nebenformen der dunkeln
Wörter selbst suchen, oder tiberhaupt nach Lautwancnungen, welche neue
Schlfisse gestatten. Gewiss hat das Valgarlatein, welches in jene östlichen
Gegenden verpflanzt wurcb,, hier mindestens eine ebenso starke Umge-
staltung erfahren, wie irgend anderswo; allein die Einzelheiten derselben
sind zum grossten Theil in tiefes Dunkel gehuilt. Dan, wie ich schon her-
vorgehoben habe, zeigt das Rumanische, sobald das volle Tageslicht da-
rauf fallt, nur noch ein geringes Mass von Fortschritt und Schwankung;
man empfangt fast den Eindruck einer Windstille, der ein heftiger Sturm
vorangegangen ist. Auf rumanischem Getiete entrath daher die etymolo-
gische Forschung der reichen und mannigfachen llülfsquellen, welche ihr
auf andern romanischen Gebieten zur Yerftigung stehen. Sollen wir nun
unter diesen besoudern Verhaltnissen eine besondere Kiihnheit oder eine
besondere Vorsicht walten lassen Mit der einen mOchten wir uns ver-
irren, mit der andern kauln voin Platze kommen. Beide haben sich mit-
einander zu verbinden, oder, um es deutlicher zu sagen, aufeinander zu
folgen.Im ersten Theile der wissenschaftlichen Operation, dem vorbilden-
den, sei manbei zahlreichern Moglichkeiten kiihner; im zweiten
Theile, dem nachrechnenden, sei man bei beschranktern Beweismit-
teln vorsichtiger. Diese Vorsicht hat Cihac in seinem etymologi-
schen WOrterbuch, dessen "Verdienstliches ich jetzt sowenig, wie unmit-
telbar nach seinem Erscheinen verkenne, nicht immer beachtet. Er hat
einerseits verschiedene Lautilbergange angenommen, ftir die sich nicht
eine Spur von Wahrschein1ichke4 beibringen lasst, ja deren Verkntipfung
hie und da Ungeheuerlichkeiten im Stile des Ofner WOrterbuchs ergibt,
und anderseits hat er viele wichtigen Fingerzeige tibersehen; vor Allem ist
mir unbegreiflich, dass Pr das Stidrumanische so wenig herangezogen
hat. Cihac's Worterbuch enthalt nur die lateinischen Bestandtheile
des Rumanischen; schon vorher waren von Verschiedenen die nachrOmi-
schen zusammengestellt worden, welche im Rumanischen Bich etwas schar-
fer absondern, als in den andern romanischen Sprachen; das Schwierigste
blieb als das Letzte ubrig : die vorrömischen nachzuweisen. Mit dieser
Aufgabe hat sich in eingehender Weise zuerst Hasdeu beschaftigt und es
dabei zunachst an jener lifihnheit nicht mangeln lassen, welche gera de
sie erheischt. Er ist sich selbst dessen recht wohl bewusst, beruft er sich
doch auf den Ausspruch Grimms : <Man darf mitten unter dem Greifen

2

viel,,
I.
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nach der neuen Frucht auch den Muth des Fehlens haben,. Die Dii mi-
norum pentium wollen allerdings von der schopferischen Divination Nichts
wissen; sie sind zufrieden, wenn sie die von Andern gefundenen Methoden
sich eingelernt haben, wenn sie Routine besitzen; aber von ihuen sagt
Benfey mit Recht, dass sie cselten Feller, aber desto 'Adger Dummhei-
ten machen., Wenn nun Hasdeu's Auge Ober einen weiten Kreis von
Sprachen dahin gleitend, die glicklicha Fahigkeit besitzt an dem Ver-
werthbaren haften zu.bleiben, so begnugt er sich doch nicht mit oberflach-
lichen Vergleichungen, sondern er legt den Weg vom Ausgangs- bis
zum Endpunkte in den moglichst kleinen Schritten zurück, an der si-
them Hand der Geschichte und der Sprachwissenschaft, und es darf ihm
also auch das zweite der genannten Erfordernisse nicht abgesprochen
werden, die besondere Vorsicht. Wenigstens nicht, was das Positive an-
belangt, denn den Wunsch halte er freundschaftlicher Offenheit zu Gute,
dass er im Negativen noch etwas vorsichtiger werden moge. Das Streben,
in jedem Fa lle eine bestimmte Losung herbeizuftihren, ftir die auch der ge-
ringffigigste Umstand in scharfsinnigster Weise ausgentitzt wird, beherrscht
ihn allzusehr,, als dass er zwei oder mehr etymologische Moglichkeiten
offen liesse, wie das Diez so oft gethan hat; er ist ein allzu gewandter, eifri
ger Advokat, um immer ein ganz killer Richter zu sein. Man sieht, dass
es sich hier um Etwas handelt, was mit dem Temperament zusammen-
hangt. Es ware schon desshalb gut, das Vertrauen in die eigene Sadie min-
der zur Schau zu tragen, damit das Misstrauen, welches bei so Vielen ge-
gen diese Art von Studien besteht, entwaffnet werde. Da die Durchfor-
schung der andern romanischen Sprachen nach vorrOmischen Bestandtbei-
len bisher nur Weniges und wenig Sicheres herausgestellt hat, so glaubt
man far das Rumanische keine gfinstigern Erfolge hoffen zu (laden. In-
dessen erwagt man dabei zu wenig die Verschiedenheit zwischen den Be-
dingungen, welche das Lateinische im intern Donaugebiet und denen ,

welchen es in Italien, Frankreich und Spanien unterworfen war, und dass
gerade jene einen starkern Zuwachs aus alteinheimischem Wortscbatz denk-
bar machen. Kurz, ich far meine Person liege die Ueberzeugung, dass das
etymologische Studium des Rumanischen, auch da, wo es ither das Latei-
nische zuruckgreift, ertragliche Aussichten hat.

Das vorliegende Werk hatte ich schon beendet geglaubt, als zu meiner
angenehmen Ueberraschung noel einige Bogen folgten, auf welchen ins
Hasdeu die Probe eines etymologischen Worterbuchs vorlegt. Dasselbe
umfasst zweihundert Nummern, unter denen aber Ofters mehrere WOrter
erledigt werden, und zwar sind die an der Spitze stehenden Wortformen
sammtlich aus einem handschriftlichen slawisch-rumanischen WOrterbuch
entnommen, welches dem Anfang des 1 7. Jahrhunderts angehort. Ich
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bin geneigt, diesen letzten Theil des Werkes als den für die Linguisten
werthvollsten anzusehen. Hasdeu's Scharfsinn und Gelehrsamkeit treten bier
in glanzendster Weise hervor, zugleich aber erscheint jener Ueberschuss an
Feuer und Zuversichtlichkeit, den ich in seinen bisherigen Schriften ge-
funden habe, bedeutend vermindert. Indem ich es filr meine Pflicht halte,
auf diese etymologischen Untersuchungen nAher einzugehen, beginne ich,
wie es ja schon die Zeitorduung au die Hand gibt, mit den vornmischen
Bestandtheilen. Tim solche ausfindig zu machen, sind wir in erster Reihe
auf die Hillfe des Albanischen angewiesen, das zum Rumanischen gewiss
eine gauz entsprecheude Stollung eiunimmt, wie das Baskische zum Spa-
nischen uncl das Keltisehe zum Franzosischen. Die Zusammenstellungen
rumanischer Wörter mit albanischen, welche Hasdeu hier vorbringt, sind
zum grossen Theil ftir mich itherzeugend. So grumaz, cNacken

Kehle magurd=maguld, clIdgeb (die Wanderung des Wortes in's
Czechische befremdet mich, wie steht es mit dem von Cihac angefiihr-
ten pol. magora?)nuizeire=maalci, cErbse, moq, Greis , a Gross-
vater can, miigur=nuigul, cSchossling noian=
uiana, <Ocean, simbare = sambuld , cKern)viezure= vieauld ,

cDacbs bunget , (alter,, dichter Wald, von bungh, cEiche, (S.
245) uture = ut , cOhreule> (das griech. t'oróc scheiut nahe zu
liegen, allein Herleitung des rumanischen und der slawischen Worter
aus demselben weist 'Hasdeu wegen lautlicher Griinde ab, und auch
an eine Urverwandtschaft wird kaum zu denken sein, wenn euz- wirklich
ftir *6aact- steht). Auch lostun, tRatte), ein sonst nicht belegtes Wort,
mag von einem *lost = alb. los, (Loch tinter der Erde, wo sich das
Thier verbirgt, herkommen. Einige jedoch veranlassen mich Bedenken
zu Aussern. Wenn etbel desshalb nicht lat. catellus sein soll, weil dies
nicht coteiu erklare, so ist erstens zu bemerken, dass int Romanischen
Ofters aus einer lateinischen Ableitung der wirkliche oder scheinbare
Stamm herausgeschalt, und eine none Ableitung davon gebildet wird.
Es würde also in unserem Falle nicht eininal nothwendig sein, die
Existenz eines catus oder cata zu erweisen, die tibrigens aus den De-
minutiven zur Gentige hervorgeht und der Berufung auf den wunderli-
chen Grammatiker Yirgilius nicht bedarf. Ich verstehe tibrigens nicht
recht, wie man dieses catus mit cattus. Katze, identifiziren kann,
dessen tt durch das Keltische und Romanische hinhinglich sicher gestellt
ist. Zweitens macht es die Bedeutung von ccitel und cotau sehr frag-
lich , oh beide Etwas miteinander zu thun haben. Coteiu heisst der
Hund mit kurzen und krummen Beinen , der Dachshund (in jenem alten
slawischen Glossar wird es durch slednikii wiedergegeben, welches Has-
den mit cdogue, iibersetzt, welches aber eigentlich cSpiirhund) von sle-
diti, csoren, ist). Nun kann, wenn der Stamm cot den Hund schlechtweg

=moti-int,
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bezeichnet eine besondere Art durch das -au, welches verkleinernd oder
(nach Hasdeu) vergrOssernd za fassen ware, kaum ausgedruckt werden.
Auch weiss ich nicht, ob -au in einer dieser beiden Funktionen nachweis-
bar ist; der Vergrosserung pftegt -oiu oder -du za dienen, z. B. calolu,
Ich dachte gleich an coti, ceinwarts krammen), und sah damn, dass
Cihac dieselbe Ableitung gibt, indem er cotau auch in dem Sinne g chemin
ddournó) anfahrt. Drittens spricht die Verschiedenheit des Vokals in der
ersten Silbe für Trennung der Worter. Warum sollte das u des albani-
schen kut (abrigens heisst auch magyarisch kutya nicht tHandin, son-
dern (Hand)) in cotau als o, in city als auftreten? Hasdeu selbst
hatte unter No. 29 das o in cotau neben dein a in ceitu2et als eine Assi-
milationserscheinung zu erklaren far nothig befunden. Gegen die Ab-
leitung des Wortes creri (crieri, creeri) oder vielmehr *creru von cerebrum
lasst sich meines Erachtens nichts Ernstliches vorbringen. Z wischen an-
lautenden Konsonanten und r wird zuweilen ein Vokal ausgeworfen, zu-
weilen ein solcher eingeschaltet : vré=volere, feirömei=fragmen. Dieser
Ausfall des e nach c muss natarlich zu einer Zeit stattgefunden haben,
als das c noch allgemein die gutturale Aussprache hatte; in dieselbe Zeit
gehoren u=i in cucutei, i=i in scinteie, die Ilmstellung des i in clinga
(chinge0=cingula. Mit creri verhalt es sich also ganz ahnlich wie mit
franz. vaincre (=vinc're), faire (=fac're) u. s. w. B aus br haben wir
auch in intunerec=*intenebricus, luneca far *lureca = lubricare (vgl.
suspina=suspirare, viezune=viezure'); wie 1 aus bl in suld = *subla.
Indessen ist hier die Diphthongirung des e zu e und die Weiterentwick-
lung des ie zu einem zweisilbigem ie, ee, (vgl. z. B. hiiare No. 87 =
hiere und treera=triera für *triura=tribulare, wegen ie=iu s. S. XIV)
nicht im Mindesten auffallig. Dass ein alteinheimisehes crie, ¶Kopf),
welches im Albanischen fortlebt, auf lat. cerebrum, welches ja mit ihm
verwandt ist, eingewirkt haben kann, will ich nicht laagnen, aber ich
glaube nicht, dass criere von crie nach Analogie von spinare gebildet
worden ist. Denn in spi narmurde doch -are nicht -re als Endung ge-
fahlt und es musste criare erwartet werden. Nach Hasdeu kommt
dezgauc, descauc von Aka, ghiócti her; die Laute scheinen Bich dem zu

(1) Hasden selbst stellt diese beiden Formen S. 247 wegen n=r zusammen; wie er S.
308 richtig bemerkt, pflegt nr durch Assimilation bei folgendem n einzntreten. Lubri-
care scheint in den iibrigen romanischen Sprachen verloren gegangen nnd erst stater durch
die Gelehrten wieder eingeführt worden zn sein. Zwar leitet J. Coma in seiner Phono-
logie du Bagnard" lueydjye , aglisser, mener avec un traineaup (bei Bridel iuclji, ludzi)
von Zubricare ab; aber einerseits kann ich mir aus den verschiedenen Nummern , unter
denen jenes Wort bei Cornu vorkommt, seine Lautgeschichte nicht erkliiren, anderseits deu-
tet das, nach Cornn darauf znriickzufiihrende lueydze, ,,traineau", einen ganz andern Ur-
sprung an. Bridel hat die Pormen ludja, ludza, Woe, iuda, liudze, lieudje ludzon.
Schneller, ans dem Ladinischen Tyrol's: Nem, iOa, lidsa, hoisa, lesa luson, churw.
schleuss, schlieusa .

caldu.

ci
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widersetzen. Glioce (so finde ich in den WOrterbfichern) hatte ich mit galli-
cia (von gallica sc. nux) gleichgesetzt, auf welches Diez ital. guscio u. S.
w. zuriickfuhrt ; die Vertauschung von -icia mit -ocia findet sich in der
gleichen Wortform, wo sie eine ganz verschiedene Bedeutung hat : franz.
galoche u. s. w.=*gallocia=*gallicia (von gallica, cPantoffel)). Auf die
gleichbedeutende Wortform gullioca liesse sich trefflich ghiocd zurtickfth-
ren; aber auch nach der Erorterung Lowe's (Prodromus S. 298 ff.) sind
wir fiber die Formen gulluca, gullioca, gutillioca, culliola, gallicola, u. s.
w. noch nicht im Klaren. Dass hier nur verschiedene Lesungen ein und
desselben Wortes vorliegen, erscheint kaum glaublich. Ferner halte ich
die Verkntipfung von gdócd, ghiocei mit alb. kafket, kola far wenig an-
nehmbar. Alb. kohl war von mir als romanisches Wort gefasst worden
(vgl. z. B. span. coca, cHirnschftdeb); ob Bich kafkd damns entwickelt
hatte, wagte ich nicht zu entscheiden. Wenn ich indessen Mischung von
concha mit coccum verinuthete, so glaube ich jetzt eher, dass caucus her-
anzuziehen ist, welches ja dem Rumanischen als cauc, cTrinkgefass),
verblieben ist (cauc, Kappe), ist tfirkischer Herkunft).Aus sdnardt,

froh ) neben po-somorit, (finder) , ctrubsiunig ) , erschliesst Hasdeu die Ne-
gation po=alb. pa; ich betrachte die Sache als wahrscheinlich, aber so-
lange für nicht ausgemacht, bis entweder im Rumanischen weitere Ffille der
Zusammensetzung mit negativem po, oder im Albanischen das betreffende
Stammwort, nachgewiesen werden. Neben der ROslerschen Etymologie
des posomorit, von magy. szomoril < traurig , hatte auch die Miklosich' sche
von altslow. pohmuriti angefiihrt werden sollen.Die Uebereinstimmung
zwischen dem rum. lup6e, lupóne mit alb. uikónyet wird mit Recht her-
vorgehoben; nur fragt es sich, ob -onya im Albanischen haufiger ist, als
-onia im Lateinischen. Ueber das ableitende u in Zeitwortern der 3. Kon-
jugation hatte Diez keine Ansicht aufstellen konnen; Hasdeu halt es ffir
vorromisch, indem er ein solches u auch im Albanischen, Griechischen
und Slawischen findet. Ich bin nicht abgeneigt, dem beizupfiichten, nur
dfirfte it im alb. paguem, pqkuem, plumbuem, u. s. w. kaum der Ablei-
tung dienen; wenigsteus hatte ich geg. ue, tosk. ua als eine Diphthongi-
rung von o angesehen. Eine Entlehnung von aus dem Slawischen (gld-
sui=glasovati) ist mir nicht wahrscheinlich. Mitten wir in den ZeitwOr-
tern auf -ui nicht lauter Denominative, so warden wir sie vielleicht mit
den Per fekten der 2. Konjugation auf -ui in Zusammenhang bringen diirfen,
wie dies für franzOs. épanouir, e:vanouir, alt engenouir nothwendig ist.
Wenn ich durchaus nicht die Meinung derjenigen theile, welche die al-
bani sch-rumanische Wortgemeinschaft nur aus der mi ttelalterlichen Nach-
barschaft herleiten, so denke ich doch, dass einige Worter erst in spfiterer
Zeit aus dem Albanischen in's Rumfinische eingedrungen seien. Dahin
mOchte ich traistei (traistrd, taistrd, trastur), drastd, strakd (straistd)

u

                     



XXII

=trasta (trase), draeti, qtreqd rechnen; denn ist es glaublich, dass eine
Wortform staristra auf zwei voneinander unabhangigen Gebieten in so
ganz analoger Weise fortgewuchert habel Audi die, von den alten
Schriftstellern tiberlieferten Ortsnamen und sonstigen Worter konnen uns
bei der Aufsparung vorromischer Bestandtheile förderlich sein. Zu den
schon frilher liii RumAnisehen nachgewiesenen Pflanzennamen fügt nun
Hasdeu noch dracild hiuzu. Das rumanische mal begegnet uns sowohl
im Albanischen, als in illyrischen und dakischen Ortsnamen (Dimal-
lum, col. Ilialuensis), und endlich , wie Hasdeu zuerst wahrgenommen
hat, auch in zahlreichen magyarisehen aus dem 13 bis 15 Jahrhundert.

Deminutiv yon %cad, (Sumpf), wird mit den in sumpfigen G-egen-
den Daciens wohpenden Saldensii , mit dem pannonisehen Saldum und
dem mcesischen Stildapa in Zusammenhang gebracht.

Wo wir uns weder auf das Albanische noch auf alte Zeugnisse stii-
tzen kOnnen, da laufen wir freilich Gefahr, den Boden unter unsern Fus-

son zu verlieren. Die Annahme Hasdeles, dass die nachsten Verwandten
der alten Daker in der eranischen Gruppe zn suchen sind, hat für mich
nichts Unwahrscheinliches; indessen mit Sicherheit ist selbst die Stel-
lung des lebenden Albanischen innerhalb der indogermanischen Sprachen
bis jetzt noch nicht erwiesen. Und überdies lassen sich nOrdlich und slid-
lich der Donau recht verscbiedenartige Sprachen denken, welche WOr-
ter an das Rumanische abgeben mochten, wie ja Hasdeu .selbst eine Ver-
mischung der Daker mit keltischen Stamrnen vorausgesetzt hat. Solche
ethnographische Bestimmungen sind nicht geeignet, uns als zuverlassige
Wegweiser zu dienen, wenn wir yorrOmischen Uberbleibseln nachspuren.
Ich mOchte von ihnen ganz absehen und sagen : wo uns far rumAnische Wor-
ter, welche weder aus dem Albanischen noch aus einer der nachrOmischen
benachbarten Sprachen erklart werden kOnnen, andere indogermanische
Sprachen schlagende Parallelen darbieten, da darfen wir jene Worter
zwar nicht gerade als thrakisch, dakisch, getisch, keltisch u. s. w., aber
doch als vorrOmisch schlechtweg vermuthen. Die MOglichkeit aber,, dass
sie durch einen, uns unbekannten Kanal erst wahrend des Mittelalters
in's RumAnische gelangt sind, bleibt kaum je vollstandig ausgeschlossen.
Zu denjenigen Uebereinstimmungen, welche schwerlich auf Zufall beruhen,
zahie ich vor Allem : mele=kymr. malw, malw-oden, bret. mele'hu-edenn,,
zend. mitraka, lat. murex, (Schnecker. Recht ansprechend dithken mich
auch : blénde (blénze, (Lerchenfalke ) =lit. balandis, osset. ba-
Ion, (Tauber und Ode (Henkel.) = zend. gadha <MOrder). Wenn Has-
deu von Ode sagt : (vielleicht ein trakischer Ueberresb , so mag er
daran gedacht haben, dass moglicherweise das Wort, welches ursprting-
lich immer Mr die Zigeuuer angewandt wurde , durch die Zigeuner in

&MN.,

blenda"),
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Aufnahme gekommen ist, wenn es auch in den uns bekannten Zigeuner-
idiomen sich nicht vorfindet. Cabo, caldi41, welches dasselbe bedeutet
wie Ode, gehort ebenfalls der Zigeunersprache an : kali) bezeichnet Vier
den Zigeuner selbst.In Bezug auf manche WOrter driickt sich Hasdeu
mit einer durchaus gerechtfertigteu Zurackhaltung aus. Indem er zu
beisciu u. s. w. eine Reihe von indogermanischen Wortern, darunter auch
das deutsche bOse vergleicht,hatte er noch ital. bugia, prov. bauzia, cLug,
c Trug), anfiihren konnen, welche von Manchen ebenfalls auf dieses deutsche
Wort zurtickgefiihrt werden. Jedoch scheint der Grundbegriff des Stammes
&Is nach einer andern Richtung zu weisen, wenn wir aueh das Zeitwort
bliscli oder Ms& (so Pontbriant ; RW.11 das Ofener WOrterbuch) wel-
ches cantreiben), c reizen>, cschtiren), cliebkosen, bedeutet, ganz aus
dem Spiele lassen mOssen. Eher konnte mu bosnat das deutsche bOse ver-
glichen werden; denn ich glaube nicht, dass es mit bosumflat zusammen-
hangt. Das letztere (dessen Uebereinstimmung mit dem franz. boursouflé
zwar augenfallig, aber schwer erklarlich ist) bezeichnet caufgeblasen)
oder caufwallend), bosnat aber im G-egentheile c verschlossen,, es ist
Synonym von inchis (inclusus); auch lasst sich sn=tn im Rumanischen
nicht belegen. Hinsichtlich eines Wortes wundere ich mich Hasdeu
eine frahere Meinung, und zwar stillschweigend, aufgeben zu sehen. Dass
der Storch nach seiner weissen Farbe benannt sei und daher barilit zu
alb. bara gehore, erschien mir annehmbar, da ihn ja auch die Griechqk
als den Grauweissen (raccpiOc) bezeichnen, und ilberhaupt so viele "Vogel
den Namen von ihrer Farbung haben. Aber tinter allen Vogeln halts ich
ihn far den letzten, der Bich als Sanger bezeichnen lasst, und weder dürfte
ciconia mit canere, noch ballet mit gall, bard u. s. w. etwas zu thun
haben. Auf die Frage Hasdeu's, ob aus bret. barz nicht span. ital. garza
hatte werden konnen, mochte ich verneinend antworten, 1) weil 2 = d
sehr jung ist, und also ein spat mittelalterlicher Uebergang des Wortes
aus der Bretagne (oder aus Wales, wo dd=c1 gilt) nach den sildrorna-
nischen Landern gedacht werden milsste, 2) weil im Spanischen g fur b
nur vor u u. o und vor r eintritt, nicht vor a, wenigstens nicht vor an-
lautendem und nicht ohne assimilirenden Einfiuss. Uebrigens heisst
garza 4 Reiher, nicht cStorch). Dennoch liesse sich das sildromanische
und das ostromanische Wort zusammenbringen, wenn man von lat. ardea
ausginge, worauf dort garz Cin garzone ; vgl. franz. garce) eingewirkt
haben wiirde, hier ein alteinheimisches Wort bard. Bei nwcan, (Bauer),
cEinfaltiger, ,, welches sich im Magyarischen als mokany wiederfindet, wird

(1) Hasden betrachtet -ecii als Augmentativendung; aber da im Anslant der magyari-
schen Wiirter o regelmissig dnrch au wiedergegeben wird (z. B. ncticreivalcifi nyakraoa/o),
so wird anch ccadii dem idteren calo genau entsprechen.
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an kelt. mac erinnert; Beides liegt aber zu weit auseinander.Und wenn, wie
das wohl nmglich ist , molidvu und das gleichbedeutende franz. méleze
dinen Ursprung haben, ist es nothwendig, dass derselbe im Keltischen
liegl Ich aussere am Schlusse dieses Abschnittes den Wunsch, Has-
deu 'age seine vielen zerstreuten Artikel über die vorrtunischen Bestand-
theile des Rummischen zusammenfassen, und sie, nach einer einleitendeu
Darlegung der befolgten Methode, in franzosischen Sprache neu verOffent-
lichen, um den hiebei vornehinlich stinimberechtigten Indogermanisten
das Urtheil zu erleichtern.

Ich wende mich nun von den vorrOmischen zu den lateinischea Be-
staudtheilen, unci empfinde dabei ein iihnliches Gefal der Erleichterung,
wie der Texterklarer, der die Erciraa XrAlava überwunden hat, mid das wei-
tere DeutPn oder Bessern stets an mehr oder weniger zahlreiche Parallel-
stellen anknhpfen kanu. Ehe ich an die reichr Mille von Bemerkungen heran-
trete, zu welchen die verschiedenen Erscheinungsgruppen Hasden veran-
lassen , mOchte ich einige Worter aussondern , deren lateinisehe Herkunft
mir nicht sicher gestellt zu sein scheint. In aeuare=acquiere lasst sich -are
durchndscare neben nascere, scutpa neben seupi (wohl eher von conspuere
als von exspuere) rechtfertigen, aber (u=ói (=qui) nicht durch ciubuc no-
ben cibuc, cumili neben cimili, clupercd=magy. cseperke u. dgl., wo labiale
Konsonanten assimilirend wirken, ebensowenig durch cluturd neben citurd
la jenes die altere Form ist=türk. (uture, magy. csutora) oder quncd

(schon in deutschen Mundarten Schunken, magy. sónka) und kaum durch
Our (dessenEntwickelung durch gir aus gyrus ein merkwiirdiges Gegen-
stack zu ghib=gybbus=g ibbus bildet); denn unbetontes i nach einem
Guttural und vor einem Vokal bildet einen besondern Fall : aus acquiere,
*aciere ware aller Wahrscheinlichkeit nach acere geworden , wie aus
quietus: (Wee& Auch ist der Shin des Wortes der Herleitung nicht sehr
gtinstig. Diehis mit dem Zeitwort dichisi hat griechisches Aussehen; Ros-
ier versuchte es auf abtacoc zurtickzuffihren, aber mit wenig Erfolg. Einen
bessern Erfolg kann ich auch der Hasdeu'schen Etymologie nicht zirspre-
chen, weil sie eine allzu eigenthOmliche Begriffsreibe voraussetzt. Aus
gleichem Grund itherzeugt mich die, bei dieser Gelegenheit gegebene Deu-
tung von unéltd nicht. g Schale, Rinde> = (Festes) ist gewiss ein natiir-
licher Uebergang; mid doch wünschte ich für solz=solidum einige zwin-
gende _Analogieen.

Manchem Worte weise ich, vor Allem durch lautliche Erwfigungen be-
stimmt, eine etwas andere lateinische Grundform zu, als Hasdeu. Den
Uebergang von rj zu rq, wegen dessen sich Hasdeu auf slawiche Mundar-
ten und das Zakonische beruft (im Romanischen bleibt nach r immer der
Mande Laut; vgl. franz. cierge, churw. gliergia, glcergia u. s. w.), vermag
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ich ftir das Rumanische nicht anzuerkennen ; mid urn -a = -arius
zu setzen, wiirde der Ausfall des r eine weitere Schwierigkeit darbieten.
Wenn nun aber auch r aus rj entstehen kOnnte, so wiirden wir doch nicht

cerst, cerezra, sondern ceq, cerut, cerurd erwarten; wie kame
denn i in diese beiden letzten Fortnen ? Ich ziehe es vor, ein altes sig-
matisches Perfektum anzunehinPn ceri, woraus dann als ob ceri- der
Stamm ware, ein nettes Perfektum mit u abgeleitet wurde; vgl. einerseits
das regelmassige , anderseils Bildungen wie altspan. truxe
= *traxui, prov. vesqui= *vixui, ital. vissuto, prov. tenisut u. S. W.
Eine Unregelmassigkeit lage allerdings in dem =s vor u. Curcube-
nos steht mir nicht fur *cucurbitosus, sondern far *cucurb(it)mosus (von
cucurbitinus); es wurde *cucurba als Stammwort gedacht, wie beim De-
minutiv curcubqa far *curpubetita. Das pèpene, wozu es gehOrt, unter-
scheidet sich wenigstens im Akzent nicht vom lat. péponem, denn so ist
zu betonen (griech. lairova); das Italienische mid Spanische haben den Ak-
zent verlegt (popóne, pepino). Warnm soll gurgniu nicht ---- gurgu-
lio, sondern = *gurgullus sein? Lautliche Bedenken kann ich nicht ent-
decken und Nominativformen Ton Maskulinen der 3. Deklination haben
Bich ja noch sonst erhalten, wie drac = draco, onz=honzo, sórd=so-
ror, rece=recens, erpe=serpens. Zn diesen Unnte auch judec=judex
gehoren. Hasdeu aber sieht darin einen nach falscher Analogie aus dem
Plural juded abgeleiteten Singutr. Diese Annahme ist innerhalb des
Rumanisehen gewiss berechtigt (fórec wird ans ered, berbec muss aus
berbed gebildet sein in diesen beiden WOrtera hat das RumAnische den lat.
Akzent gewahrt, wahrend das Italienische bérbice, wie sorce, und dasFran-
zosische souris, wie brebis spricht) und Msst sich auch auf Feminina, wie
Azle& (falx), junined (junix), ferega" nucd" (nux), salcd (salix), aus-
dehnen. Indessen muss daun das Verhaltniss des Rumanichen zum Ita-
lienischen klar dargelegt werden; das letztere kennt eine Reihe Ton ent-
sprechenden F5,1len, wobei der lateinische Nominativ Sing. als Grundform
angesetzt wird (vgl. besonders Escoli Arch. glott. II. 431 f.). Denn
wenn auch sorco sirh zwanglos der Hasdeu'schen Annahme ffigte, so
wtirde dies schwierig.er bei neapol. jureche (das zunachst für *jureco ste-
hen infisste) und uninOglich bei rddica (rum. riVlicke ist = radicula) I
sein. Was nun die Form jude anlangt, so kann dieselbe durch Apo-
kope ebensowenig aus judece entstanden seinso meint Hasdeu wie
aus rum. judec=judea, also einst *judecu. Sie erkMrt sich nur aus ei-
nem urromanischen jud,ec=judecs, auf welches neapol. jureche und wohl
auch. rum. judeca zurtickgehen. Vgl. span. cal=calx, neap. Fele=Felix

) Prov. junega bezieht Hasdeu. No 99 auf junicem; es dicrfte aber wohl junega be-
tont werden milesen, womit, Diez zufolge, jurass. gegna zusammenhangt.

:

certa,

(fdix),
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(-icis), lombard. cotorna= coturnix (-ids) , tosk. orafo=aurifex. In
mar sieht Hasden nicht morsico sondern mordico ; wahrend es sich aber
aus jener Form auf's Einfachste entwickeln lasst (s=rs wie im franz.
museau =prov. mursel vom gleichen Stamm, und im rum. dos, sus; r=sc
wie in muichiti = musculus, roururel = labrusca u. s. w.), Weiss ich
nicht wie rd vor c zu werden soll. Mu,rel = monticellus warde keine
gentigende Analogie gewahren , auch wenn hier wirklich =nt ware.
Doch ist muncel die regelrechte Form, und daraus vielleicht muscel unter
dem Einfluss irgend eines andern Wortes entstellt. Salbed wird eber =
exalbiclus, als = subalbidus sein; die Silbe ub konnte nicht wohl vollig
schwinden. Spre leitete man bisher von ex-per ab; Hasdeu (S. 111) von
super. Dern Sinne nach passt das letztere besser, nicht aber dem Laute
nach. Die Verlegung des Akzentes kann nicht durch griech.. Ungp wahr-
scheinlicher gemacht werden. In sprincena= superincilium, far superci-
lium, stelit spresuper vor der Tonsilbe. Man Unnte zwar sagen, dass
auch ausserhalb der Zusammensetzung die Praepositionen des eigenen Ak-
antes ermangeln; nichtsdestoweniger sehen wir, dass die zweisilbigen durch-
aus behandelt werden wie andere zweisilbige WOrter, ausser wenn sie
den Anschein zusammengesetzter Praepositionen annehmen. Man fahlte in
den ersten Silben von intra, infra, intro die Praeposition in, und betonte
desshalb in-trd, in-frd, in-tre (ital. tra, fra, stidrum. tru). So Mlle man
vielleicht in der 2. Silbe von super dre Praeposition per, und betonte su-
per, rum. spre. Es warde sich demnach far spre die Hasdeu'sche Etymo-
logie mit der andern, auch yon Diez wiedergegebenen, verbinden. Mit spre
ist zusammengesetzt das veraltete prespre, prespe, pespe, an dessen Stelle
heutzutage preste, peste gilt. Cipariu und Cihac erklaren das letztere :
per-extra; aber es wird schwer, an seiner Identitht mit dem erstern zu
zweifeln. Anderseits ist der Uebergang des p int etwas hOchst Befremdli-
ches. Indessen wenn auch in tricolidu fur pricolidu sich irgend ein
anderes Wort eingemengt haben wird (wie ja die letztere Tone selbst aus
vircolac entstellt ist), so scheint mir cref, far *crest=crispus gesichert
(auch im Deutschen Kraus, Kraust, Krausp nebeneinander), wie trotz der
Bedenken von Diez doch wohl ital. visto= vispo ist. Und in prestewre-
spe wirkt das anlautende p dissimilirend, ganz so wie in slawischem to-
pol=populus das zweite.Teirmure mOchte Hasdeu eher von termonem als
von terminem ableiten; der Uebergang des n, in r steht ihm sicher. In-
dessen lonnte terminus zunachst zu termulus geworden sein; die Ver-
tauschung der Endungen -inus und -ulus (vgl. -ide und -ulus in it.

(I) Ebensowenig vermag ich mir physiologisch die Einschaltung des s Tor einer Tennis zn-
rechte zn legen, wie wir sie in ascuti=*acutire, lespede=lapide (zn XXVI), flustura,fluftu-
ra neben flutura, rostogol neben rotocol wahrnehmen.
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bussolo=pyxide, trespolo=trespide), welclie wir wohl auch in vergurd d.
i. virgula=virgine anzunehmen haben, erscheint hier besonders begrandet,
indem m ein folgendes n zu 1 dissimilirt (vgl. it. meliaca, span. comulgar)
und i vor lzu u wird (vgl. it. nespolo, debole, rum. *Our). Ganz so ital. te-
molo=thyminus. Auch der Friauler hat die Endung gerade von terminus
abgeandert : tiermi, tiermid. Uebergang von* Icirmurti zu Ormure kann
nicht befremden. Am Einfachsten ist es vielleichtauch in Anbetracht
des' Sinnesvon der Pluralform idrmuri auszugehen, die sich entweder
=termuli für termini oder termora far termina (vgl. altital. nomora=
nomina) fassen lasst. Daraus ware als Singular sowohl tam (das aber
auch kir termen moglich ist) als tcirmure zurackkonstruirt worden. Nach
welchem Gesetze tdrm und ertri, nebeneinander stehen, lese man in Lam-
brior's trefflicher Abhandlung (Romania VII) nach.

Zuweilen weiche ich nicht in Betreff des Ausgangspunktes, sondern
nur der lautlichen Erklarung von Hasdeu ab. Aud ist ein merkwurdiges
Ergebniss aus lat. uva, Wegen der Diphthongirung vergleicht Hasdeu
ploae=pluvia; aber in pluvia ist u kurz nnd in uva lang. Es ist die dis-
similirende Wirkung des v auf ein vorhergehendes 6, ii, It zu beachten :

1 vulo.arl. óvo : Ovo,ovum; statt .ital.bI span. ovo : uovo, huevo

v. ulga. fl..plOvia : plOviapldvia; statt
it. poggia, franz. ploie : pibggia, pluie (=* plueie)

i -vulgar]. uva : ovaiiva; statt ruman. ud : aud (=*oaud).

Hasdeu glaubt, es sei o in *oaud und *ostrachind als unbestimmter Ar-
tikel gefasst, und daher abgeworfen worden. Auch stridie=àazpOt würde
sich dieser Deutung filgen. Allein meine§ Erachtens sind strachinet und
stridie nicht anders zu beurtheilen als sparangd=asparagus, stinger=
extinguere u. s. w. Die Sprachen, welche eine Neigung zum s impurum
haben werfen auch o vor demselben ab (vgl. ital. seuro, spedale). Ob in
rum. scorui=altslaw. oskorue, o abgefallen ist, bleibt wegen des klein-
russ. skoruq dahingestellt. In aud = *oaud sehe ich eine Schwachung
von oa zu a, aber eine ganz vereinzelte, welche von der in afard, povard
(No. 144) und va=*voa(le) hinlanglich verschieden ist; auch a far ed,
span. e far ué u. s. w. pflegen nur im Inlaut aufzutreten. ,Diese nieine
Erklarung wird aber auch nur unter der Bedingung Gultigkeit haben, dass,
wie Hasdeu ohne Weiteres annimmt, dud betont wards. Die von Cipariu
beigebrachte Dativform aoiei kann kaum anders zu fassen sein als=diii
±ei (oder steht aoiei irrig {fir ao-ei, welches zu erklaren ware, wie vd/-
ceao-i S. XVI, roao-i bei Cipariu ?), aber die alte Nominativform auo hat

a
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wohl den Akzent auf dem u, da aus dud ao hatte werden milssen. Und add
sprechen in der That die Sildrumanen, sodass hier a vorgeschlagen er-
scheint, wie im stidrum.admbrd und wohl nth in azku, cGreis) (doch was
ist dies 7) Dass pi, an Stele von sase sich nur vor s und 2 findet,
ist gewiss als ein wesentlicher Umstand festzuhalten; es fragt sich nur,
ob hier eine positive, eine wirkende oder eine negative, eine gestattende
Bedingung vorliegt. Denn wtirde wenigstens, was den Aus laut be-
trifft, das RegelmAssige seiu, dem ital. sei entsprechend, wie no); dent 1-
taL noi (vgl. trei, neben ital. tre). Sase ist auffallend; die Erhaltung des
auslautenden s bringt uns auf die Vermuthung alteinheimischen Einflus-
ses (vgl. alb. gjastd). Rdecira, rdshira, ist mir kein Beleg fur den
Wechsel der Aspiration, denn verhalt sich zu s nicht wie p zn n oder
x zu k, und auch h ist nicht, wie this altgriechische x, Aspirata, son-
dern Iteibelaut. Allerdings wird h (=f) unter dem Einfluss des voraus-
gehenden s zu k geworden sein; s ist dant' wiedernm, wie auch in ande-
ren Fallen, vor 1c zu 2 geworden. Die entgegengesetzte Lautentwicke-
lung k: h: f belegt Hasdeu durch ein magyarisches Lehnwor t. Dass
mopen=rnogén eine rein lautliche Erscheinung (2n=2t) enthalte, wird
durch den Hinweis aufdumésnic=daméstec nicht wahrscheinlicher; denn
in duniesnic hat sich die slawische Endung -nik eingemischt.

Der letzterwahnte Fall gehort zu einer Gruppe von Erscheinungen, auf
die Hasdeu sonst ein scharfes Augenmerk gerichtet hat. linter den lexi-
kalischen Analogiebildungen sind vielleicht diejenigen die bedeutsam-
sten, welche durch das Eingreifen einer fremden Sprache hervorgerufen
worden Bind, und weit zahlreicher, als man anzunehmen pfiegt; denn es
liegt auf derHand, wie oft sich ein solches Eingreifen dein Nachweis
vollig entziehen muss. Bedenken wir dies, so wird von den Rathseln der
romanischen Etymologie, welche bisher der verzweifelndsten LOsungsver-
suche gespottet haben, manches uns weniger rathselhaft erscheinen,
manches sogar wirklich erschlossen werden. Ich glaube nicht, dass
es ein schwierigeres Problem auf diesem Gebiete gibt, als Zn ent-
scheiden ob die Stamm jenes Zeitworts der 1. Konjugation, welches
cgehen) bedeutet, unibl amn (imn-, umn), an ,
and, al, ale miteinander in Zusammenhang stehen und sodanu in
welchem. Hasdeu betrachtet die Gleichung fran. aller=altfranz. aner
adrzare als erwiesen. Indessen, wenn auch im Altfranz. aner und aler
nebeneinander vorkommen, so ist doch ein solcher abergang von n zu 1
unglaublich; die von Diez angefohrten velin und orphelin haben keine
Beweiskraft : 1 entsteht aus n nur durch Dissimilation, namlich in der
Nachbarschaft eines andern n oder m. Vom franz. aller kanu friaul. lá
für *ale/ (1. P. Plur. des Imperativs : alin neben lin, ja sogar anin) nicht

gat,

(imbl),
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getrennt werden. Sollte nicht in das Zeitwort aner, *and, mag dessen Ur-
sprung nun sein welcher er wolle, ein keltisches Zeitwort eingeschmolzen
sein 7 In den brittischen Mundarten treffen wir den Stamm *el, (gehen,
(z. B. Kymr. el-af,, ich werde geheu , ich ging). Um von dieser
westlichen Abschweifung zum Rumanischen zurtickzukehren, so hat Has-
deu eine Reihe rumanischer Wortformen angeftiht, welche verschieden-
gradige Mischung slawischer und lateinischer WOrter darstellen, so cd-
cdrezd=ctica(re)±(g)réza, coderite=códd.-1-(topo)riee, judq=judec±

a2ijdere = as.t.-1-(tako)jclere (zu No. XV). Gewiss kann wiede-
rum nach aijdere das entgegengesetzte altminte zu altmintre sich ab-
geandert haben (so hat sich vielleicht auch altlat. aliuta erst nach ita
gebildet); indessen vergesse man nicht, dass int Romanisohen r unter ganz
gleichen Bedingungen sehr haufig eingeschaltet wird (vgl. vor Allem
friaul. .mentri). Sehr treffend. zeigt Hasdeu, wie dieses Wort weiteren
Einflassen der Analogie ausgesetzt gewesen ist : altmintre-lea wie aldoi-lea.
Statt alt, al finden wir in der ersten Silbe auch a, ai : almintrilea, ai-
mintrea. Oh in acept=aitept lat. accepto rnitspielt, scheint mir um
so zweifelhafter, als die vulgarlateinische Form theses letzteren accapto
war. Es wird wohl eine Umstellung des qt zu t statigefunden haben
(die umgekehrte allerdings niiumt Hasdeu in mo2t-en an), wie Bich sonst
t=st findet (s. Hasdeuzu tol=stola, wo vielleicht noel' crq, und aus dem
Italionischen eiuige schlagendere Beispiere als zolla anzufthren waren).
Miklosich hatte Entlehnung von vlid4vd aus dem Slawischen angenom-
men; indessen wfirde altslaw. vidova im Rumanischen vddoavd,nie veidu-
vd und noch weniger die unter No. 191 angefahrte Form WWI ergeben
haben. Aber Einiluss der slawischen Betonung auf das lateinische Wort
nehme auch ich an; das Stidrumanische betont noch : vedud. Omnor
betrachtet Hasdeu als das Ergebniss einer ihm nicht nachweisbaren Yolks-
etymologie; konnte aber nicht ohne Weiteres mit Mannlein" (onsor) das
Zapfchen (dies ist die gewohnliche Bedeutung des Wortes) bezeichnet wor-
den sein

Nicht minder als auf die aussere Form der Wörter, bethatigt sich die
Wirkung der Analogie auf die Bedeutung derselben. Und zwar kann hier
zunachst noch die Form betheiligt sein : wie begriffliche Uebereinstim-
mungen formelle veranlassen, so entwickeln sie sich mit ihnen zugleich ,
oder werden durch sie veranlasst. Dann aber kann ohne irgend welche Be-
theiligung der Form ein Begriffsibergang einen andern nach sich ziehen;
so haben z. B. die Rumanen Anker" = Katze" (des Schiffes) aus dem
slawischen entlehnt. Nicht aber scheint mir dies der Fall zu sein mit
maruntai,e, Eingeweide". Hasdeu mint , man bemiihe sich vergebens
dieses Wort in logischen Zusammenhang mit minutalia Kleinigkei ten, zu

el-w n,

sudid,
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bringen. Aber schon im Lateinischen bezeichnet minutal ein Gericht von
Kleingeschnittenem, eine Art Ragout oder Hachis, und wenn selbst seine
Bestandtheile vorzugsweise Gemuse gewesen waren, so warde das Wort
doch schliesslich ebensogut zur Bedeutung von cEingeweidel gelangt sein
lanmen, wie das franzOs. haricot (de mouton) (Ragout von Schapsenchisch)
zur Bedeutung cBohne). Vgl. mittellat. minutia porcorum, span. menu-
do, menudencias, cEingeweide von Schlachtvieh) , franz. menu cGe-
krOs von Schlachtvogeln ) , ital. minugia, (Darm), deutsch c Ganseklein) u.
s. w. Einwirkung von drob 1) StUck, Brockeu 2) (Eingeweide) braucht
also nicht angenommen zu werden; und wiederum kann im Slawischen die
zweite aus der ersten Bedeutung hervorgegangen sein (wie Miklosich's An-
sicht ist) ohne dass altslaw. xtroba dabei thatig war. Hieher ist such der
Fall begrifflich analoger Ableitungen zu rechnen. Z.B. von <Tag ) rumanisch
wie slawisch : gut c tagen =glucklich deben ). Vgl. die anderswo von Has-
deu besprochenen frdtat und suratd, welche slawisehe Partizipialformen
pobratim mid posestrima uachahmen. Die Yolksetymologie eines Wortes
lateinischer Herkunft zieht eine Herleitung eines slawischen Stammes nach
sich : godinac, ghidinac (Ton godind)=pldcintd, als ob dies von pldcê ware.
Wie es scheint, lag hier die schwachste Vertheidigungslinie des Lateins
gegentiber den alteinheimischen Sprachen. Ja, nachdem diese selbst ausge-
storben waren, mochte so zu sagen ihr Geist auf die Entwicklung der neuen
Mundarten einigen Einfluss austiben, insofern namlich als die nationalen An-
schauungen und Gewohnheiten, ivelche sich in dein semasiologischen Sys-
tem der alten Sprachen abgepragt batten, die Romanisirung tiberdauerten.
Ueberhaupt steht die Gesthichte der Bedeutungen in einer solchen Abhan-
gigkeit Ton der Kulturgeschichte, dass wir tins Tong ausser Stand sehen
far jene in gleicher Weise feste Richtschnuren zu ziehen, wie Mr die Ge-
schichte der Laute; tausend Zufalligkeiten greifen storend ein. Den Ueber-
gang von serb. prasiti cferkeln) (von altslaw. pras,a, Schwein) zu ruman.
prdsi, erzeugen, gebaren) (davon wieder prdsturei ( Stute ), es ist dies
einer der Nachtrage, welche Hasdeu zu dem reichen Verzeichniss Miklosich's
gibt) werden wir begreifen ohne ausdriicklich dartiber unterrichtet Zn sein,
welche wichtige Rolle das Schwein im Leben des Rumanen spielte; ebenso
wie uns die Benennung des Schweins auf der Insel Guernesey : aver den
Werth, welcheu diese Thiere fur die Iuselbewohner hatten, darthut. Wer
aber warde wohl auf den Gedanken kommen, dass das romanische Wort
ftir (Leber ) eigentlich (mit Feigen Gemastetes) bezeichnet, wenn uns
gewisse gastronomische Vorschriften verloren gegangen waren. Wie viel
gerade im Rumanischen inOglich ist, veranschaulichen Gleichungen, wie

gehen ) = tauchen ) , gewinnen ) = < zuchtigen ) , (heilen ) = < rachen )
(No.192), c schOpfen = (mischen) (No.116) u.a. Aber wenn such hier jene
entschiedenen Yerneinungen nicht am Platze sind, welche wir da a ussprechen
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diirfen, wo es sich um Lautliches handelt, so bleibt es doch gerathen, ei-
nen starkern Bedeutungswechsel nicht anzusetzen ohne dass die Identitat
der Aussern Form geradezu in die Augen springt, und desshalb habe ich
mich oben hinsichtlich einiger Etymologieen Hasdeu's bedenklich gezeigt.
Uebrigens werden ausser den eigentlichen, den wirkenden Analogieen,
auch ganz abgetrennte Parallelen Belebrung gewahren; so gestehe ich, dass
die Herleitung des lateinischeu unio, t Zwiebel), von ure-re (*us-nio) sich
mir durch das gleichbedeutende rum. usturoiu von ustura (vgl. auch
altslaw. éesnikti) sehr ernpfehlen wiirde, wenn nicht die Bedeutung tiler-
le) uus doch auf unus yerwiese. Und wenn Hasdeu zu foi2or cLaub-
gang> , dann c Galerie) , <Allan ) , <Gartenhaus ) , i Lusthaus ) , c Empfangs-
zimmer.), das franz. feuillée, cLaube, , folic, (Lusthaus 1 (i m Mittelalter I a-
tinisirt: folia, foleia)vergleidt, (auch das deutsche Laube vereint in ahn-
licher Weise verschiedene Bedeutungen) so denkt er sich gewiss beide
Entwicklungen unabhangig von einander. Dezvoalbere = ital. disinvol-
tura, c Geschicklichkeit 2. , ist vom gleichen Standpunkte aus zu beurtheilen.

linter den Neubildungen aus lateinischen Bestandtheilen, welche in
Hasclen's Worterbuch enthalten sind, beansprucht eine und die andere
besonderes Interesse. Die beiden Formen funicel und fughicel weisen auf
eine gemeinsame Grundform fungicellus zurtick. Far n=ng wfisste ich al-
lerdings keinen Beleg, und ohne die zweite Form wfirde ich an *furuncel-
lus=furunculus (vgl. span. carboncillo= carbunculus u. s. w.) gedacht
haben : es hatte sick dumb Assimilation des r an n (s. Hasdeu zu No.
189, und vgl. besonders funingine=yuringine=fuligine) zunachst *fu-
nuncel und dann durch Vertauschung der Silbe -unc- mit -ic- (vgl. ri-
nichiu = rdrunchiu) funicel ergeben. ltherzeugend wird darge-
than, dass nit,el, cein klein wenig} aus der alten Form nilchitel zusam-
mengezogen ist, einer Verkleinerung von nerdt=nescio quantum (vgl.
nline, nescare). Yon Adjektiven sehen wir ZeitwOrter zweier verschie-
denen Konjugationen unmittelbar abgeleitet, um eine Bedeutungsverschie-
denheit auszudrücken : ferióa, tglacklich sein); ferici , tglucklich ma-
chen), mesera, (arm machen); meseri, carm sein) (aber wir finden
auch Formenverschiedenheit ohne Bedeutungsverschiedenheit, z. B. ade-
vera und adeveri, cwahr machen) d. i. f erweisen ) molip und mole0
(Cihac) cweich macho) mucegdia und mucegdi (Cihac) cschim-
melig werden.)). Hasdeu spricht bei dieser Gelegenheit von -ez-und
-esc- als ableitenden Suffixen, wahrend dieselben im Humanischen doch
zu fiexivisehen Suffixen herabgesunken sind. Ableitend ist -ez- noch in
cutezd, retezd, rdncheza u. s. w. Dass wir in diesem -ez- das griech.
-tt- zu erkennen haben (boteza=Pocitt(Cav) unterliegt kaum einem Zwei-
fel. Es ist merkwardig, dass auch im AltfranzOsischen bei einigvn Zeit-

-

                     



wOrtern der 1. Konjugation eine Erweiterung durch -is- oder -iss-
eintritt; dieselbe bedarf aber einer anderen Erklarung : pruis und probez
=probo treffen nur zufallig zusammen.In sehr friihe Zeit wird die Bil-
dung *feminus (ruin. famen, femen, bei Kaball. avicievou, a..,1 h . TO4p=,91-
knx60 von einem adjektivisch aufgefassten femina hinaufreichen, in kin-
gere *feminea (nordruin. feméie) far fentina(stdrum. femena), wozu Hasdeu
sehr passend serb. ;REHM vergleicht (auch an das deutsche (Mensan
kaun dabei erinnert werden.) Ein bemerkenswerthes Ortsadverbium weist
die Urkunde No. XXXI elfmal auf, namlich cice, welches Hasdeu dem
ital. q.,ici gleich stellt; ein kleiner Unterschied besteht dennoch : dieses
ist=eccu hic-Hcce hic, jenes=ecce hic±ecce hic.

Uebereinstimmung des Rumftnischen mit den andern romanischen Spra-
chen spricht fiir das Vorhanclensein alter lateinischer orter, so z. B.
eines *nzateuca von dem wenigstens das Stammwort uns durch die Schrift-
steller tiberliefert ist, und eines *gaius oder ahnlich, von dem sonst keine
Spur geblieben ist. Wenn nun aber der romanische Name des Holzhahers
nicht aus dem Germanischen hergeleitet werden kann, so ist dies auch
moglicherweise far das tibereinstimmende Wort, welches (munter,

bedeutet nicht thunlich; man wird fast versucht an ein mit gau-dere,
gav-isus zusammenhadigendes Adjektiv *gavius zu denken. Ich erinnere bei-
lAufig an das lat. gavia, (MOwe), welches in verschiedenen romanischen
Formen fortlebt. Was die Ableitungssilbe -an, in mestecan anlangt, so
erklare ich sie, wie Hasdeu; im Stainm aber scheint mir nicht das Zeit-
wort masticare sondern das , damit verwandte Hauptwort mastix enthal-
ten zu sein, mit dem schliesslich jede Baumfeuchtigkeit und also auch
der Birkensaft bezeichnet werden mochte.

Schon in fruhern Jahrhunderten hat der Handelsverkehr dem RUA-
nischen WOrter aus andern romanischen Sprachen zugefithrt. Eines der
bemerkenswerthesten darunter ist zgarburd = ital. scarpola (eine mir
tbrigens nicht bekannte Form). Zg=sc findet sich auch sonst zgaibd,
zgurei (auch alb. zgebe, zgjurd), ganz so wie ital. sgurare, sgonzentare.
Man darf auch zb =sp und zd = st erwarten; letzteres haben wir wohl in
sdróe = strues, wenn nicht etwa die Nebenform dróe auf einen andern
Ursprung hinweist. Auffalliger ist in zgarburd das rb=rp. Theses Wort
hat mich an ein Wort für (Holzschuh) erinnert, welches tber Friaul und
Tirol in mannigfachen Formen verbreitet ist : sgalbera, sgalmera, sgalmare,
galmine, dalmine, dermine, darmole, u. s. w. Die unmittelbare Her-
kunft des ruin. cioe, acide vom. ital. acciajo gilt mir nicht für ausge-
macht; wie erklart sich ó = a? OiOe warde nicht sowohl aciarium als
= *acionia sein. In welche Zeit die Mtesten deutschen Bestandtheile
des Rumanischen gehoren , ist schwer zu entscheiden. Zu dem Worte

lu-
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gaki bemerkt Hasdeu ausdriicklich, dass nicht ein alter Germanismus im
Rumanischen vorkomme. Und doch hat er einen solchen vor Kurzem in
eller sehr scharfsinnigen Abhandlung nachgewiesen ; die Fee Filma bei
den Banatern, die Personifikation des Fiebers, hat ihren Namen von den
Gepiden erhalten (goth. us-film-ei, altnord. felmr, tEntsetzen,). Die
Zusammenstellung ist von Seite des Lautes und des Sinnes gewiss nicht
anzufechten; aber dass sie dfe einzige ihrer Art ist ! Wahrend des spa-
tern Mittelalters haben Bich ohne Zweifel manche deutsche Worter im
Rumanischen festgesetzt. Dalin rechne ich Tirasen und ;sold oder
jold (Schuller), welches bei den siebenbtirgischen Rumanen wie bei den
Slawen und Magyaren vom cSchinken, gebraucht wird (auch unc ist
ja deutsch), sonst im Rumanischen aber die Bedeutung thifte" hat.

Zahlreiche WOrter aus andern indogermanischen und nicht indogerina-
nischen Spracheu werden von Hasdeu erklart; die aus dem Kumanischen
sind von besonderem Interesse, doch verbietet mir meine Unkenntniss die-
ser Sprache nneres Eingehen. Oft bleibt es tibrigens dahingestellt aus
welcher Sprache das Rumanische zunachst geschopft hat. linter man-
cherlei Lauterscheinungen, die hiebei zu Sprache kommen, greife ich
nur eine heraus dia Eiuschaltung des 1, wie wir sie in bikug neben
birg, jiltu neben jalis wahrnehmen, womit Hasdeu molitvélnic neben
molitvénic und Covlicd=slaw. sovika, und sorlita von
sor=kuinan. sar, verhindet. Indessen haben wir zu unterscheiden.-E/nic
auch -alnic ist eine ganz rumanische Endung (cdpit-etnic, dontn-elnic,
fdpt-elnic, fiint-elnic, muier-ebnic, padur-elnic ii. s. w.), welche durch ge-
wisse Formen mit etymologisch berechtigtem 1, wie postelnic (altslow. po-
stelinik), strcidalnic (vgl. altslow. stradalinik) hervorgerufen worden ist.
Umbildung wie in molitvelnic z. B., noch in pomelnic für pomen-nic, pe-
celnic=slow. peeatnik. Ebenso verhalt es sich mit médelnitd (No. XXXI)
=altslow. médenica, rdsalnitd neben rdsadnitd, stelnitd = altsl. stenica,
peduchelnitd, urechelnitd u. s. w., deren Vorbilder in aidelnitd=altslow.
1cadilinica und dgl. zu suchen sind. Das 1 ist slawisch, es gehort dem
Part. praet. act. II. an, TOD welchem zahlreiche Ableitungen auf
-nica gebildet sind, z. B. altslow. ska-

taatelinica etc.; neuslow. pihalnik, umétalnik, vse
kalnik, nosilnica, spovcdalnica. In den Formen éovlicci u. s. w., auch
sorlic neben soric, wohnt dem 1 deminutive Kraft bei, vgl.
corn-ul-q, auch porc-ul-en u. s. w. Ich
bemerke auch cckliga=c4tiya, corasid=corastd.

Eiu Wort babe ich inir his zuletzt aufgespart, weil es eine langere
Erorterung verlangt, das Pronomen o namlich. Hasdeu identifizirt zu
Urk. XXVI dassel be mit dein unbestimmteu Artikel o, und erblickt hier
einen vorrOmischen Ueberrest. Aber es ware (loch höchst befremdlich,

3
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musc-ul-V,

tinlicet far

-nikii,
bajodinikot,

delinikk, doilenica,

                     



wenn die feminina o hinsichtlich ihres Ursprungs nicht zu den Masku-
linen lu, u gehorten. Ich stimme daher mit Cihac in der Trennung
beider o und in ihrer Bedeutung aus una und illam tberein, durchaus
aber nicht in ihrer lautlichen Erklftrung. Zunachst einige Worte fiber o=
una, altnordrum. u. sadrum. und (aber westrum. nur o). Aus und wurde
ud. Wir haben zwar keinen andern ganz entsprechenden Fall; der Schwund
des u zwischen zwei Vokalen findet sonst nut unter zwei Bedingungen statt:
1)nach d: grdA, NA', 2) vor i: vie, al=vinea, anni. Allein da hiedurch
im Allgemeinen eine- weit geringere Widerstandskraft des n für das Rit-
manische, als z. B. far das Italieuische bezeugt wird, so konnte wohl
auch einmal ausser der Regel, und zwar in einem so haufig vorkommen-
den und so rasch gesprochenen Worte, wie un, das n wegfallen; Mr die
besondere Behandlung derartiger Worter liessen sich hinlüngliche
Beispiele aufstellen. (RI aber muss, wie wir gleich sehen werden, o er-
geben. Der Stammbaum des andern o ist folgender :

(i)11a

*ua.
westrum.(Valdarsa)
vo, von Ascoli dem
nordrum. vo=vreo
drgendeine, gleich-
gesetzt.

nordrum. und westrum. o,
stidrum. u (auch in No. XXVI,
wo aber u und o tberhaupt
öfters vertauscht werden).

Ich werde versuchen die beiden Hauptithergange durch hinreichende
Be lege zu erweisen, wobei ich bemerke, dass ich tonloses o und u zwi-
schen Vokalen nach den Angaben Einheimischer als gleichwerthig ansehe.

1. 0=u4 :
a) im Anlaut=va :
ora2=magy. vdros (von Hasdeu angefuhrt),
Orrhéia=Vdsdrhely.
0=va=*voa(le) gehort nicht hieher, die verschiedenen Formen für

vult sind so zu ordnen

va
a

Anlautendes v PAM ab, wie in den andern Formen desselben Zeitwor-
tes (eri, or).

Vo=va (und ebenso die oben angeffihrte valdars. Form filr illa) beru-
hen auf Assimilation NNie ham, luo=ludm, luá, ploo=plod. Hasden

XXIIV

5va *ua

:
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lasst in den beiden ersten Formen o aus va enstehen ; allein dies gelit
nicht, da nur unbetontes va zu o wird, und da ev in u enthalten ist, wie
ja Perf. luai, Inf. lua 1) deutlich zeigen, Im Stdrumanischen wird hier
ev zu o (loai, toare), und so haben wir im Praesens lom, loti far *loom,
*kali; das Westrumanische bietet statt des ev ein leicht verflüchtigtes
u : ldam lam, MO k, Ida la, u. S. W.

b) im Auslaut:
ct)=ua. Bei den zahlreichen Pluralen auf -ao von Singularen auf -du

(meisst=magy.-6) :
halao=*haluti (Ofener Wtb. haledud) von haldu,
hcilditao=*helltaud (Ofener Wtb. halaOodd) TOD haldedu,
macao=*macaud von maedu,
valao*valaud von valdu.
Die Plurale solcher Nomina finde ich auch in -ae und -de angegeben.
p) =ua = (4)-a : .
vdduo neben vadat', vdduvd=vidua,
auo (altnordrum.), eta (sadrum.)=ua (so schon vulgarlat. far uva).
7)=ua=va :
do (in aoieil altnordrum.) neben dud (alt)=uva,
noao (stidrum. nao) neben noaud=nova,
oao neben oauti=ova,
ploao neben ploaud=pluv(i)at (vgl. ploaie=plu(v)ia),
greao (stdrum.)=*greaud=greva far grave.
a)=ua=va=ba:
lao (stdrum.)=faba,
zao (Ofener Wtb.)=Cap (sptttgriech., in lat. Glossen zaba; s. LOwe

Prodrom. S. X.)

s) =ue=ve (oder =vd=ve) :
noao (stidrum. nao) neben noaud= westrum. noue =*nove =Jnobis

Inovem
voao (stidrum. vao) neben voaud =westrum. voue=*vove=vobis,
o (tonlos)=*ud =westrum. uvd, uve=ubi,
neao (sadrum.), neavo, ntivu (westrum.) = neaud (nordrum.), neavd,

neaua (westrum.) =nive.
17 oder u assimilirt das folgende e zu ei, doch nicht nothwendigerweise

(vgl. oae=ove).

doao (sadrum. dao) neben doaud=doae=*doe=duae,
roao (stdrum. rao) neben roaud =roaue=*roe=rore (vgl. it. prua=

prora).
(1) Allerdings macht mich flasden darauf aufmerksam, dass in alien Texten luoai, luoa

Yorkommen; aber darans wiirden doch nicht luo, luom geworden sein.

n)=ote=(6)-e :

                     



2. Ua=lla. Die Bedingungen, unter welchen 1 im Rumanischen zu
sind von denen verschieden, unter welchen Solches von andern ro-

manischen, in deutschen und in slawischen Mundarten geschieht. Es wird
nur doppeltes / vokalisirt (einfaches bleibt zwischen KOD SOD anten, und ver-
wandelt sich zwischen Vokalen zu r) und nur vor a (vgl. cale =
calle, cal=caballo) :

maduci, maduhli, nuiduvei=*meidu-u-4=medulla,
pivel, pio=piuei (davon pivar) =*pilla für pila.
Die volksthinnliche Form *pilla blickt noch in ital. pillo durch; vgl.

ital. pigliare U. s. w. (wie togliere=tollere). Das u=ll drang in den Plu-
ral ein : piue (wie nuidue) woffir anch (vgl. oben e und 71) piucl, pio.

stavei (davon stkar)=*staud=rom. stalla, von Hasdeu angefthrt.
Plural : skid.

In andern WOrtern, wie in olla, bleibt 1: oalei ; es würde un Nichts
helfen, das rumanische Wort auf die Form ola za beziehen, denn diese
hatte oarti ergeben müssen.

3=1.-1-2. =lla, ohne dass das Mitteiglied uä nachzuweisen ist, wie
bei piu'a. Die Substantiva auf -ella lauten im Shdrumanischen auf -eao
aus; z. B:

ste-lla : *ste-uel : stea-o
stellae : *ste-le : stea-le

Zuweilen wird das e des ea (Kavalliotis schreibt ia) von dem vorher-
gehenden Konsonanten verschlungen, ahnlich wie ich oben nao, dao, rao,
Air noao, doao, roao verzeichnet habe. So:

sella : gao
sellae : gale

Sekundares -Oa wird nicht anders behandelt :
*maxella far maxilla : maseao.
*suprincella (vgl. churw. survaschella; rum. Plur. sprincéle, unbekann-

ter Iierkunft zu No. XVIII) 2 für supercilium : sufrenteao, sufreinteao.
Wie im letzterem Beispiel 11 fiir lj eintrat, so umgekehrt /iffir ll in son-

tilla, *scintilja, *scintelja, nordrum. scanteie, secintée.
Das Westrumanische scheint sich im Allgemeinen wie das gleich naher

zu besprechende Nordrumanische zu verhalten. Majorescu's Wörterbu ch
wenigstens bietet stea (doch zu Schitazza: stella), mit Artikel steaua, Plur.
stelle; verigea, Plur. verigelle; vitea, Plur. vitelle. Ascoli bemerkt stala

Im Westrumiinischen schwindet 1 hfinfig zwischen a, u and Konsonanten, z. B. ab
albus, cad.= caldus, pamd palma, ascuta auscultare, caca far culca collocare, pupa
pulpa. Als Vorstufe ist wohl u anzunehmen (also *aub, *caud ii s. w ) Nerkwiirdig ist hier
cdsteu oder castdu castellum, womit insbesondere das Schloss Castua bei Firnne bezeichnet
wird. Auslautendis 1=41 schwindet nach u in sata sdtul (Fern seituld); Ahnlich in der nord-
rumfinischen Volksprache das 1 des Artikels, z. B. in,orauamul.

s) Daraus dann mit Volksetymologie, welche Cihac als die eigentliche aufsteilte: nerd-
rum. sprincénd, spreincind, westrum. Supragencl, desupragéna.

wird,

0

si
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zu Iraldarsa, doch die wichtige Form steivu zu Zejane (vgl. oben nävu).
Das Nordrumitnische unterscheidet sich vom Sildrurnitnischen zunchst

darin, dass .es nach ea von gar keine Spur fibrig geblieben ist :
stea Plur. stele

mdsea Inhere
mantea mantele

Neben mantea auch manta and (dem Ofener WOrterbuch zufolge) man-
tao. Ebenso auch im Prouomen der 3. Person (*ella für illa) :

ea, ia Plur-
Hier aber stimmt das Sftdrumanische tiberein :

ia ele
Es fritgt sich, ob o oder die Altere Stufe ud abgefallen ist, und dieselbe

Frag gilt flu :
grea = *greaud (sadrum. greao) = *greva = grave,
nea neben neaud (stidrum. neao) = nive.

Abfall des o ist ja mOglich; vgl. manta = nzantcw und unten za =
zao, zi = zio. Jedoch neige ich inich zur Annahine, dass ud geschwun-
den ist, olme vorher durch o durcbzugehen; wahrscheinlich ist mir dies
für gewisse (nord- und sildrum.) Verbalformen :

ia (lja) = *leaud = kvat,
bea = *beaud = *beue (ud =we s. oben) = bibit,

= *laud = lavat.
Es wird sich zilnachst das u verfluchtigt haben, welches tiberhaupt so

schwach klingt, class man statt noud, 624 róud, rtar u. s. w. auch
nod, Oa, rOd, ear u. s. w. schreibt. A nach a konnte sich nicht halten;
vgl. nordriur. :

rea = *read = rea
mea = *mead = mea
ta = *toad = tua
sa = *soad = sua

Die drei letzten Formen lauten im Stidrumanischen ebeuso; doch statt
red gilt hier rao (far *reao) = *reaud, indem u aus dem Maskulinum reu
stamnit (vgl. z. B. prov. Yuzieua, mieua), oder euphonisch eingeschoben
worden ist, gerade um das auslautende d vor dem Abfall zu schutzen.
Diese zweite Deutung scheint die einzige anwendbare 2u sein fur :

curao (stdrum.) = *cureaud = curead = corrigia.
curea (nordrum.)
cucuveao (sildrum.)=cucuveaud=cucuvead= it. coccoveggia, neap.

coccovaja, neugr. xollx00.-

cucuvdie (nordrum.) = papa, U. S. W.

-lla

pa ele

de

la

                     



In einem Falle bleibt das uti = lla im Nordrumanischen, namlich
bei Antritt des bestimmten Artikels, so steaua (die gewohnliche Schrei-
bung ist steaoa) = steau()-1-a. Die gleichlautende salrum. Form wird
geradeso zu fassen sein; wenn sie auch wegen der unartikulirten Form
steao mid des Dativs steo-lji heutzutage als steao-a gefiihlt wird, so ist
doch zu bedenken, dass, als die unartikulirte Form noch steaud, nicht
steao, die artikulirte schon steaua lautete.

Der Analogie der Nomina auf ed (edo), mit Artikel- edua, Plur. -ele
(-eale), sind viele andere gefolgt, wobei jedoch nicht zu entscheiden ist
auf welcher Stufe die Analogie in Wirkung trat. Es ist zunachst durch-
aus begreiflich, dass im Nordrumanischen das -ea des unartikulirten
Nominativs Sing., welches nicht us -ella entstanden war, gleiche Be-
handlung erfubr, wie das ea, welches aus -ella entstanden war, also :

.curea cureau-a curele
rea rele
mea mele
grea grele 2

Indessen, da grea auf*greaud znriickgeht, so konnte schon letzteres in
der Pluralbildung sich nach *steaud : stele gerichtet haben. Hieher ge-
hOren auch viele Worter griechischer mid thrkischer Herkunft, z. B. :

lichiea lichieau-a lichiele,
vdpsea ve'zizseau-a vdpsele,
bogcea bogceau-a bogcele
imamea imameau-a imamele.

liii Sildrumanischen stimmen vollsthndig zu stea: steale,gao : gale u. s. w :
greao : greale
nao : nale
rao : rale
curao : curale

allein, wird :
mea mele

durch das einzige ea : ele hervorgerufen worden sein ? Werden wir nicht
vielmehr *meaud (welches dem *reaua durchaus entsprechen wiirde) :
mele ansetzen milssen?

Wenn die WOrter auf betontes a, mit dem Artikel aua und im Plu-
ral ale haben, wie besonders alle jene türkischer Herkunft, z. B. (norei-
rum.) :

aba abau-a abale,
bina binau-a binale,
masala nzasalau-a masalale,

(1) Bemerkenswerth ist, dass eine und die andere Ableitung u neben 1 11 aufweist; so:
fewer neben elar, infeua neben

2) Im Westrumiinischan von Schitazza wirkt die Analogie sog eiter auf das Maskn
num : grelu, Plur. greli.

xxxvIII
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so mag das Vorbild der Worter auf -ea gentigt haben. In einzelnen Fal-
len lasst sich aber auch von *awl : ale = *eaud : ele ausgehen. Za
(zau-a, zale) ist nicht, wie Rosier will, das tiirkische zeh, sondern, wie wir
schon gesehen haben, das spatgriech. Cdpa ; aus dern Plural zale hat sich
dann ein neuer Singular zald entwickelt. Von einem nicht gebramblichem
ba =lat. bava, lautet der Plural bole, wozu als Singular wiederum bald
gilt, wenigstens im Sadrumamischen; auch finde ich, einen mainnlichen
Singular bale (Pl. bali) angegeben. Das Wort kOnnte iibrigens aus dem Sla-
wiscben stammen. Ta, sa scheinen mir aus *toaud,*soaud (vgl. oben meaud)
=*tova,*sova, verkiirzt undihre Plurale tale, sale auf diese Mtern Formen
zurfickzugehen. Mussafia stellt *tea (teale), *sea (settle) = *te-a , *se-a
(nach mea gebildet) ad. Aber wie eiklart sich die verschiedene Behand-
lung des gleichen Vokals in der 2. u. 3. und in der I. Person 7 Der
Di phtong ea wird nach Mussafia (Vocal, §. 12) besonders nach Labialen,
auch nach Sibilanten, zu a vereinfacht; sollte m starker gewirkt haben,
als t (s. Lambrior a. a. 0. S. 87, a) und si Nach dem Lambrior'schen
Geset5e miisste iibrigens das Femininum zu mieu, *mia (wie miez=mia-
a) lauten; iu den Denkmalern des 16 Jahrhunderts name ich abef iwk,
nicht WA oder Niro, wahr. Auch tdd, sail diirften nicht = teus, seus, son-
dern nous. *sous sein (vgl. sildrum. ndu Kar. =nou Boj.). Man beachte
noch die enklitischen Formen : mio, to, so (miu, tu, su). Einen gewis-
sen Einfinss mag das 1. Possessivpronomen auf die beiden andern immer-
hin ausgeiibt haben, nur ist derselbe nicht durchgedrungen; so siidrum.
teu wie meu neben su, altnordruni. mume-sii (-suae). Im Westruniani-
schen allerdings: wev, me, tev, tese, Fem. mdtasd (nach Ascoli;
Majoresou gibt die Formen, wie im Nordrumftnischen).

Eine wunderbare Wortform bleibt noch Orig. Das altromanische dia
=dies, welches im Ruinanischen zie geworden waxe, erweiterten die Ru-
manen in *diva; dies ergab -ziud (volksthilmlich). -zio (Ofener Wtb.), -zi
(mit Artikel : ziva) oder, indem der Akzent verlegt wurde, Aid, siidrum.
-zud (volksthilmlich auch im Nordrum.; s. itherdies Urk. II). Der Plural
lautet in beiden Mundarten zile. Westrum. (Yaldarsa) zi, zie, Plur. zie,
zile.

In steaua u. s. w. haben Manche, so Diez, ua als Artikel gefasst.
Allerdings ist ua die Mteste Form des weiblichen Artikels im Ru-
mAnischen, aber sie liegt nicht mehr vor; aus den gemachten Ausein-
andersetzungen wird klar geworden sein, dass man steau-a abzutheilen
hat. Wie lasst es sich nun erklaxen, dass walrend sonst überall im Ro-
manischen der Artikel illa und das Konjunktive Pronomen illa in glei-
cher Weise, fa im RumAnischen in verschiedener Weise abgehdert
worden sind, jenes zu a, dieses zu o I Die Ursache liegt sicher in der
nothwendig enklitischen Stellung jenes, und in der vorzugsweise pro-
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klitischen dieses. Auch in letzterer hatte ja allenfalls a aus ua werden
können (vgl. a fur va=*volit); in *cetedeua, *miondua u. s. w. war je-
doch der Ausfall des zwischen zwei unbetonten Vokalen stehenden u bei-
nahe geboten, und wurde noch durch das Vorhandensein eines Artikels a
iu der alten Landessprache gefordert. A aus la wie im Portugiesischem
ist hier nicht mbglich; I fallt im Anlaut nur vor e und i ab, nachdem es
mouillirt worden ist (ei = jei =ljei = lei; i=ji=lji=li). Wenn statt
domnul auch domn,u gesprochen wird, so schwindet 1 im Auslaut; in co-
conui (No. XXX), logofutui (No. XXXIII) aber, insofern wir es nicht
mit blossen Schreibfehlern zn thun haben, mag sich die Wirkung von
Pronominalformen, wie auch Hasdeu annimmt, kundgeben. Noch ein an-
deres Bedenken sei wo moglich beschwichtigt. Ich habe zwischen ua
und den Pronomen o die Mittelstufe u eingeschoben, weil ich bemerkte,
dass o auch als Nebenform von einem so] chen uei erscheint, welches nicht
auf ua zurückgeht. Die Moglichkeit, dass ua Bich unmittelbar zu o ent-
wickelt habe, wollte ich damit nicht ausschliessen, ich wollte mich nur
nicht in eine Frage vertiefen, die nicht entschieden werden kanu solange
es un's beziiglich der Trtibung des a zu ei an chronologischen Anhalts-
punkten fehlt. Entweder wurde a in ua=illa als in einem Einsilber il-
berhaupt nicht getriibt, win ja auch im FranzOsischen la geblieben, nur
im Pikardischen zu le geworden ist, oder es geschah dies im Pronomen
ua erst dann, als der Artikel ua scion za a herabgesunken war. A aber
in cetatea, mum(a)a u. s. w. widerstand leicht der Tribung. Hatten wir
fibrigens these Artikelform a nicht, so ware es glaublich, dass der Ueber-
gang oder wenigstens die Hinneigung von 11 zu U auf Rechnung des fol-
genden nicht a, sondern zu setzen sei.

Die zahlreichen Bemerkungen welche ich an den sprachwissenschaftli-
chen Theil dieses Buches geknupft habe, sollen keineswegs dazu dienen,
seine Bedeutung herabzusetzen, sondern im Gegentheil, sie hervorzuheben.
Wird einer wissenschaftlichen Arbeit, welche neue Bahnen einschlagt,
das schmeichelhafteste Lob, aber ohne jede kritische Beigabe, zn Theil,
so kann dasselbe sogar bei dem Verfasser keine Befriedigung erregen; es
bedeutet entweder,, dass er nicht verstanden hat, Fruchtsamen auszu-
streuen, oder dass der Andere nicht den Boden besitzt solche aufzunel-
men und zu entwickeln. Der Werth einer Leistung lasst Bich nicht bloss
an dem ermessen, was ihr nachfolgt; und in dieser Hinsicht ist das ra-
sche Veralten gerade mancher epochemachenden Werke recht lehrreich.
Mit dem vorliegendem Buche hat die rumanische Sprachwissenschaft ei-
nen Behr bedeutenden Fortschritt gemacht, aber die Dille von Anregun-
gen die es bietet muss sich auf verschiedenartige Weise aussern, durch
Bestatigen und durch Bezweifeln, durch Weiterbauen and durch Ein-
schranken. Es wird Niemanden Wunder nehmen, dass ich mit Hasdeu's all-
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gemeiner Richtung durchaus einverstanden, in Bezug auf manches Einzelne
abweichende Meinungen geaussert habe Ein schliessliches Uebereinkommen
wird um soweniger ausbleiben, als ein grosser Theil meiner Fragezeichen da-
rauf beruht, dass mir eine Menge von Stoff nicht zur Verffigung stand,
welcher leicht den Ausschlag geben mag. Ich empfehle noch einmal, wie
ich es schon im Anfang gethan habe. auf das Nachdrucklichste die Arbeit
Hasdeu's den Romanisten zur Beachtung, und falls sie so glucklich sein
sollte, die Feder eines deutschen Kritikers in Bewegung zii setzen, so
rage dieser nicht vergessen, dass die deutsche Vorrede den Zweck hat
in das rumanische Buch einzuführen, nicht urn dasselbe herumzuführen.

Ich wollte und konnte nur die eine, die wichtigste Seite aus Hasdeu's
Buch eingehend wardigen; doch muss ich darauf hinweisen, dass es noch
in doppelter Hinsicht ein grosses Interesse darbietet, in paThographischer
und in geschichtlicher. Ueber slawisch-rumanische Palaographie steht eine
eigene Abhandlung Hasdeu's in Aussicht, welche das hier Gebotene zu-
sammenfassen und erganzen wird. Mehr als die politische Geschichte
kommt die Kulturgeschichte, besonders die Rechtsgeschichte, in Betracht.
Uns Abendlander muthen die alten Urkunden der Rumanen nach Form
and Inhalt mit ihren 318 Vatern von Nikaea und ihren Zigeunerthellun-
gen etwas wundersam an; wer Bich nava einen deutlichen Begriff machen
will und doch nicht gem rumanisch oder kirchenslawisch liest, der nehme
die Urkundensammlung des Klosters Solka zur Hand, welche Wicken-
hauser im vorigen Jahre herausgegeben hat. Aus unsern Texten sei von
merkwiirdigen Thatsachen die eine, keineswegsvereinzelt dastehende ange-
Mkt, dass 1111f8 Jahr 1600 Negrd, Nedó's Bruder, in die Gefangenschaft
der Tartaren gerieth und abelzugerichtet daraus entkam; von merkwtirdigen
Gebrauchen der, dass mitverkaufte Frohnbauern an dem Kauftrunk, dem
aldeimaq, Theil nahmen. Dedeutsamer aber noch diinkt mich der Name,
den solche Frohnbauern führen, Tonuini, und ich hatte die Anmerkung
Hasden's, die er clamber zu No. XXI gibt, etwas ausfarlicher gewanscht.
Noch erwahne ich das éobote in N. VIII, das eStiefelgeld, (eig. c Stie-
feb , wie in andern romanischen Sprachen tHaudschuh, fur Trinkgeld
gilt), welches im abendlandischen Mittellatein calciarium u. ahnl. heisst,
und das codru von No. XXVIII im Sinne von tabgegranztem Gebiet,.
Nur glaube ich nicht, dass codru (Stficlo aus codru ,Wald" abgeleitet
ist; codru de paine, codru de ca §. entspricht genau lateinischem quadra
panis (Seneca), quadra casei (Martial), das Wort ist in.grazisirter Gestalt
(iiber co=qua s. Vok. II. 510.) dann in's Rumanische gelangt. Hasdeu
selbst hat diese Ansicht (1st. crit. II. 65) ausgesprochen. Ware nicht das
alb. kodre, HUgel (nth im Westrum. ist codru=lifigel), so liesse sich
recht wohl die Bedeutungsreihe , Quartier", abgegranzter Wald",
schlechtweg Wald" aufstellen. Auch das germanische Mark duffle eine

                     



ahnliche durchlaufen haben, statt von dem Begriff Wald", wie Grimm
will, ausgegangen zu sein. Ffir die Erforsehung der rumanischen Rechts-
alterthEtmer hat Hasdeu einen glücklichen einleitenden Schrift ge-
than : vom Ministerium mit der Abfassung eines juristischen und eines
linguistisch-mythologischen Fragebuches betraut, hat er ersteres, in-
dem er sich die bekannten Arheiten von Bogisich und von Efimenko-
MatvIeev zum Muster nahm, schen erledigt. Wenn auch ein fitichtiges
Durchblattern dieses Programmes uns Linguisten werthvolle Winke ver-
heisst, so liegt uns doch das zweite weit mehr am Herzen, und seinen Er-
gebnissen sehen wir mit grosster Spannung entgegen. Und da wir nun
einmal im Wünschen und im Hoffen drinnen sind, so sei es nicht ver-
schwiegen, dass die Durchsicht der Urkunden das Verlangen nach einem
Orts und nach einem Personennamenbuche sieh rege gemacht hat, wo zu-
nachst erklart werde, was sich zwangslos erklaren lasst.

Wenn nun aber nirgendwo die Sprachgeschichte mit der Kultur- und
mit der politischen Geschichte inniger verknüpft ist als auf rumanischem
Boden, so trifft es sich glileklich, dass die Studien eines mid desselben
Mannes sich in diesen drei Riehtungen bewegen. Ichkann nicht laugnen,
dass mir frillier die ungemeine Vielseitigkeit und Fruchtbarkeit Hasdeu's
Bedenken eingebsst haben, ja dam. mir sogar seine Gelehrsainkeit,
welche einen so ausgedehnten und so verschiedensprachigen Bficher-
schatz beherrscht, eine gewisse Gefahr zu bergen schien ; allein ich
sehe nun, dass er sich mehr uud mehr in den Wirkuugskreis hineinfin-
det, Mr den er geschaffen ist, und dass Manches, was man ihm als Feh-
ler anrechnen konnte, im Grande nur in einer etwas starken Reaktion
gegen herrschende Stromungen besteht. Wie sehr auch Rumanien den
westlichen EinflüsSen die Thore angelweit geOffnet haben mag, so haben
doch die wissenschaftlichen Methoden des Abendlaudes einige Milhe ge-
habt, sich dort einztiburgern. Hasdeu hat nach Kraften dazu beigetragen;
indein er mitunter den Ersten die allgemeine tatinomanie bekampfte,
hat er sich mit dem Stande besonders der spraehwissedschaftlichen
Forschung vollstandig vertraut gemacht, und die Werke, in welchen er
diese Vertrautheit bekundet, tragen nicht den. Charakter der Reproduk-
tion an sich, &Mem .enthalten eigene Untersuchungen von einem Fleisse
und einer Gründlichkeit, wie sie unter seinen Landsleuten noch neu wa-
ren. Hier regt sich jene Originalitat, welche T. Majorescu. in dent wissen-
schaftlichen Leben-der Rumanen ganzlich vermisst; rage sie sich noch
weiter kraftigen und klaren und ringsum belebend wirken.

Dad ieh diese Gelegenheit benutzen, um gegen die dilstern Betrach-
tungen, welche Majorescu, gewiss nicht unberechtigtermassen, fiber die
ganze heutige Kultur der Rumanen anstellt, einige trostlichen auszu-
spielen, und so meiner trockenenyorrede einen Schluss zu gewinnen, aus
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welchem man erkenne, dass Bich bei meinen rumanischen Studien nicht
nur der Kopf, sondem auch das Herz betheiligt 3 Es ist nicht so schwer
mit jenein Treibhauswesen, welches Majorescu riigt, ein Ende zu machen.
Man wird einsehen, dass künstliche Warme und Bewasserung nicht alles
und nicht das Beste durchsetzen, dass die Knospen des Lenzes den
Herbst erwarten müssen um zu Frachten zu werden; und dass auch die
schOnsten auslitndischen Pflanzen denjenigen den Platz nicht streitig ma-
chen dürfen, welche der eigene Boden tragt. Die nationale Kraft wurzelt
immer im wirklichen Volksthum; auch der Riese Antaeus verlor seine
ganze Leibesstarke, sobald sein Fuss die mutterliche Erde nicht mehr
berührte. Fangen nun die rurnanischen Gelehrten an, diesem Volksthum
ihre liebevolle Aufmerksamkeit zu widmen, so haben die Schriftsteller
ein Gleiches zu thun. Luther besuchte die Handwerker, um ihnen gewisse
Ausdrficke abzulauschen; Malherbe meinte, man nnisste das wahre FranzO-
sisch von den Lasttragern erlerneu, und noch heutzutage Bind die toskani-
schen Bauern für Leute von litterarischem Ruf in Sprachsachen Autoritaten.
Warum sollen unter den Rumitnen die Belesenen nicht bei denjenigen in
die Schule gehen, welche gar nicht lesen konnen3 Die Dichter besonders
müssen nicht bloss die Sprache, sondern auch die See le des Volkes studi-
ren, des niedern, verachteten, unwissenden Volkes. Das SchOnste, was die ru-
mftnische Di chtung hervorgebracht hat, gehortwenigstens auslandischem
Urtheil zufolge dem Volke an ; das Andre stuft sich in seinem Werthe
so ziemlich nach dem Masse volksthilmlichen Geistes ab, von dem es
durchdrungen ist. Es ist wahr,.das RumMische erscheint unter seinen ro-
manischen Schwestern etwas zurückgesetzt, fast wie eine Art Aschen-
brOdel, aber das rührt nur davon her, weil es die Salondame spielen will,
statt sich mit seinem malerisch gesehlungenen Kopftuche und seiner gold-
durchwirkten, befranzten Schürze zu zeigen. Ich bin weit entfernt von
dem Ansinnen, die Rumen mochten aufhoren vom Auslande zu lernen
und zu entlehnen ; im Gegentheil, es ist in mancher Hinsicht dessen noch
nicht genug geschehen. Aber das Fremde, was hereindringt, darf sich
nicht zu luftigen phantastischen Gebilden zusammenweben ; es muss auf
einen festen Kern stossen, in dessen Saft mid Blut es ilbergeht, wofern
es sich tiberhaupt nahrhaft erweist. Bildet sich ein solcher Kern, sammelt
Bich in ihm die ilberschaumende und abirrende Jugendkraft und das
wird sein dann ist die zunehmende Bliithe der rumanischen Kultur
gesichert : die frischen Lorbeern gewonnen in heldenmiithiger Tapfer-
keit gegen Feind und Freund, werden mehr und mehr von sanften Oel-
zweigen durchschlungen werden, und aus den. Ruinen der Balkanhalbin-
sel, den Zeugnissen barbarischer Kampfe, werden im Norden und im Sli-
dell 2wei Sullen emporragen, bestimmt einen neuen stolzen Friedensban
zu. tragen, .und die Erinnerung an die beiden grossen VOlker des Alter-
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thums, welche in der Sprache fortdauert, zu noch lebendigerein Glanze
aufzufrischen.

Graz, Ostern, 1878.

'a S. XV. Das Vorhandensein eines vokalischen r schehit mir im Westrumänischen
festztistehen; vgl. 'rd rid, 'rti ris, 'rpdripd zu Schitazza. In Bezug auf pdrind-
tae u. s. w. verdieni. die Ansicht Dr. Iarnik's in Wien beachtet zu werden, dass das d die
Lautbarkeit des vor Konsonanten ja oft verdunkelten n (a. S. XIII) hervorheben sollte.

Nota bene. Die Erwiderungen Hasdeu 's auf einige von obigen Betnerkun-
gen finden sich uuten in A.ddenda et corrigenda.
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Itss RITE AEN mrpzai. Limba romang vorbitg, nitre ani
1550-1600. Studiii paleografico-linguistic de B. Petriceieu-Hasdeu
Cu observqiuni filologice de Hugo Schuchardt. Tomul I. Bucuresci, Ti-
pografia Societatil Academice Romane, 1878.

Acest titlu special este preces de altul dublu , mai general, care
sung :

Direcliunea genera a Archivelor Statulul. Publicatiuni istorieo-filo-
logiee. Texturi §i, glose ronuine intre 1550-1600.

In aceste doug titluri sag, cum le numiag batranif, p6rt a, porti ale
WO, tendinta autorulut este respicata binipr. AceiW insg, se afia de-
scrisg, §i motivatg cu atht mai limpede in prefatiunea generala dela pa-
ginele III 0 in prolegomena specialg, cuprinsg, pe paginele 1-4 sab
titlul: Texturi romane inedite inainte de anul 1600.

In partea I a acestel publicatiuni erudite aflgin 30 de documente, din-
tre earl numal documentul Nr. 1 este traductiune, cea-l'alta colectiune
cuprinde texturi originale.. Partea II este intitulatg, Apendic e, care sta
dintr'un lung inventarig rorugnesc sag, cum se intitu16z1 acela, C a ta s t i-
ll ul Mo nastiril Gal a t a (140 1588 Noembre 4-25. Acest pre-
tios document, proprietate a generosului §i eruditului domn Dim. A. Stur-
dza, fu dal domnulul Hasdeg spre publicare 0 comentare. Tot in apen-
dice se mai v6d alte doug documente roingnesci originale din secolul
al 17-lea. In partea III, mai mica deal tOte cele-l'alte, se afla un glosarig
de cuvinte roingnesci, intercalate 0 ascunse prin documente vechl slavone,
incepênd dela un chrisov al lui Stefan Dupn tar serbesc dela 1348
ping, la 1593. ln partea IV, vine un alt g1oSarig No. II dintre anii
1600-1630, pe care domuul Hasdeg 11 denota cu titlul : Specimen
de dictionar etimologic al Umbel romane,cu vre-o 500 de
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cuvinte. D-sa 11 comentéza pe 53 de pagine. In partea din urma avem C r o-
nica calugarului Michail Moxa din Oltenia, scrisa pe la
a. 1620, la care editorul iara§1 adaose multe adnotatiuni erudite.

Scopul principal al acestei publicatiuni este, precum Insu§l autorul
observa 1n prefata, to, pune o seriósa temelia analitica pentru filologia

diplomatica romana,; éra in cat pentru limba din texturl, gice ctl ele
represinta limba torbita odiniórd de Bomdni, i a§a generaciunile de a-
sta-41 vor cun6sce care era limba cea vorbita a poporulul romanesc int4e
anil 1560-1600, saa adica inainte cu 300 0 mai bine de ani. Colegul
nostru apasa expresiunea limb& v orbit it, i o motiveza observand ca :
(pia acum, cat se atiuge de secolul XVI, s'aa publicat numal texturl
tromane tradus e, in earl nu numal sintaxa ogliudesce mai mult sail
4mai putin o constructiune straina, adeca este slavica saa grOca, dar a-
t desea pina i cuvintele isolate se intrebuinteza pe dos, din causa eft tra
tducatorul nu intelegea sail uu sciea sa brodesca ideia cSint
acte oficiale saa particulare, wise inRomania de catra Romani dupa tre-

cbuinte locale §i momentane. Autorii lor, Omeni din popor, nu scieaa multa
ccarte.EI scrieati a§.a cum se voriga in 4ilele lor in orapl sail ehiar in sa-
ctul unde traiaa., A§a crede domnul autor, i remane ca lectoril sa se con-
vinga despre afirmatiunile d-sale comparand mai ales constructiunea, fra-
seologia romanésca vechia din sec. XVI cu cea ce o au4im acuma in seco-
lul nostru, din guru poporutui romdnesc locuitor in acele parp ale Munte-
niel i Moldovel, pe unde el nu este ainestecat cu nicl o populatiune de alte
limbe straine. Aci, in adsta carte, autorul presupune, ca limba documentelor
publicate de domino, sa 0 a celor ce se vor mai publica sa fia comparata
en cea vechia cunoscuta din traductiunile vechi. Este invederat, Ca eu a-
césta se face alusiune mal virtos la interesantele §i instructivele publi-
cat= ale venerabilului nostru coleg d. Timoteia Ciparid, cunoscute nu
numal literatilor romani, ci i filologilor straini , tati se ocupa cu stu-
dial neolatine, prin urmare §i cu al limbel nOstre. De altmin-
trelea insu0 colegul nostru Hasdea ne-a obserbat la ocasiune, ca d-sa
cu acésta publicatiune continua pe ale d-lui Ciparid. En cred ca acesta
impregiuraremerita cea mai de aprOpe atentiune, nu numai a filologilor
de profesiune, ci 0 a tuturor Romanilor inspirati de legitima dorinta de
a patrunde in natura limbei nOstre, de a'i cun6sce geniul el 0 a'l desco-
peri eternele sale regule, earl stall modeste i ascunse d'inaintea multi-
lor -profane, din care causa apol acestea se v6d ca4ute intr'o anarchia
spaimintat6ria.

Autorul afla, ca importanta filologica a acestor documente este in-
treita : 1, Dialectologic a, aratand diferintele din loc in loc in a-
cela§ interval de timp; 2. Fonetic a, intru cat scriitoril, lipsitl de ori-
ce cultura ortografica, I1 dedeat silinta de a scrie in tocmal ortografia

limbelor

pi

ooiginalalnl.s
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ccea poporana; 3) sintactic a, de Ortt-ce cugetarea i expresiunea a-
tceluia ce scria nu era impedecata prin nemic strain,.

Acestea sint tesele, pe cart autorul st-a propus a le demonstra si tot-
o-data ilustra en un num& mare do exemple, pe cart loft promite a le
immulti cu altele, Mewl al doilea volum. La deslegarea acestor pro-
bleme, autorul vine armat cu eruditiune vasta, cunoscintit de mat multe
limbi vecht 0 none, orientale si europene, la care se adaoge pacienta sa
de ter si agerimea sa de spirit. Ca stt tacem de extraordinarele dificultatt
paleografice, pe cart autorul va fi intimpinat la descifrarea mat multor
documente, dull, nu in fia-care cuvint, de sigur !Elsa in fia-care seria de
cuvinte; dara adnotatiunile sale numerOse, insotite de mat multe citate
istorice si filologice, ail trebnit stt'l cOste mare ostenólit, perdere de 4ile
multe 0 de nopti nedonnite Peste acestea, d. Hasdea manuesc la mat
multe locurt si scalpelul critical, spre a corege erort comise pia, mum
de catra mat multi filologl; descopere multe cuvinte curat romanesci,
cart 'Ana astall nu se afla in nici un dictionar romanese; in fine, nu trece
cu vederea nict una din formele gramaticale arcaice, conservate in acele
documente, alaturea cu unele expresiunl §i frase de mare valóre.

Acesta este pe scurt cuprinsnl WV! d-lui Hasdea, spiritul In care si
metodul dupa care e Min.. De ace% ea nu va put6 lipsi din biblioteca
nict until Roman 0 patriot, carele pretinde a tubi §i a cultiva limba
nóstra.

Cu atat ea aq crede ca mi-am implinit misiunea, cu care am fost ono-
rat de catra d-vOstre, domnilor colegi, de a face cunoscut noul op al d-lut
Hasdea 0 calitatile sale atilt de recomandabile, mat ales daca le TOM
lua in cousideratiune i din punctul de vedere al grelet misiunt, a caret
Implinire o astópta natiunea intniga dela Societatea Academica Romana.
Ar lipsi totu§1 sa arat, cart Mit conclusiunile filologice, aplicabile la
limbo, nostra moderna, +rase de insql autorul din acel studia critic al
sett. Acelea Insa lipsesc chtar la domnia-sa, din causa, cum se pare, ca
autorul st-a reservat conclusiunile pentru volurnul al doilea. Pupa ce
insa colectiunea d-lul Hasded cuprinde material bogat, relativ la inde-
lunga 0 chiar cerbicósa luptit ce mat decurge la not Intro sustin6torit
principiulut ethnologic i intre at celul fonetic, ea cred ca exprim dorinta
unanima a domnilor mei colegi de a ved6 acea lupta terminata cu o Ora
mat inainte, sail macar a't trage Orep.cart miecluine, peste cart sa nu aibit
trebninta de a trece in viitor. 4a ea, farit a continua cu analisarea me-
rituld intrinsec al colectiunil d-lut Hasdea, care se constata de ajuns
prin cea facutit In paginele precedintl, int-am propus a cerceta, pia, la ce
m6sura d. Hasdeii continua pe d. Cipar, de uncle apol s'ar puté com-
bina 0 la conclusiunt.

4

                     



D. Hasdeil prfmite, ca 'Ana acum s'ail publicat numal texturi, romdne
traduse, In earl constructiunea e straina, and din contra colectiunea de
fata ne da limba veche originala a Romanulul. Din aceste premise ar
urma, la prima vedere, ca conclusiunile Hasdea vor diferi cu totul
de cele cunoscute ale d-lut Cipar. En Insa am temelurf grave ca sit m6
indoiesc, dad logofetil, dasefluI, preotil i peste tot carturaril din se-
colii XVI §i XVII, dela earl aa remas cate ceva original, In acte ofi-
ciale orl particulare, aü scris in adev6r tap cum se vorbia In 4i1ele lor
In ora§ul sail chiar in satul unde traiat), adeca in acelal dialect, cu
observarea de acelag pronuntare a cuvintelor i In acelag ordine a idei-
lor, a cugetaril (sintaxa); cu alte cuvinte, c scriitoril originall n'aa fost
influentatI de niel o limba straina. Pentra ea sit m6' conving despre aser-
tiuni ca acestea, am drept sa cer a mi se documenta, cL acel indivi4i aa
inv6tat numai carte romanósca, In scede romanesel, Tar nu carte slavona,
orl grecésca in §cole stane, precum §i ct tot( ace% ati fost Romani
naiscuti, 0 Inca de acolo din loc, nu Slavl orl Greci romaniti, san Ro-
mani Teuitt din alto part( 0 crescutl In alte limbi, precum se mal Intlmn-
pl fOrte mull, chiar i OA in 4iva de astap. Ping, dud nu mi se
va demonstra in aceste cestiunl contrariul, efl volu persiste In credinta
mea, ca acel preotI i logofetl, ca autorl de acte originale, aa fost strainl,
bung-Ora cum a fost c1lug6ru1 Moxa, Grec dela Chio. Ea pe dialecto-
logia nu pun la locul acesta prO-mare temeia, din causa ca aceia in
coinparatiune cu dialectologia din alte limbl In limba 'Astra nu difera
profs-mult; m6 impedec Insa cu atat mal mull In capritiosa fonetica, peste
care daa mai In ttite documentele originale vechl. Autorul acestuf studia
paleografico-linguistic observa, la pag. 2, ca acel ascriitorl, lipsitl de orl-
tce cultura ortografica, IT dedeaa silinta de a transcrie Intocmal pro-
anunciatiunea cea poporana.n Vecl 0 ea ca batrinii noitri de lnainte
cu 330, chiar i numal cu 280 de anl, era lipsitl de ori-ce cultura, or-
togrfica, sail i mal presus, el nu aveail consciinta legilor limbel ntistre,
precum nu o ail pruncil, i ca nu cunosceaa graniatica §i dictionarul eI
nicl din nume, and ele nicl ca existaa pe acest pamint. Cola ce insa ea
nu v64, este' ca seriitoril din acele timpurl §i-ar fi dat silinta de A aerie
Intocmal pronunciatiunea poporulul, pentru Ca nu'mi pot explica, cum
se Intimpla, cft acelat scriitor, In acelae loc, in ocelae document, scrie
aceleae cuvinte In doa-treI modurl, fara nicl o regula, fara pie de con-
secinta. Spre a constata de ajuns acOsta aparitinne, mal mult decat en-
riOsa, acOsta lipsa totala de respect pentru pronunciatinnea poporana, na
avem decat sa citam sate de exemple din aceste texturl originale; tot o-
data sa cautam bine, in ce mod. §i pina la ce m6sura seriitoril traductort
al cartilor bisericesci din secolul XVII-lea aa respectat mai mull re-
gulele gramaticel §i pronunciatinnea. Aci vom cita numal unele exemple

cu
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din colectiunea d-lid Hasdetl, din carT sa ne convingem despre impor-
tanta §i necesitatea acestul studiO, iii anume:

Bag. 21. Egumenul Evtimie, Bistrita (districtul VMcea), 1571, de-
cembre 21 : genitivul cuvintulur manastire 11 scrie, In acela4 document,
In trel moduli; pron. pers. lu §i lui ; prepositiunea de in 0 din.

Bag. 73. GlodenT (distr. Prahova), 1596 : conj. de §i di, deci §i dici ;
prep. din 0 di in; verb. aau datu, awn prins, dara §i simplul au §i am
In ace1a0 .Zapis de vin4arez.

Pag. 76. Petraru Paturnica, Sucha, 1597, ian. 8 : pronum. de-
monstr. in trei modurl : aciasta, aiasta, ce,2tii.

Bag. 80. Zapis de cumparritóre, Bunescil (distr. Valrea) 1597, in-
lin 3: din 0 den; lu 0 lui: «ca sa-i fie pomOna §i lu i fecTorilor lui).

Pag. 88. Zapis de dania, Mehedinti, 1599, dec. 15, Intro actele nw-
nastirei Tisinana: Nata, nwastra, mvaw; dara tot arolo de 2 orl numal
cu o: mortea. Din arelao document trerein ari i o r,i ngulai itate sintartica :
(Cum au ei lasat cu al lor cuvintx .. Ce construrtiune sa fia arOstal

Pag. 92. Testamentul luT Negrea, scapat din captivitate tataiOsca
Budesci (distr. Ilfov. cap. BueurescO, inainte de 1600 : (Pcintru sa se
t§tei ca m'au... tMatu §i plenu de virmi, dece m'au cautatu frate-miu
aNedO... sufletul miu... frafene-miu... de toote... cu sufletul miu la morté
c mé §1 amu pus §i martori..., Ore rand vor B vorbit locuitorii din regiu-
nea rapitaleT In limba acestul document?

Pag. 148. Popa Tiful, Mircesci (distr. Vlara spre Dalian), 1606,
aprile 15, o marturia : (SA se tie ca au vota (=avuta) unchi§ul Fu-
gle... u (1 = una) b anqte... r (=si) martorie. qe = WE, arOsta Tine
de vre-o 11 orT. Apo! confusiunea Intro o 0 u = una, este Thn cele mai
nea§teptate, de ex. martorie §i marturie, loco 0 lucu, fustu 0 fusto,
molti, amo, scriso, potu (put, fantina), dato, peintro (pentru). ramaso ,

no (nu), tute (tOte) etc. Adeca cam stricaa limba roinanOsca G-recii venitl
de curind hire Romani. Se pOte Ore ca acel popa Tiful sit fi fost Ro-
man, tii nu Grec, sact Inca! Roman grecit?

E cunoscut rit voralele finale u §i i sint amerintate uu exterminare de
catra logofeti din 4ilele nOstre. Pina aci se sustinea de catra mai multi
literat!, Ct pe aceste litere le-ad introdus ca finale numai Ardelenii eel
pedanti in scrierea liinbel n6stre, cad s'afi luat dupa ratt-va traductorl
vechT, tot apt de pedant! ca §i acqti moderni; dara acele litere se v6d
figurand In cele mat multe texturl originale vechi, scOse din Archivele
Romaniet §i publicate de d. Hasdeii! Anume u final vine atat ca pro-
nuntat intreg, denotat firesce cu cirilicul 8, cat §i ca jumatatit, cand a-
poi se denota peste tot cu k; alte orT vine amestecat, rand 8 descliis §i in-
treg, caud inchis, adesO in acelati document, une-orT In acelae cuvint,

                     



LTI

WI pie de consecinta, curat cum se Intampla i Iii dilele nóstre, o

multime de scripte i publicatiunl, en aplicareadtor-va Mere §i a mul-
tor forme gramaticale. Ap, de exempla, in sententa de judecata a logo-
f6tu1ui Tudor din distr. Museel, anal 1585 (pag. 38) finalul 8 plin vine
scris §i respicat In 31 de cuvinte; dad, nici acest demn strabun al logo-
fetilor i publicistilor modernT nu este consecinte in gramatica i fone-
tica sa, cacT el in acelaii document scrie, de exemplu: foost §i fostu, Tu-
dorm (cu u) i Simian (fail u), feciorul, egumenul, al,§i apol OravI Intr'un
resuflet, tot acolo: edtdmu, sd-lu pie, antic aflatu, judneasa Ancaa n'au
faptu coconii... ce au luatu pre o sooru... i nca: cdnd o-u mdritatu...
datu etc.

Aa dara, cum an pronuntat Romanil din districtul Muscel pe 8 final,
Inainte cu 300 de ani? Ora dad nu pronuntat, din ce causa popiT

logofetiT ll facean de lucru ca min. intreg7
11§a i finalul 1 e scris Intreg pretutindeni.
Ce vom maT dice 0 de duplicatiunea lul a, o, 1, In maT multe cuvinte,

precum : Maanzeii, arca, Ancaa,Marin,aa, nowd, fowstu, nowa-
strci, mowr, sowru, feciowru, towtu, nwwrtea, apowii, bowarii, acestuii,
maiii, jupdnesiii, coconiii, etc.

Cui IT place sa mal canto exemple de natura acestora, le p6te afia
upr, intro altele la pp. 40, 52, 64, 68, 73, 77. 89, 215. Cine voiesco
sa dea peste confusiunea dintre cl, dz i z, st canto la pag. 188-9,
Ora pe cea dintre i v o afia la pag. 219 §i pe airea. Mal in scurt,
fructele fonetismulul destramat, care domina pIna In dilele nOstre i (la
limba In prada unel anarchie desfrinate, le p6te -gusta orT-cine mai din
t6te partile acesteT publicatiunT, aa Inca un num& de cuvinte 0 forme
arcaice rationabile i san6tose, descoperite in acele documente, abia ne
pot desdauna pentru infricoptele devastatiunT, pe earl le face fonetis-
mul in frum6sa nOstra limbL

La pag. 160, in actul color klOse boiari asupra unel delimitatiunl a-
cute In anul 1668, aprile 15, la manaAirea Cozia (districtul Valce0,
logof6tu1 lor pare ca ar fi fast gangav de a scris :
tele, sfdata, cudiatul. Despre aspiratiunea literal h (k) la finea cuvin-
telor, ca gatah, aflah, mareh, nulnah, numeh, meh, meih, valeh etc. a se
vedO documentele dela pag. 100-101. 231-232.

Eli Insa nu m6 mir de popil §i logofetil din vechime, cad, precum s'a
observat mal sus, el sArmanil nu avean consciiuta legilor limbel ; lor
le lipsise timpul de a 0-o studia din fundament ; ea sa tac, ca niultT
din el an fost strainT dupa, originea i nationalitatea lor, venit! In patria
romana eine scie de peste cate tTrl i marl, dedatl a pronunta eu totul
alte linibe, prin urmare e nicT nu audian sunetele limbo! nóstre a§a pre-
cum le and Romani!, ci o paltan precum o pat, de ex. Germanil chiar

Pail

last

gi st'l

stal lao,

locloaOindei, pada,-
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in 4ilele nóstre, cand urechla kr nu scie sa distinga Intre b §i p, d i t,
g et lc, j (n) et Is (w).

Cu acestea Inchelu analisa Benda ce am fost In stare sa fat In cji-
lele cate'ml stetera la dispositiune, de cand Comisiunea Inn fan onOrea
de a me' Insiircina cu compunerea acestut raport. Scopul ImI fu ca
mat i prin analisa ceva§I mat detaliata importanta studielor d-luI Has -
deil §i meritele autorulut.
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Als ein Specimen seines II. Bandes des Dictionnaire étymologique
habe ich die ausfuhrliche Recension, die Cihac dmn jungsten Werke des
Hasdeu angedeihen liess, betrachtet und als solches einer objektiven aber
um so genaueren Untersuchung unterworfen. Wo Herr Cihac auf das
Worterbuch verweist, habe ich es vorgezogen daraber hinwegzugehen
(um mich nicht in Hypothesen zu verlieren) und das Erscheinen dessel-
ben abzuwarten, welches inzwischen schon erfolgt sein soli, mir aber
noch nicht zu Gesichte gekommen ist. Dagegen um so genauer dieje-
nigen Numern, wo Cihac eine Etymologie gibt, die er auch im Wtb. Mr
das betreffende Wort hat, da er stets darauf verweist. Daher auch die
Ausfiihrlichkeit meinerseits.

Herr Cihac beginnt die Besprechung des Werkei von Hasdeu mit einer
Anmerkung, die hOchst charakteristich ist. Er hest den facsimilirten Titel
des Werkes : Cuvente den batruni und verbessert : Cuvinte de labatrini, wo-
bei er bemerkt : c le titre Cuvente den,beitruni doit réprdsenter, a ce qu' il pa-
rait, aussi la langue parl de au 16' siècle.. Der Titel bei Hasdeu lautet je-
doch richtig batrani, wenn das ei auch nicht ganz klar hervortritt. Wichtiger
ist aber, dass cuvente in der That die altere Form ist, uud ich wundere mich,
dass Hr. Cihac die erschOpfende Menge von Beispielen tibersehen hat, die
Ciparitt, Principia de limba, ed. 2, Bla§in 1866, p. 376 beigebracht hat,
und zwar aus folgenden Werken des 17. Jahrhunderts : N. Test., Silva-
stru 1684 ; Psaltirea, Sily. 1651 ; Varlaam, Cazania 1643 ; apte sa-
cram. 1645; Cazania, Govora 1642 ; Biblia Bucure01 1688 etc. Cihac
gehl; dann ausführlicher auf die Bedeutung der von Hasdeu veroffent-
lichten Dokumente ein und bestreitet namentlich deren orthographischen
Werth, weil die Schreiber wahrscheinlich Nicht-rumanen waren. Eigen-
thtimlich ist die p. 144 gemachte Bemerkung, das die slavische Ortho-
graphie einen Einfluss auf die Laute ausgetibt hate, namentlich auf die
Tribung der Vocale. Die Schrift, die, wie er selbst bemerkt, meist mu
von Ni ch t-r um anen gehandhabt wurde, kann doch auf die lautliche
Veranderung einer Sprache nicht einwirken, Wie erklart Hr. Cihac das
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Vorkommen der dunklen Laute im Alb an esi s c he n, Writ' sogar die
Zahl der slavischen Elemente selbst sehr gering ist und Albanesisch ii i e
mit slavischen Buchstaben geschrieben worden ist 1 Ich wende mich jetzt
zu den Etymologien (p. 147-181). Vorausschicken will ich nur, dass
ich das grOsste Gewicht auf die Gesetzmassigkeit der Lautveranderungen
lege und nur da eine Ausnahme annehme, wo eine andere Erklarung un-
moglich und die anorniale Erscheinung durch eine Analogie untersttitzt
ist. Willkur bei der Behandlung ist ausgeschlossen.

No. 2. cret leitet Hasdeu von crispus, Cihac von asl. kr;At4 ab. Scheint
mir neueren Ursprungs zu sein und mit dem deutschen (siebenbtirg.
kraus zusainmenzuhangen, dessen s in t, fibergegangen, wie bruncrq
aus Brunnenkresse entstanden ist ; vgl. nth mintit créta, hdeutsch
Krausemiinze , siebenb. - deutsch. krouzbPtlsem (Haltrich , Idiotikon
p. 74).

No. 6. orenic velou rs ) leitet Hasdeu und mit Hecht vom ital. olo-
serico ab, warend Cihac asl. aksamitii vergleicht. Wie ist bei letzterem
der Vorgang zu denken3 Ist k in r, In in n,, t in k, tibergegangen 3 Dagegen
wechselt im Rum. 1 nnd r, n und r sehr haufig. Auch ist eine venezia-
nische oder genuesische Vermittelung, als Haudelsleute, anzunehmen.

No. S. ploW. Hasdeu tibersetzt feutre". Aber sowohl Polizu als
Pontbriant, ebenso Iszer, Barcianu, übersetzen in Uebereinstimmung mit
C. (Federbett, Tnchet). Dieses noch jetzt aus Haaren gewebte Bettuch,
lasst jedoch den Zusammenhang mit agr. irao.nóv (Hasden) nailer erschei-
nen, als mit ahdtsch. phglawi, nhdtsch. Pfuhl (Cibac).

No. 15. viezure ublaireau ) soll nach Hasdeu von eiuer thrak. Ur-
form viedu herrithren, was wir noch dahingestellt sein lassen. Er ver-
gleicht aber richtig alb. ptiaouXg. Cihac meint, es sei slav. Ursprungs vom
asl. jazmi cerinaceus) mit Prothesis von v, und bemerkt, das alb. Wort
wird nicht viedzula gelesen. Albanisch lautet aber 6 ---= ngr. a = engl.
th In this (s. Hahn, Alb. Stud. Heft II p. 3; Miklosich, Alb. Forsch. I,
II; Camardi I, 14) und nicht wie Cihac = d. Das rum. Wort ist unzwei-
felhaft mit dem alb. identisch, welches ebenfalls s )wohl (Dachs) als
(Hamster, bezeichnet (Hahn p 9b), und stammt vom Verbum pjo. (rich

stehle,, Aor. vódha (Dozon 1001, Particip. pjgoopa (Diebstahb, fljeSe
pax-on diebisch", d. h. dann das Getreide stehlendo Thier.

No. 17. stuhul cjonc, heisst in der Walachei wirklich, wie Hasdeu
angibt, stuful und davon stuh = tRohrgebusch), stufos «buschig,.
Wahrscheinlich hat das tufa, tufos, tufi.2 (vgl. Cihac, El. lat.
p. 289 f.) einen Einfuss darauf ausgetibt.

No, 18. zestre. Sowohl Cihac als Hasdeu ist entgangen, dass sich das

.
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Wort auch ira Bulgarischen findet, cf. Iliev und Hranov, Slovar franca-
sko-bulgarsko-tursky, Rusciuk 1868, p. 81. Ich wage daher die Vermu-
thung, es entweder mit pers. turk. zisten cleben), zist (Leben) , also=
cdas zum Leben Gehorige,, oder mit ngr. Seap.dc (lien', aicac l'action
de her> (Ventoti II, 34) in Verbindung zu bringen.

No. 20. acivare (refuge, abri) kann wohl wie 'Meet = in-quietus (vgl.
Ztschr. f. rom. Phil. II. 386) von aquieo (Hasdeu) eher als vom asl. utécati
se (Cihac) stamina. Warum und wie soilte auch asl. c(=t), abgesehen
von dem unerklarlichen Ausfall des t, vor u zu rum. ci geworden sein

No. 23. bcirzei aStorchp. Ich bringe den Namen theses Vogels mit
alb. beir84 = (weiss, (von der Farbe des Gefieders) zusammen. Nach
dem oben in Bezug auf die Aussprache des alb. a Beinerkten entspricht
dieses alb. Wort vollstandig dem rum., wahrend alle slay. Parallelen
des Hrn. Cihac noch mancher schwierigeu Veranderung bedtirfen, um zu
rum. bdrza zu werden.

No. 25. bléneld c émerillon ). Warum zweifelt Hr. Cihac den orienta-
lischen Ursprung dieses Wortes an, da er doch in derselben Bedeutung
mind fast in derselben Form wiederkehrt. Vgl. zu den Nachweisen des
Hasdeu noch turk.-or. balin épervier", Zenker 209a, dzagat. id. Buda-
goff I, 269. Hinzuftigen will ich noch, dass blxndili im asl. nur (errare)
bedeutet, wahrend cnugari, einem andern slay. Stamme entspricht :

(Miklosich, lex. palaeosl. p. 33).

No. 26. bosnat (sombre) scheint mir weder von *bucnat (c = s?)
aus dem erb.-croat. bucmast (!) Cihac's, noch botnat Hasdeu's, sondern e -
benso wie bosumflut aus dem mgy. baszu, das Cihac No. 24 selbst anfiihrt,
zu stammen ; cf. mgy. boszantó cargerlich, krankend2..

No. 29. calô c bourreau, kalO bedeutet ursprunglich, wie Hasdeu an-
gibt, uaebwarz, cf. Miklosich, Mundarten u. Wanderungen d. Zig. VII
p.71 s. v. halo. Der Etymologie des Cihac steht das auslaut. 2 des mgy.
kaloz (spr. kolez) entgegen.

No. 35. ciocotnild (écornifleur, parasite) leitet Cihac von der grie.
chischen Form Tcom6TvITCK ab, die aber, wie er wohl ithersehen hat,
nichts als die Transscription des rum. Wortes selbst ist. Wenn auch die
Etymologie des Hasdeu nicht ganz richtig ist, so hat er doch zum Schlusse
eine Vermuthnng ausgesprochen, die, nur weiter verfolgt, ihn zu richti-
gen Etymologie gebracht hatte. Ciocoiti und ciocotnic entsprechen vollstan-
dig dem pers. tiirk. doka-ddr (Kaininerdiener, , d. h. Einer der den clok,
die kalmtickische Miitze, den alten Kalpak der Bojrren tragt ; oder nach
Budagoff (a. a. 0. I, 497) Einer der das Tuch (die Livrée) seines Herrn

I

Maori, bl,ad, bl.adee
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traigt. Jedenfalls aber ist das Wort orientalisehen Ursprungs, wie es
Hasdeu vermuthet hat.

No. 37. cioae (metal, bronze). Cihac Verwirft die Etymologie dts
Hasdeu, der es vom ital. acciajo ableitet, und nimmt an dessen Ste lle
eine k fl n s tl iche Fabrika ti o n theses Wortes von Seiten der Ver-
fasser des Lexicon Budamim an. Wenn man diesen letzteren wohl manche
kuhne Etymologie zumuthen kann, so doch nicht auch das, dass sie die
rum. Sprache geradezu gefalscht haben. Aus lat. cibus sollen sie, analog
dem deutschen cSpeise, Glockenspeise), cioae gebildet haben. Gerade diese
specielle Bedeutung neben der so sax ahnlichen Form spricht unzweifel-
haft Mr ital. acciajo. Es miisste erst untersucht werden, wann und von
wen! zuerst Glocke) und tGlockenguss) nach Rumitnien hnportirt wor-
den ist ; der Mengel an Alteren Belegen ist deshalb kein Beweis gegen
diese Etymologie des Hasden.

No. 41. crieri auch creeri und creri kann trotz gegentheiliger Be-
hauptung des Hrn. Cihac unmoglich vom lat. cerebrum = *creebruin
entstanden sein. b vor r Milt im Rum. nie aus. leuruc = labrusca
erklart sich durch alb. ljarrqk id., und intunerec von intenebricus
(Cihac, El. lat. 131) abzuleiten, scheint mir doch noch fraglich. Aber
auch die Ableitung des Hasdeu TOM aib. krie nach Analogie von spi-
nare = spinalis ist nicht ganz korrekt. Zu bemerken ist nun, dass das
Wort creeri eine Plur al for m ist, und genau entsprechend ist das
alb. Wort kréra, eine Pl ural f or m ebenfalls mit der Sin gul arb e-
deutung (Haupt) (Xylander p. 239). Wie aus dem pers. (nicht turk.)

welches meist nur den tabgeschnittenen Kopf eines Thieres) be-
zeichnet (Zenker p. 759), tr6s-régulierentent alb. krie entstehen konnte
(Ci hac), ist mir unerfindli ch. Cam arda (Saggio di grammatologi a a lbanese
p. 158) vergleicht gr. apdc (Haupt), cf. audit gr. ilitiv.patpa. Benfey,
Gr. Wurzellexikon II, 285.

No. 44. dezgauc, descauc cje germe, je pousse, leitet auch Hasdeu
wie Cihad von ghioaca ab; dass dieses al?er nicht vom alb. kafka, kokei
abstammen kann, beweist Hr. Cihac nicht, obzwar diese Ableitung (lurch-
aus nicht haltbar ist. Alb. kdfkd ist namlich kein ursprunaliches alb.
Wort, vielmehr ist aus dem mgr. ngr. aeraoc IcauxE, %aim( calix, patera Du
Cange, ngr. xcthx00,0; crdne Ventoti II, 168 hier ctres-régulièremenb nach
gr. Aussprache des Diphth. av = af alb. kdfla entstanden. Uebrigens
bildet auch lat. causa, alb. kcifel Miklosich, Alb. Forsch. II, 12, No. 159,
vgl. auch p. 80 No. 4. Was die Etymologie von ghioacd betrifft, scheint
Hr. Cihac seine El. lat. p. 109 gegebene selbst aufzugeben. Von lat.
cochlea kann aueh unmOgli ch rum. ghioacd entstehen. flier verweist
Hr. Cihae auf Bd. II El. slaves, wo ich aber noch nicht nach sehenkann.

kelle,

                     



No. 17 &mace. Herr Cihac streicht die Zweite Uebersetzung des
Hasdeu cappartenant à Ia maison) uud behalt bloss die erste: . appri-
voisb. bei. Wie erklart er das zweite Citat: pithojskij etwa 'esprit
apprivoisb Die eigentliche Bedeutung davon ist: cein weissagender
Geist, (cf. Miklosich, Lex. palaeosl. p. 566 s. v. pitonovit), d. h. 'eh)
Hausgeist, Lar. Waruin tibrigens das Wort nicht vont lat. donzestieum
(Hasdeu); sondern vom asl. domqtni, ±ike (= !loch eia zweites slay.
Suffix zu ableiten I (Cihac) ist nicht klar.

No. 49 famea "eunuque,. Dass dieses Wort etwa aus arab. Wk. ha-
dim, mit dem es ausser m keinen einzigen Buchstaben mehr gemein hat,
entstanden sei, wie Cihac behauptet, braucht nicht erst widerlegt zu wer-
den. Da passt doch die Etyinologie des Hasdeu weibischa viel besser.
Das Wort fehlt nth hu Ungarischen. Sollten es etwa die Rumanen in
Ungarn wahrend der Tarkenherrschaft all ei n und unmitte I b ar von
den Tarken (nach Cihac) aufgenommen haben

No. 52. gade leitet Hr. Cihac vom pol. tschech. kat, klnruss. katd ab.
Die Erweichung beider Tenues macht Schwierigkeiten. Vgl. mgy. gab,
gabos aWarger,

No. 54. ghidinae oder godinae scheint mir eine Corruption von cozonae
zu sein. Ob ibrigens Herr Cihac, indein er dieses Wort streicht und als
nichtrumanisch bezeichnet, dem rumanischen Glossator vorwerfen kann,
dass er a an pen philologue amateur. geweseu, und ihn dadurch die Spra-
che fMschen lasst, müsste erst besser bewiesen werden, als es durch Hrn.
Cihac geschieht, fhr den 'le glossateur de Mr. Hasden ne pent fairs auto-
rité). Ein W or t aus der Sprache hinausdekretiren kann man nicht, und
Manches, was he u tz u tag e nicht mehr hn Gebrauche ist, auf eigene
Autoritat gestazt, als unru man isch zu bezeichneu ist durchaus nicht
gerechtfertigt. Eine auth nur oberfiachliche Durchsicht der Letopisite ed.
Cogalniceanu wurde eine reiche Blumenlese soldier veralteter Ausdrucke
gewahren, die wir aber deshalb noch kein Recht haben als nj c htru A-

ni so h zu bezeichnen.

No. 55 ghionoae "Spechb . Hisdeu selbst hat litth. genys damit vergli-
chen. Von serb. croat. muna,manja (Cihac) kann unmoglich rum.ghionoue
entstehen. Ausserdem hat auch Has& u in der Begriffsbestimmung Recht,
wenn er ghionow als ,den, der klopft oder hackt) erklart ; cf. agr. ngr.
appcntoXeccrilc , id. deutsch .Baumhacker,, vgl. turk. agáci kakdn kolsy =
'pious) (pia rostro arbores vellit) Zenker p. 66 ; Badagoff I, 61; Clo-
dins, Lexicon' lat.-turk.-gerin. Lpzg. 1730 p. 546.

No. 57. gligan esanglier, lasst sich mit Hasden von grigan ganz gut
ableiten. Nun liegt aber alb. grig «ich schreiy (Hahn 21) naher als gr.

txt
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ipt3(Hasdeu). Aus einem mgy. kon soll gan-gan allein als die richtige (7)
Form entstanden sein (Cihac), wahrend sie kein rum. WOrterbuch hat,
und Barcianu und Pontbriant beide richtig gligan haben ; ebenso auch
Iszer.

No. 58, gorgan Hugel, tumulus'. Hasdeu selbst bemerkt, dass das
Wort in der Moldau nicht mehr gehort wird. Das schliesst aber das ein-
stige Yorbandensein, das rnehrere Ortsnameu bezeuge n, durcliaus nicht
aus, z. B. Gorgana Berg in Ramnic-sarat , Gorganas Dorf Rom inatl,
Gorgan Wald , Dambovita , Muscel etc. Das persische Wort lautet
auch nicht kourkhane (Cihac), sondern giir-hcine und heisst eigentlich
iTodtenhaus, Grab., nie (Hugel). Die Laute intissten erst umgestellt
werden, wenn daraus russ. kurgan entstanden sein soll, wie Cihac will.

No. 59. gangur (merle doré. leitet Hasden nicht unmittelbar von lat.
graculus, sondern von der Nebenform gagulus (Du Cange) durch Nasali-
rung ab. Herr Cihac erwahnt bloss graculus mid zieht galgulus = gorgur
= gragur = grangur yor, und graur soll aus graculus entstanden sein,
was mir sehr unwahrscheinlich dtinkt, da lat. culus = 111111. che und lat.
c auch sonst nie austallt ; vgl. meine gutturale Tennis Ztschr. f. rom.
Phil. II, 355 ff.

No. 60. incindere (incendier) = lat. incendere streicht Herr Cihac
aus dem rum. Worterbuche. Zwar kenut es Coresi, Pslt. Ps. 77 V 38 :
c§i nu incinde toatit trittniAa san, ebenso Torda§i, Peutat. Genes. 43. 30:
cca i se incinséseinima catre fratiorulu sau). Aber diese sind: (neologis-
mes, mème s'ils se trouvent chez Coresi et chez d'autres traducteurs
grecs) (Cihac)!

No. 61. intort, intortare uentêté, obstination . Dazu bemerkt Herr
Cihac : (Formes et acceptions de ces mots sont incorrectes et n'existent
pas.) Zufallig ist das Gegentheil der Fall, z. B. Coresi, Pslt. Ps. 17, 29:

cu intortiiintoarceteveri). Spatere Psahnenubersetzungen, z. B. Bla-
sif.s 1764 hat an derselben Stelle das im Glossare des Hasdeu als Synonym
gebrauchte Wort indara-tnic: qi cu celO inddreitnicti te vei indaratnicf);
vgl. ausserdem Bib]. Bucure01 1688, Deuteron. 32, 20 , .cace ndm In-
tortu dste), Ps. 77, 10 : <ma intoartd t3i ain5ratoareb, ebenso Pslt.

Proverb. 2, 15 : (carora cararile intoartel, 4, 28 : i intoorte
sintt céle denastanga. etc.

No. 62. invincere (vaincre, yictoire; hat Hr. Cihat nicht im WOrter-
buche. El. lat. p. 132 steht bloss die neuere Form mit g, wahrend die
altere c an dessen Stelle hat ; s. Ztschr. f. rom. Phil. II, 362.

No. 63. jold, sold chanche verweist ja Hasdeu selbst auf pol. szoklra,

Bla4it,
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slowak. ,soldra, mgy. sodar (jambon), nur geht er noch weiter und sieht
die Etymologie dieser Worte im dtsch. Schuller'.

No. 64. jcitiii (fauteuil. leitet Hasdeu mit Recht vom dtsch. (Sitz,,
dessen s ist rum. j wie in glajci, = (Glasn geworden, mid nicht vom
tschech. Mae, asL sedalo (Cihac) abzuleiten.

No. 65. junice (gOnisse) kann nicht vom russ. nsl. junka (lies
nitza) trotz Cihac abgeleitet werden ; denn I nur lat. j wird rum. j (=frz.
j) und 2) ist der Fortschritt der Lautentwickelung erst palatal 01, dann
Sibilans c = s. Ztschrft. II, 369. Bei lat. junicem dagegen (Hasdeu)
fallen diese Bedenken weg, da die Entwickelung regelmitssig ist.

No. 66. lostun tratn. Herr Cihac kenut nur die Form lastun. Polizu
jedoch hat trotzdem neben lastun, doch noch loston ; ebenso Iszer, wenn
auch nur in der voll Cihac angegebenen Bedeutung a martinet). Woher

No. 67. NO; luom fiir /24 ludni bezeichnet Herr Cihac einfach als car-
rompues). Das Wort kommt aber oft in den alten Werken in dieser cor-
rumpirten (1) Form vor, z. B. Coresi, Evang. Mat. 13, 31 : (ce luo omul
§i seniand, intru agrul lui} ; ib. V. 33 ace o luo mularé §i o acopere,
In Mina); 24, 39: (panzi vine tipa i luo tan. ; Tordasi Pent. Genes.
2, 15: (0 luo Dorrinul Dumnezeul ; ib. 2, 21 : i ddca adurmi, luo una
de in coastele luil etc.

No. 68. nuiclucas (bourreau). Hasdeu fragt ganz berechtigt nach der
Vermittelung zwischen lat. matea und ruin. meiducet, gerade well er so-
wohl die picardische, als npr. srb. pol. etc. Form kennt. Dass die Ruing,-
nen dieses Wort nicht, wie Cihac meint direkt vom ngr. 115craorntex haben

lainnen, geht aus dem oben zu No. 65 Bemerkten hervor ; Dither steht
srb.

No. 69. magurit (montagne). Die Etyinologie des Cihac vom lat. ma-
cula ist in der That mimoglich (w:e Hasdeu es sagt), vgl. ()ben zu No.
59 ; lat. macula hatte rum. mtiche ergehen. Dass man fiber ein rum.
Wort wohl Tom aib. ableiten kann, geht aus dem unzweifelhaften Ein-
flusse hervor, den die albanesische Sprache auf die rumanische ausgeiiht
hat ; obzwar Herrn Cihac das Mb. Mr das Ram. nichts beweist. Miklosich
bringt miser Wort in Verbinthing mit asl. mogyla. bulg. mogilit iii. Alb.
Forsch. I, 19 s. v. yomila.

No. 70. mal (pr6cipice:. Herr Cibac verweist auf sein WOrterb. El.
slaves. Ich will nun vorher auf Miklosich, Slay. Elem. im Rum. p. 8 und
10 verweisen, wo er alb. mallj und rum. mal behandelt.

No. 71. mamue 46pouvantaib. Herr Cihac verweist auf Grimm D.
Myth. 2 473 wo mu mmel, mummelmann, von Grimm behandelt wird, der

mekYuga.
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die Wort() theils von einem dumpfen Kiang, theils vom Wassergeist muo-
mel, mumel ableitet. Aus welcheu dieser beiden Erklarungen hat Herr
Cihac den Ursprung des normann. momon (mine bourn) begrifflich ab-
geleitet? und daraus das ruin.? Die Glosse des Hesychius, N on Hasdeu
citirt, steht viel nailer. Herr Cihac weiss ja selbst dass ahd. und
Eintluss in Rumanien ausgeschlossen ist. Auf ein gr. Etymon fart us
auch das rum. Verbuin a mond 1 reizen, locken, verführen. Iszer. Molnar,
Wtbuch. 1822 p. 7; vgl. gr. pmp.60.) vitupero, carpo, rideo, irrideo und
p.thoc cvituperator, irrisor).

No. 74. nuitele conibiei uancre. Ist eine Pluralform. Ich mochte da-
her lieber nuiselele coralfiei uSchiffszahne, lesen ; mcitele = matele
Eingeweide scheint entternter zu liegen. Weder Cihac noch Hasdeu ver-
gleichen dies.

No. 75. mazdre cpois verts. Hasdeu hat Tollstandig Recbt es vom
alb. moSula (1. modzuki), vgl. oben zn No. 15 und No. 69, abzuleiten.
Mgy. mezei de champ, champètre, (Cihac) hat nichts damit zu thun. In
Bezng auf das alb. Wort vgl. dtsch. Maseru, skr. masura cLens. Pictet
Orig. 12, 251, 354 ff.

No. 76. rni'lcii Iimaon. Miklosich verleicht Lex. palaeoslov. p. 393
ganz andere Worte aus den slay. Sprachen zu asl. mAkalcii (nicht mail/di
C.) als Cihac. Das Verhaltniss von pol. mamE zu rum. melciil bleibt noch
erst zu beweisen, wenn auch letzteres mit bulg. melciov verwandt zu sein
scheint.

No. 78. Dieser cpauvre). Sehr oft in den alten Werken. Cihac ignoiirt
dieses Wort in .seinen El. lat., weil wie er hier bemerkt lat. miser nicht
laser hn Ruin. geben konute, und well die alten Uebersetzer, griech.
MOnche n i cht-ru m an i sche Worte eingefiihrt hatten nod für Herrn
Cihac une peuvent faire aucunement autoritb! Zu bemerken ist nun, dass
aus lat. miser sehr gut ruin. meser entstehen kann ; lat. giebt in den
meisten Fallen ruin. c, z. B. neted = nitidus; negru singer, nigrinn, ,

fem. négra d. h. neagra uach unserer Orthographie, da Hasden denselben
Lad ea durch é bezeichnet; plec = plico judec = j dwo etc. Linter Ein-
11 ass des folgenden e ist das erste e regelmassig in é = ea tbergegangen.

No. 80. mihalt, cbarbote,. Hasdeu selbst hat ingy. mengltal verglichen
und = u als Deminutivsuffix gefasst. Cihac bestreitet diese Bedentung
des 40 uud erklart es einfach als Corruption. Nach welcher Analogic'?

No. 84. nwliduu cnie16ze, pious larix). Nebenformen sind noch :
molid, motif. Weder Hasden, noch Cihac der poln. modrzew

etc. vergleicht, scheineu die richtige Etymologie gegeben zu haben. Be-
vor ich ineine Vermuthung mittheile, will ich vorausschicken, dass sich

nhd.

t

tvu, molidfa,

=

6

mat-

                     



LXV

oft eine tiefere Symbo lik mil, den MIL Pflanzennamen verbindet. Man-
cher Glaube und manche Sage kniipft sich an die Pflanze, So entsteht
der reine Weizen aus dem herabfallenden Fleische des fest an den Krell-
zesstamm geschntirten Heilands, der reine Wein aus dem Blute, das aus den
Fingerspitzen fliesst. Der Sonnengott verwandelt die ihn verschmahende
Blninengottin in die Sounenblume, die sich stets nach ihm richten muss.
Aus den Thranen zweier himmlischen Turteltauben entstehen die Myr-
rhenblinnchen. Verbascum thapsus heisst : lumdnarea Domnultd <Gottes-
licht) ; Eryngium campestre : spinul draculad (Teufelsdorn), cf. klruss.
clortovo rebro, id. de Gubernatis, Mythol. des plantes I, 7. Aninerk. 2;
scabiosa succisa : muratul dracului (Teufelsabbiss,, s. Noik bei de
Gubernatisa. a. 0. p. 114, Anmerk. 2 etc. Ich bringe daher diesen Baum-
namen in Verbindung mit asl. molitva (Gebet), gleichsam heiliger Baum,
Gebetbaum (vgl. Mannhardt, Wald and Feldkulte I Register s. Y. Tanne).

No. 85. mo2tean (indigene) hangt naher mit mockte (Reliquien),
asl. nu),sti, blg. serb. id. zusammen, d. h. der seine Reliquien von ural-
ter Zeit an der Stolle hat (s. Miklosich Lex. palaeosl. 382 uud Christl.
Terminologie d. slay. Spr., Denkschrift d. Wien. Akad. XXIV p. 12).

No. 86. mugur (bourgeon). Cihac leitet dieses Wort vom lat. mu-
culus ab ; es miisste aber dann rum. muche geworden sein, vgl oben zu
No. 59. 69. Nur durch alb. mugul (Hasdeu)kann das ruin. Wort etymo-
logisch erklart werden.

No. 87. mursec (je dévore). Mit Recht trennt Hasdeu davon mur.
Für mursec ist noch eine andere alto Parallele vorhanden, Pravila Tirgo-
viOe 1652 f. 383 cmursecatcizz ; 428 (nu mursecatci, sau de In curse).

No. 89. nirhitel uun petit peu) kann nicht mit Hasdeu vom lat. ne-
scio quantum: nerdt abgeleitet werden. Cihac gibt einen begriftlichen Un-
terschied als Grund an, weil je ne sais conzbien nicht fort peu bedeuten
kann. Mir scheint hier eine grossere phonologische Schwierigkeit vorzu-
liegen ; lat. scio wird zum §tiii, aus nescioquantum, hatte nee& analog
dein neOine aus nescioquinam entstehen miissen. Das Etymon von nitel
kann auch nicht, wie Cihac meint in mititel gesucht werden, vielmehr
ist nitel ebenso albanesischen Ursprunges, wie niticd, das beide iiberse-
hen haben , und zwar nja tsilli (ein wer 7 ein etwas) , und nja kik)
(ein Wenig, ein Bischen, ein Weilchen) (Hahn) welches letztere dem
Rum. vollstandig entspricht.

No. 92. omidd a chenille'. Cihac lasst das anl. o aus a entstehen :
dann miisste es durch ein slay isches Medium gegangen sein. Die

5
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Prothesis a, aurh im Siebenburgischen haufig, bleibt nnverandert. Das
macedorum. Wort, das Cihac citirt, lautel nicht, wie er schreibt : unntitei
sondern oovv(vra d. h : imjirkt. Thunmann I, p 198, vgl. alb. miza (Hege)
Camarda 116rNo. 111 vergleicht gr. gm Ebenso falsch schreibt Cihac
an derselbeu Stelle : aunpra = umbra, wahrend Th. 196 : athprpq d.
h. midi ngr. Aussprache streng genommen : wimbrd oder atibrii, da ngr.
mb und b durch it ausgedruelit wird; das letzte Citat bei Cihac arrandu
muss auch anders gelesen werden, da Th. 214 appivroo d. h. arrcida
lautet.

No 95 pespe .au dela de.. Cihac bestreitet die Moglichkeit eines
rum. ,,pre ans super, obzwar er sich bei der Etymologie von sprinc3and
genothigt sieht in sprin eine Contraction aus super-in, anzunehmen.
Ebenso konnte aus per-super durch Contrartion rum. pespe entstehen,
wie Hasdeu annimmt.

No. 96. pestire deuteur, retard,. Cihac leitet es im Gegensatze zu
Hasdeu, nachdem er dams apestire gemacht hat, aus dein slay. apozditi
ab. Natter ware ja slay. pozdéti, sero aliquid facere, ohne Prothesis, wenn
wir dieses Wort durchaus vom Slay. ableiten müssen. Dagegen spricht
nun 1) zcl = st und 2) dieselbe Schwierigkeit wie bei der lat. Etywo-
logie, slav. resp. lat. o = e; da bei Letzteren No. 1 wegfallt, ist das
lat. Etytn. postire des Hasdeu vorzuziehen.

No. 97. pin cpinus sylvestris. haben alle rum. Worterbücher. Es
muss also doch ein Volksausdruck sein. Auch hier macht Cihac Fehler
bei den Citateu aus dem macedorum. So soll ampore = arbor sein. Thunm.
p. 191 hat : apOrops d. h arbore; viginti soll mcdr. jiggitzi laden. Th. 193

aCE (da ngr. vor i = j und = ng), jinijtzi oder mit rum. Or-
thographie tinit = alb. vvt.Cir d. h. njizét wie auch Hahn die gegische
Form schreibt, tosk. njdzet ; mrdr. skllifurti C. Th. 196 axXX[cpop cf. d. h.
scljifurd, vgl. alb. skfrifur (sulphur,.

No. 99. polegnitd cverglas.. Hasdeu vergleicht sehr richtig serb.
bulg. poleclica vom asl. polediti-sA (Miklosich Lex. palaeosl. 613a). Was
soli eine Mittelform polevitou = poledila Cihac's? Wie ist d in v itherge-
gangen I

No. 100. poranb .p* gewin. Ist wirklich eine hOchst interessante Form
neben porumb, trotzdem sie Cihac als falsch bezeidinet. Sie zeigt uns das
Schwanken der Ausspi ache, w e sieh im Uebergange vom asl. AN, Ai Z11 lin, un
aussert , vgl. die haufig wiederkehrende Form driblet ffir umbla , lat.
.ambularen wie es heute heisst, s. Arch. istor. I, 2, 6 (1628 ni.) III,

yyn
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216 (1621 in.) L 1, 93 (1636 in.) annbld ib. I, 1, 105 (1627 v.)
I, 1, 11 (1627 in.) I. I, 119 (1629 m.) etc.

No. 101. 102 streicht Cihac als Nichtrumanisch, sondern «sont des mots
fabriqués par le glossateur de Mr. Hasdeu., Bis uns der Beweis erbracht
ist, was durchaus nicht der Fall ist , weisen wir diese Behauptung des
Cihac einfach zurück. Dasselbe gilt fur No. 104.

No. 105. rumein cttributaire corvéable.. Cihac bemerkt dann dazu : «ja,
mais esclave). Wie versteht er die Urkunde von 1610, Arch. istor. I, 1,

wo Tudor aus Voine§ti sich verpflichtet dein Mihail 7700 Aspern am
St. Dimitrie zu bezahlen; im entgegengesetzten Falle : oar en OA fiu
rumanu ca feciorii mei i cu toga mo§ila iné. Heisst hier ruincin auth
bloss corvéable, paysani Bedeuten die zwei urunteini anume Albul i Ne-
dea. die Fiala and Négoe dein Vasile (ausser einem Acker ohne ru:
man) sc he tit en (daruitu) «§i-o delnita bung fdra de rumanu, , Arch.
I, 1. 139 (1620), auch keine Sclaven?

No. 107. sahaidac «ache tatare.. Zuni Glück citirt Hasdeu each
noch den Metropoliten DosofteTu 1681, aber das gentigt Herrn Cihac
nicht und er streicht das Wort.

No. 111. selbezeSc cje Wisp. Hasdeu bemerkt sehr richtig, dass die
von Cihac far rum. sarbed beigebrachte Etymologie (El. lat. 211) vom

in-sapidus nicht haltbar sei; Apharese von in, Intercalation eines r
und Uebergang von p in b, was in rum. sonst nicht mehr vorkonnnt, sind
die Vertnittler zwischen sarbed und in-sapidus, welches nur «sauerlich,
geschmacklos) and nicht pile bedeutet, folglich auch nichts mit selbezesc
Zn schaffen hat. Hasdeu flndet darin das passendere lat. subalbidus. Fur den
Wechseln von u und e vgl. sumet and semet ; vgl. auch sumuta und ainuti.

No. 112. semuesc «reildchir.. Hasden selbst vergleicht salon mgy.
szdtn. Cihac verweisst hier nam1ic4uf seine El. mgy. In Bezug auf die
Infinitivendung ui der Verba denominativa ist zu bemerken, dass Hasdeu
nicht, wie etwa aus der Darstellung des Cihac hervorgehen wUrde, damit
unmittelbar gr. -E6w, -dna) vergleicht ; vielmebr zieht er die alb. Form
der 1. und 2. Conjugat. auf -ue zum Vergleiche hem. Far das u ver-
weist er auf 0 in -s-b-tev und auf slay. v intilcupo-v-ati etc.

No. 116. stavar kitalou). Cihac will trotz der
brrerechtfertigtenstava

Ein-
wendung des Hasdeu davei «jumeut, harasi, vom asl. «articulus,
ableiten; wie ist aber der Wechsel der Bedeutung zu erkliren Cihac ver-
gleicht dazu das asl. Verbum staviti < stehen. und dtsch. St u te von
stehen. Das nhdtsche Wort St ute entsteht aber nicht unmittelbar da-
raus, vielmehr bedeutet ahd. diu stuot von der Wurzel stat : «Gestfite,

lat
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Pferdestand) und wird erst spater auf das w e i bliche Pferd tbertra-
gen, wie Frauenzimmer auf das Weib; Grimm Grammatik III, 327. Haben
nun die Rumanen unmittelbar von staviti ihr stavd gebildet7 Alb. stdva
vermittelt leichter der Uebergang; Miklosich Sl. El. im Alb. Alb.
Forsch. I hat dies Wort gar nicht.

No. 118. suratii camie, compagne). Hasdeu lasst diPses Wort, unter
Einfluss von slay. posestrima, aus sore', soror, , analog der Form fartat
aus trate (cf. slav. pobratimic) entstehen. Cihac dagegen denkt an it.
camerata fr. camarade welches a est beaucoup plus rapprochée sous boas
les rapports) 70b zwar das Wort im rum. gar nicht v or handen ist,
so muss sich doch suratd aus sera, uSchwester., diesem analog sous
tous les rapports! entwickelt haben. Im slay. dagegen entsteht die Form
posestrima wirklich wie im rum. aus sestra=soror. Ebenso verhalt es sich
mit fartat, welches unmoglich aus foederatus Cihac's entstehen kann.

No. 120. a se svii .reculer, se dófier.. svii oder sfii soll nach Cihac
aus asl. stydeli SA cerubescere), woraus abrigens nur rum. stidi geworden
ist (Miklos. Lex. palaeosl. 839), stainmen. Hasdeu dagegen leitet sfii
mit grosserer Wahrscheinlichkeit von asl. siviti convolvere, ab.

No. 121 126 streicht Herr Cihac. Ftir No. 121 jedoch tambar
uesp8ce de vaementn kann ich eine alte Parallele beibringen, wodurch
die Behauptung des Cihac un'a jamais ét un mot roumain. Mt. Tor-
da0, Pentat. Genes. 49. 11 : .§i In sangele aoiei timbariulü Mu.' Der
Ursprung des Wortes ist pers. tdmbdn, trk.-or. tumbdn ccaleçon), Zenker
311 u. 327; Budagoff 1, 379 .Unterkleid.. Auch für die anderen bei-
den Worte werden sich mit der Zeit alte Beispiele finden, die deren Vor-
handensein in der rum. Sprache beweisen.

No. 127. ol office., chabit grossier, leitet Cihac richtig von g'ul, out
ab, nur ist Oa/ arab. plur. g'ael und Out al lei n t fir k. nicht v u 1 g. Die
Termittlung zwischen Out und ot geschieht durch ngr. T.CooXi da sonst
trk. 6 nie rum. wird.

No. 128. urdin cje viens, j'accours, kann unmoglich TOM asl. ule-
tea cavolare, Cihac's, mit dem es bloss das anlautende u gemein hat, her-
kommen. urdd afrommage mou. wird Cihac wohl mit mgy. orda sus-
ser Kase. vergleichen. Letzteres aber steht im mgy. ganz vereinzelt und
eher ist ein umgekehrtes Verhaltniss anzunehmen. Vgl. sbg. skim. orda
rum. urdd, Haltrich, Idioticon 113.

No. 130. simbure unoyan, habe ich ebenfalls wie Hasden mit. alb.
sdmbul verglichen, welches Xylander pg. 182 sv. tKnopf,
ebenso wie Hahn wohl kennen, obzwar Cihac es bei Xylander nicht finden

iKnoten,
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konnte und Coup.touX bei Hahn soumpoul transcribirt, vgl. oben zu No. 92.
Auch Camarda hat das Wort sehr oft, so I, 77. 78 gamba, sambula
Il. 42 aencia stembula to jolekuto: tra i bottoni della sottoveste», vgl. ib.
p. 153 No. 18. Ausserdem vgl. mgy. szem c Korn, Koruchen, Beere»,
szembor a Rapps..

No. 131. veicluci a veuve», vgl. dazu den Geuit. veiducii, aus der Pra-
vila Tirgovkte 1F 52- f. 703 . deci Maria sora vliducii, und plur. vekluo,
Tord. Pent. Exod. 22, 23 .§i vora fi muerile voastre vetcluo..

No. 133. vigan a un grand vautour». Hasdeu behauptet es sei orien-
talischen Ursprunges. Dazu Mgt Cihac trk. zagan, ngr. Cay«yo; DC. hinzu.
Das Wort ist pers. zagan, trk. zagnus and trk-or. zuganus, Zenker 480a,
vgl. pers. zag a Elster, Nebelkrahe», Budagoff I, 602, s. auch Pott,
Etyin. Forsch. IP, 1 p. 810, der Caiboc = vultur percnopterus (ganz
wie rum. zagan) tbersetzt.

No. 134. zechie a sarrau». Hasdeu gibt die Ableitung vom lat. setula
blossals Hy p o th es e. Vgl. zu zechie siebenburg.-sachs. sake a grobwol-
lener Ueberrock», mhdtsch.,Sage : sagulurn (cf. asl. sukno), Schuller, Bei-
trage zu einem sbg. saths. Wtb. p. 57, and Haltrich, Idioticon p. 100.
Letzterer vergleicht auch mgy. zeke, aber das sachs. scheint zwischen
mgy. (Waffenkleid, und rum. csarrau, zu vermitteln.

S. 180 behauptet .Cihac : coil ne vient pas et ne peat venir du lat.
vel par une ancienne forme roumaine vare qui n' exist e quo d an s
l' im a gin ati on de Mr. Hasdeu». Wenn ich auch die erste Halfte des
Satzes zugebe, muss ich doch die zweite durchaus bestreiten ; vare und
zwar vare-cine, vare-ce, heute ore-cirw, ore-ce erscheint in den altesten
Urkunden. So bei Venelin. VlachobolgarskIla gramaty p. 118, 1467 aus
Gherghita, p. 122, 1480 &camp', P. 125, 1483 Tirgovkte, p. 129,
1491 Bucur., p. 133, 1499 Trgv., p. 151, 1531 Buc., p. 203, 209,
234, 239, 251, 329 etc. vgl. Carare pe scurt 1685 f. 9' : a sau vare
ce facet»; f. 13a: vare in ce chip tu nu crezi cuvintele tuturora» etc.
Hiermit Milt die Etymologie des Cihac, der in ori lat. hora wiedererkennt.
Woher aber vare?

In Bezug auf die weitere A usfahrung des Cihac, der o theils aus un -a,
theils aus illam-la-a, vrea-va-a und are -a enstehen lasst, ist zu bemerken,
das lat. a im rum. nur durch slavisches Medium zu o wird, sonst bleibt
lat. uuverandert, resp. = a.

Pag. 182. alai: cuva.. Cihac behauptet: un'a jamais étó (du moins en
taint que l'on puisse le prouver) un mot d a c o r oin a n»; vgl. dazu das
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zu No. 124 citirte Beispiel aus Tord. Pentat. Genes. 42. 11 usitngele
aoiei --= sanguis uvae ..

Ich schliesse meine Bemerkungen, indem ich zu gleicher Zeit den von
Cihac in der besprochenen Recension angeschlagenen scharfen Ton be-
dauere. Eine objectivere Behancllung wiirde viel leichter dazu beitragen,
die Zahl der noch nicht aufgehellten rum. Elemente zu verringern , die
von so grosser Bedeutung sowohl für die Geschichte als auch ffir die
Culturgeschichte der stidOstlichen Volker Europa's sind. In ihnen spiegelt
sich am klarsten der Einfluss, den diese VOlker wechselseitig auf einander
ausgetibt haben. Die Entwickelung und Consolidirung des Staatslebens,
die Verbreitung des Christenthums, wie auch Einfuhrung wichtiger Pflan-
zen, Handwerke und lainste, alles htsst sich am besten erkennen durch
die technischen Ausdrucke, die noch heute daftir im Gebrauch sind. Ich
habe mist diese Resultate im Inge gehabt, wenn ich die Arbeit des
Cihac einer genauen Untersuchung unterworfen habe. Nattirlich musste
die Laut ge schi chte der rum. Sprache in zweifelhaften Fa llen fiber
die Richtigkeit oder MOglichke it einer Etymologie einzig un d al le i n
entscheiden.
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I. LA SCHUCHARDT.

1. Pag. 60, rIndurile 16-24 se suprimil. din causa celor gise de Schuchardt
la pag. X, rindurile 23-28.

2. Intréga pagind 190 trebui modificatä in sensul observatiu nil lui Schuehardt
dela pag. XIV, rindurile 22-9. Prin acésta Insd remâne intaclä etimologia, pe
care am propus'o noi pentru cuvintele rndq, breinget i mac,lare. Cfr. Miklo-
sich, Ueber die Wanderungen der Rumunen, Wien, 1879, p. 23. Trebui sä
mai adaugam ee-va devre branifet in specid. Caix, Studi di etimologia ita-
liana e romanza, Firenze, 1878, P. 145 No. 507 (cfr. ibid. p. 206), aduce
italianul dialectic sbrinze «specie di formaggio». Cuvintul a strtiMtut in
Italia prin Dalmatia, unde in documentele din seeolul XIV brâncla figurézd
anume ea un product al activitittii roman e. Volt' C. Jire6ek, Die Ma-
chen und illaurowlachen in den Denkmalern von Ragusa;Prag, 1879, p. 10 :
c br en ve. = .caseus vlachiscu s» intre 1356-1381.

3. Pag. 250, la rindul 2, am puté adauga duprt Schuehardt (pag. XV), ct 'n
dialectele sarde, italiane dela nord 0 dela sud, precum i In cele proventale,
existd o deosebire intre «r dur» i cr mOle», Schuchardt totu§i a sedpat din
vedere , ed noi vorbim numai despre initialul cr dur», pe care
afard de Romani 0 Albauesi nu'l cun6seem in Europa decal la Spanioli
§i la Basel', p6te MA, 0 la vechii Greci In fatä cu 13.

4. Nedomerirea lui Schuchardt la pag. XVXVI despre originea genitivo-
dativului femeiesc la Romani se limpegesce, ne permitem a o erede, prin cele
spuse de noi in tomul II pag. 641-4.

5. Tot in tomul II, in .Notanda la mai tOte texturile, se ldmuresce cestiunea
vocalei irralionale (svarabhakti) in limba romand, mai ales dupd licuida 0 dupà
nasald, Inläturandu-se ast-fel indoiala cea provisorid a lui Schuchardt dela
pag. XV.

6. Pag. 274 manpem N-rul 43 contra obiectiunilor lui Schuchardt dela
pag. XIX XX. Modificam totu§i pasagiul relativ la limba maghiard, anutne
in loc de : «kutya (cdtea), de Ord-ee din acesta nu s'ar puté trage decat forma
cea feme6sed, pe eand in limba albanesä etc.» sä se pund : gkutya (cane),
«de Ord-ce maghiarul ty, pronuntat aprOpe ea hi, nu trece la Romani In t.
In limba albanesd etc.» Cfr. tomul II p. 184 0 734. Ori-cum ar fi, este f6rte
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seriOsa intrebarea luT Schuchardt (p. XX): *de pe u din alhanesul kut (cane)
a tre cut ea o in cotem si ea if in veld?. Cototn en o linga catuset eu n'ar fi
o analogia suficiinte, de vreme ce in cotoiu este asimilatiunea ocaliert regre-
siva ; niel o asimilatiune im..a nu se vede in motan 1ingti maid.

7. Tot ce giee Scbuchardt Ia pag. XXIV contra actua =aqui ere (pag. 267
No 2) se inItitura prin existinta forme acitu , athre ; Molnar , Deutsch-ua-
larkische Spraqdehre , Wien , 1788, p. 256 : «Paw, ruhen, absteben . A en-
are Mira aciere este dara intoemai ea ntisciirr catrit tuiscere. In Omiliarul lui
Coresi aeest euvint ne inthripina sub dot'. forme : a artua 0 a aci : tI

WM. O\ 111111I Haf181th Ck-wI I i 8 w (signat. XXII p. 10), MEM II pim

um ayi kirm (sign. XXXII p. 16). .-Lcire se refera eatra aciere:tlat. aequitre
ca sorbire (AAA. s/rbere = sorbere. Avem dart& peste tot irei forme : acire,
actuare i aciere.

8. Sehuehardt are dreplate la pag. XXIV in privinta envintelor dichis §i u-
nelta. Renuntfun la etimologiele, pe earl le-am propus la pag. 276 No. 53,
fara a gasi totqf altele mai brine.

9. Mantinem eele gise pag. 273 No. 35 i p. 288 No. 104 despre posibili-
latea foneticil la Romani de a ireee rt in q. Obiectiunea lui Schuchardl
la pag. XXV este : eWenn nun aber auch is ans rj enstehen könnte , so
würden wir doch nicht cerm, rerfut , cer§ura. sondern ceq, ccrut, cerura
erwarten : wie kame denn i in diese beiden letzten Formen El bine, s'a

introdus in perfectul cer§ut=certut, cerora=rertura intocmai ca in crezut=
credtuto fata cu ital. creduto, erezura= crediura etc.; acelasI t a putut tot-

o-data sa flu figureze in presinte, ha chiar sa dispara de aeolo, ea in v IV=
lat. video, de unde ar trebui mimai vedtu r6z, pe cand la noT mudernul
nu exista niettiri in veehile lexturi, introducendu-se mai tarclitt prin analo-
gia cu perfeetul. i in certu insa s'a introdus , dar a avut drept efect
fonna poporana cetu, de0 pOte sit fi existat ceru.

10. Schuchardt la pag. XXVI deriva pe saMed din ea aThiaus mai bine decat
din subalbidus (pag. 301 No. 161), observand ea: esilaba vb n'ar fi putut sa
dispara cu destivirsire . Are dreptate. Silaba ub- trehula à devina o ea in
cot=cubitus, nor=it. nuvolo=lat. nub- etc. Din subaMidus votn ave dara sol-
bed, diftongil apoi prin aetnea accenlului in soldbcd, de unde simplul saMed
en a din na ea in afard din ofoara=adforas. Prin urmare, noi nu renuntam
la etimologia propusa. Din exalbidus insa, prin forma metatetica exablidus, (cfr.
p. 418 : tenebricum=tebnericum=tunerec), ar fi putut sa derive al nostru §u-
bred, dach s'ar explica numai f- din s=ex Fara i, caul apalogia Orece=lat.
soricem nu ajunge. In ori-ce cas, §ubred ca tOte cuvintele romane cu su-
fixul -tdus este de 0 provenintA latinä necontestabila. Numai deira d. Ci-
hac (Diet. II p. 394) pOle sal identifice en §uchtat i SA le apropie ambele de
polonul seczuply !

11. 'Rite cate qice Sebdchardt la pag. despre valOrea fonica a MI
proyin din aceia ca nu I-a fost eanoscuth atund eroniea lui Moxa, cuprinsa
In partea III a volnmului I, si anume pag. 411-12 No. 6. Cat privesce ipo-
tesal dela pag. XI, cä ar fi (eine Abart des li , contra lui Miklosich care
vede in ik *eine Umformung des AP, apoi Schuchardt are dreptate, ba-
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nuéla luT concordand pe deplin eu o observatinne Teche, dar fOrte remarea-
bilk a gramaticuluT banatén Diaconovicl Loga, Gramatica .ronetnesea, Buda,
1822 , p. 19 : e Acest It este atata cat H, care dintru Inceput se seriea
-«pentru scurtare d'asupra luT 1, dupa aceTa lasara de a maT scrie H, fara
«numal trasura eea curmeziv d'asupra luT 1, o puneat §i fitesend'o mai
«strimbd se forma it, i aa ei Meta. nou. TocmaT acésta a fost i pare-
rea nOstra. Ea se Impaca d'o potriva cu paleografia §i cu fisiologia sunetulul.
In orl-ce cas, ,1% este o varietate vocalo-consonantica fie sunet nasal. Cumea
limba romana curk5sce saa cunoscea, in adevar, eel putin doh Tarlatan de n,
o confirmä chlar ceia ce (lice insu§T Schuchardt la pag. XIII despre u=un,
lugu=lunyu, uchiu=unehtu etc. fata cu unnnii, annume, Annraei etc.: e uni
die Lautbarkeit des n ganz sieher zu stellen , adeca pentru a distinge pe un

fOrte, de un «n

12. La pag. XIII Schuchardt a observat fOrte bine, ea pe pag. 230 h in v«t«hfid
nu este de acela0 origine en h in piahtra etc. In adevar, dandu-se doa forme
coexistinti vatafulOvettahul, a treTa forma vatahful este un siniplu sy 1 le x is,
despre care vecy tomul H. pag. 15, 218, 240.

13. La pag. 304 No. 175 sti se Tea In eonsideratiune cele 4ise de Schuehardt
la pag. XXI : « . . . so denke ich doch, dass einige Worter erst in spaterer
«Zeit aus dem Albanischen in's Rumanische eingedrungen seien. Dahin
«möchte ich traista (traistra, taistra, trastur), drasta, straija (straista)=tra-
stet (trase), dra§ta, §treqtt rechnen ; denn ist es glaublich, class eine Wort-

«form staristra auf zwei voneinander unabhangigen Gebieten in so ganz
«analoger Weise fortgewuchert babe ?, Las ea altiT st decidd.

14. Atat etimologia mea autt=oautt Ia pag. 268 No. 11, precum i observa-
ljunile corespondinn ale lui Schuchardt la pag. XVII, se desfiintézil prin acea
impregIurare ea and se accent& pe u, ea §i pina astaqi la Macedo-romanT:
mitt, nu dud, dupa eum ar trebui sä fie in ipotesa autt=zociult. A§a dara a in
afid-zzlat. nva este un simplu prefix, ea §i 'n macedo-romanul arimbra =lat.
umbra.

15. Schuchardt gre§esee la pag. XXIX, cand dice ea la Daeo-rominl se ac-
eentéza vadtiva, Tar la Macedo-romanT yawl. Si la noT acest cuvint porta ae-
eentul pe prima silabl. Toemal acésta insa dovedesce, ea el deriva din la-
tinul vidua- i n'are a face eu slavicul vidbva.

16. La pag. 267 No. 1 sa se aibe in vedere opiniunea ml Schuchardt dela
pag. XXIX, de§i acept din ci§tept prin «Umstellung des t zu ti pe noT nu ne
convinge.

17. La observatiunea lui Schuchardt, pag. XIX, despre euvIntul magura: die
«Wanderung des Wortes in's Czechische befremdet mich ; wie steht es mit
(dem von Cihac angerahrten pol. magora?, respunde noul trac tat al lui
Miklosich : Ueber die Wanderungen der Bumunen, p. 21: «magura, Name
«fur Berge, die durch tiefe Einschnitte von der eigentlichen Gebirgskette wie
lgetrennt scheinen : dieser Name ist durch ganz Galizien verbreitet und &len-
«bar auch auf Vernaittlung der Rumunen zurückzufilhren etc.); cfr. tot aeolo
p. 23.
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18. Despre getócd sciA ghióca (pag. 275 No. 50) constatarn diverginta luY Sehu-
chardt la pag. XXI, dar n'o vedem destul de peremtoria, §i mai ales destul de
clara, pentru a ne face sa renuntam la propria nostTa etimologia.

19. La cuvintul bosnat (pag. 271 No. 23) alatura cele gise de Schuchardt
la pag. XXIII. Veqi i Caix, op. cit. p. 93 No. 241.

20. La pag. XXV Schuchardt sustine contra nOstra (pag. 284 No. 83) posibili-
tatea derivatiunii gurgtau=gurgulio, aducênd ca exemple: drac=draco, om=
homo, s6ra=soror, rece=recens i §erpe=serpens. Thte acestea nu dovedesc
nemic, chiar daca drac ar veni d'a-dreptul din latinul draco, Yar nu din grecul
aprimoy. In adevèr, ar trebui macar o singura analogia de sufixul latin -io
i6nem trecut la Romani in o asemenea nu exista.

21. La pag. 296 No. 133, despre onznor «luette», <uvula», not am observat :
trebui sa fie resultatul unei etimologie poporane». Schuchardt, pag. XXIX,

ne Intrdbh en drept cuvint : 4« de ce tr ebui sa. fie ?» Ceia-ce ne indemnase
a o spune, este forma transilvana unor: aoyuwwp8, das Zäpflein» in Mol-
nar, ed. 1788, P. 363, de unde a trecut In Nemnich, Allgemeines Polyglotten-
Lexicon der Aratur-geschichte, Hamburg, 1793, t. 3, p. 1535. Unor ni se pa-
rea a fi forma cea organica, de unde apoi omnor prin etimologia poporana
dela 0»b. Acuma insh ne incredintarn c un§or nu este dean, o coruptiune din
omnor, eticI albanesce acésta parte a corpului se chiamä de asemenea rae-
ridh, deminutiv dela nferi «om) (Hahn, Alban. Studien, Lex. p. 87). Acésta in-
talnire semasiologich intre Romani i Albanesi este cu atat mai pretiOsh, cu
cat nu se gasesce pe aluri. La alte popOre vedem twula=«strugusor2,, campa-
nilla=«clopotel» , Zapfrhen=adopu§or* , ktzyczok=« limbut » etc., dar niirT

olnliPrI

22. Pentru maruntale, judece altii, daca avem noi drept ate la pag. 277 No.
56, ori Schuchardt la pag. XXIX. Cfr. pag. 435 litt. dd. Nol mantinem cele
clise frä nici o modificare.

23. La cele despre mestécan la pag. 293 No. 118, sh se alature propunerea luT
Schuchardi dela pag. XXXII. Noi persistam a preferi derivatiunea dela mastico
decat dela masti x, de vreme ce mastico a trecut la Romani in nzestec, pe eand
de mastix n'a remas la not nici o urma, ha inch vorba nu era poporana nici
la Romani.

24. La cuvintul quici, pag. 221, sh se adauge reserva facuta
de Schuchardt la pag. XXXII.

25. La lemee=lat. feminea, pag. 279 No. 61, pe linga serbul iriElICKA a se mai
adauga, dupa Schuchardt, pag. XXXII, analogia germana .111-cnsch «om =li-
teralmente (omenesc*.

26. In privinta cuvintului acióeital. acciajo (pag. 273 No. 36) nu pré inte-
legem, pentru ce Schuchardt la pag. XXXII ne intreba. : «wie erklarttich 6=
a ?» Nu este aci 6=a, ci este ctoa=da, cu parasiticul o=zu duph ct, intocmai
ca mai sus la No. 7 in actua=acie=acquiere. S. se observe in tomul II pag.
235 No. 47 forma `1101-1H,
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27. La pag. 304 No. 172 sa se alature interesanta observatiune a lui Schu-
chardt dela pag. XXVIII, unde in forma vase in loc de féi=ital. sei banuesce
o influinta ante-romana, comparand albanesuI ghta§ta.

28. La pag. 111 nota 2, observatiunea nOstra despre spre=super sa se in-
drepteze dupa Schuchardt, pag. XXVI.

29. Mantinem intrega nota dela pag. 153 despre originea pronumelui roman
numeric o si a celui personal o din radicala pronominala ario-europea va.
0 mantinem, desi am citit cu multä placere laboriOsa argumentatiune a lui
Schuchardt dela pag. XXXIHXL, ha chiar tocmai pentru a am eilit'o ; caci
daeá n'a fost ia stare un spirit atat de solid si atat de melodic ea al lui Schu-
chardt de a demonstra posibilitatea originii luT o din una si a lui o din illa, a-
poi negresit n'o va mai demonstra altul. Singura obiectiune ce ne face Schu-
chardt la o=va este : es ware hochst befremdlich, wenn die feminina o hin-
sichtlich ihres Ursprungs nicht zu den Masculinen lu, un gehorl en. Nu e mai
de mirare, decat fenomenul ed, casul italian oblic ci=ecce-hic este cu lotul de
o alta origine decal nominativul sett noi=nos. Diferinta casului oblic o=va
de nominativul sett ea=illa nu e de loc mai surprincletore. Linguistica ne o-
fera in acesla privinta, MIA ca sä mai vorbim despre adjective si verburi asa
numite defective, nesce specimene mult mai curiese. Sanscritul asau ille
face la neutru adah « illud si la acusativ amum illum . Se va gasi Ore vre-un
linguist, care sä pretimja eä asau, adah 0 anium, deriva din aceiasi radacina,
fiiind-ca ces ware hechst befremdlich, ca acusativul si neutrul chinsichtlich
ihres Ursprunges sa se desparta de nominativul lor sail de masculin ? In fond
nu exista dara. nici o obiectiune contra etimologiei nOstre. Sit vedem insa,
dacd tot asa se pete clice despre teoria opusa. Pentru o din una, Schuchardt de-
clara el-insusi la pag. XXXI1I, ca 'n limba roman& : wir haben zwar keinen an-
dern ganz entsprechenden Fall. Pentru o din ill a, pe de alta parte, el ad-
mite o trecere intermediara a lui illa in ua, de unde apoi o; dar aduce analogie
de ult=illa numal la finea cuvintului, «fin Auslaut , si nici o singura analo-
giä la inceputul cuvintului, cim Anlaut,, adeca acolo unde era dator s'o a-
(Inca. La inceputul cuvintului Schuchardt gasesce si el pe o numaT din va,
ajungend prin urmare, cu voe sad fara voe, toemai la elimologia propusa de
noT. Mai repetam dara, romanul o, fie ca pronume numeric, fie ca eel perso-
nal, nu pOte veni decal dinteun va. Initialul v- s'a si conservat in dialectul
istriano-roman, unde se gice vo in loc de o, dupa cum o constata lark'. insusi
Schuchardt. Mil cele spuse in nota la pag. 153, vom mai adauga numai
dOra formele albanese derivate din va, pe earl' vecii-le in tomul II pag. 644.

30. Contra opiniunii nOstre actuale la pag. 163 despre desvoltarea logica a
lui codru «bucata din codru munte si padure,, Sehuchardt imbratiseza la
pag. XLI separatiunea etimologica a ambelor cuvinte, pe care o propusesern
noi alta data in Istoria criticii a Bonuinilor, t. 2. p. 65. Tot asa il place mai
bine, la pag. XXIII, in locul etimologiei nestre actuale a cuvintului barrp
(pag. 269 No. 14) aceia pe care o indicasem noi unde-va tot in Istoria critica:
barga=alban. bare «alb.. Nu ne pronuntam asupra acestor preferinte pentru
ale nOstre olim. Este forte interesanta insä, in orl-ce cas, ipotesa propria a Id
Schuchardt, in ce mod anume latinul ardea ar fi putut deveni baqa=bardea
la Romani 0 aarza=gardea la Spanioll. Cat despre noT, mäntinem opiniunea
nOstra actuala despre codru 0 bald. Pentru codru «munte. , etr. tomul II p.
198 No. 31.

                     



31. La pag. 293 No. 121, in privinta cuvintuluT moran, asupra observatiunii
Schuchardt dela pag. XXIII ca se OA si la UngurT in mokciny, respundem

cä maT curand va fi trecut dela Romani la Unguri decal vice-versa, cacT
maghlarul mokány ar fi devenit la noT mocatu, cu T =ny ca in cale=ung.
kemya, Arie§=Aranyos etc., pe cand UnguriT, din contra, prefac pe romanul
an in any : Ininy=ban, limány =liman, tokány=tocanti, kerhiny = carlan,
cedi Edelspacher, Rumun elemek a magyar nyelvben in .Aryelvtudományiközle-
ményck, t. 12 (1875), p. 96 etc.

32. Opiniunea luT Schuchardt, pag. 292 No. 113 si p. XXII, despre latinul
murex =zend. meiraka nu se pOte sustine, awl prototipul latin este musex,
cfr. gr. Ithai=tthaae.

33. La pag. 306 No. 182. despre larmure, alähith observatiunile lul
Schuchardt dela pag. XXVI.

34. La pag. 294 No. 127, pe cat timp exista latinesce 2 forme : mors;co
mordico, precum i romanesce érasT 2 : mursec i mu§c, mursec nu pôte

f i decal din morsico, i prin urmare mufc trebuT sa fie din mordico. Obiec-
titmea luT Schuchardt dela pag. XXVI aluneca peste aedsta dilema. Crede
Ore Schuehardt cä mursec i nzu:sc deriva ambele din morsico ? El n'o
spune.

II. LA BARI T.

35. La pag. XLIX d. Barit (lice : conclusitmile filologice, aplic abi le
.1a limba nOstr a rn oder nä, trase de insusi autorul etc. Noi nu
numaT n'am tras asemeni conclusiunT, dar nici cä le vorn trage vre-odata.
Am studiat vechile texturT romãne pentru dupa cum se studiaza
vechia istoria pentru ea-insasT, dupa cum se studiaza vechile mine pentru
ele-inse,g, Tar nu pentru a aplica trite acestea la a ctu alit at e. Cu alte
euvinte, am avut in vedere adevèrul obiectiv, Tar nicT de cum o tendinta sub-
iectiva. Dela un archeolog, care constata prin lungi i laboriOse cercelarT
trent omuluT primitiv, d. Rarit va pretinde el Ore a p ii car ea acelei fase
firesci a cultureT catra a ctualit ate?

36. La pag. L, vorbind despre totalitatea texturilor publicate in tomul I,
d. Barit, dice : pinà cAnd nu mi se va deinonstra in aceste cestiuni contrariul,

ed void persiste in credinta mea, ca acei preotT i logofetT, ea autorT de acte
.originale ail fost sirilinI, buna-Orá cum a fost ealugarul Moxa, Grec dela

Chio. De unde Ore luat'a veneratul nostru coleg, ca. Olt 0 n u 1 Moxa a
lost .Gree dela Chio ? Bietul Wu& nici nu sciea macar grecesce. Trite
fantinele sale ad fost slavice, mai en serna serbe, dupa cam vedl la pag.
340-41. Afirmatiunea cea gresita a d-lui Barit s'a repelat fara control de
catra d. Cihac in Romanisehe Studien, t. 4 p. 142 : .moine grec Michel Moxa
de l'ile de Chio ; dela d. Cihac insä nemic nu ne pOte surprinde. Ne adresam
aci numaT la d. Barit. Cand se publica patru-clecT de texturT, provenite dela
autorl diferitT din localitatT diferite, i cand aceste localitätT sint romane, pre-
eum i aceT autorT serif% romanesce, ba inca pOrta nesce numl ca Drutea, NOn-
Out, Patraseo Paturniche, Nan, Tiful, Stana etc., atuncT ori-eine sustine ne-
romanistnul lor este dator a-t;t1 demonstra el asertiunea, daca nu prin probe
biografice, cel putin prin Ore-carT indici filologice seriOse, aratdndu-ne, de
exemplu, cä particularitätile linguistice cutare sad cutare sint grecisme orT
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slavisme. NiY un singur asemenea indice, ahsolutamenle nicT unul, nu ni
s.a dat de d. Writ. Din contra, la pagina LI, d-sa constata ca. acel .preoti si
logofeti* scrieat merea pe u in cOda cuvintelor : fostn, luatu etc., ceia-ce
negresit dela Gred si dela Slavi. nu puteaa sa invete.

37. La aceiasi pag, L, d. Barit, observa : .ceia ce insa ea nu v6d, este ea
<,seriitoriT din acele limpuri si-ar fi dat silint,a de a scrie intocmai pronunciatiu-
nea poporului, pentru ca nu-mi pot explica, cum se intampla, ea acelasi

.scriitor, in acelasl loc, in acelasl document, scrie aceleasi cuvinte n doa-

.*trei moduri.* Toeing argumentul d-lui Barit, este o arma contra d -sale. 0
pronunciatiune perfeet amente uni forma a unnia aceluiasi sunet. o p et ri-
ficar e fon et ica, nu se Oa nu numal in aceiasi localit ate , dar nici
chiar la acelasi individ. D. Bari el-insusi nu pronunta tot-d'a-una d'o potriva.
Fie-care sunet sovaesce inire mai multe nuante, adesea abia rierceptibile,
dar fOrte reale. Tocmai acésla este ratiunca cea mai puleinica in favOrea u-
nei orlogratie mai mult sag mai putin elimologice, cad' fonelismul cade in di-
verginta : pe de o parte, el mt pOle ft uniform; pe de alta, el ar cere nu
numèrinecil si insulit de Were pent ru a exprime t 61. e nuantel e.
Acela care scriea de i din sag loro i lam in acelasi document, ne probeza
prin acésta ca poporul nu pronunta mi e,ari i, Un o sau 71, ci Ufi snnet nuantat.
tin asemenea preut stti logolèt . ori-cP ar dice d. Barit, dat silint,a de a
scrie intoemai pronunciatiunea poporultil . ActssIa pronunciatiune a poporu-
lui n'ar fi fot credincios oglindila numai (lora printr'o scriere uniforma. Cfr.
in asia privinta despre limba spaniOla in Michaëlis, Studien, zur romanisclun
Wortschtipfung, Leipzig, 1876, p. 15. Sit nu uite veneratul nostru coleg, ca
pe linguist il interesa mai pe sus de tOte, ha chiar exclusivamente. nu starea
cull urala, ci acea naturala a limbet. Lin linguist nu va dice nieT o
data. ceia-ce ne spune d. t3arit, la aceiasi pag. L : .ved si eg ca batrinii nostri
,de inainte cu 330, chlar i numal cu 280 de aril', erag lipsiti de off-ce
.cultura ortografica. sal i mai pre sus, ei nu aveag consciinta legilor limbei
nOstre, precum nu o ati pruncii, i ca nu cunosceaa gramatica i dictionarul
el nici din name, cgrid ele nid c. existaa pe aeest parnint . Penlru un

linguist, o limba Lira dictionar i fará gramalica, adecä fara materiä i farit
forma, este o imposibilitate. Gramatica si dictionarul mei limbe nu se i n -
vent ez a, ci numal se aduna din gura poporului, se aduna asa cum
sint , cad ele exista din iwisi momentul in care se nasce o limba. Nu este
sciintific nid chiar desprettil d-lui Bath, pentru limba pruncilor . Ca sa se
convinga despre marea importanta a acesteT limbe in studiul legilor desvol-
taxa limbei =am in genere, atragem atentiunea veneratului nostru coleg
asupra ultimei literati a Rust rului Egger : Observations et rqle.rionq sur le
divdoppement no,. ct du lanyage des enfants, Paris, 1879.

38. La pag. LI1 d. Barit a comis o scapare din vedere curat paleografica. Mi-
randu-se ca in acelast document se serie «Tudoru en u Simion farau. etc.,
d-sa n'a observat, eti 'n tole text urile in genere finalul u nu se insemneza a-
colo uncle ullinia consOna se scrie d'asupra rindului. Cfr. pag. 4.

ULLA GASTER.
39. La pag. LVIII No. 2, daca d. (taster ii va aduce aminte ca ere! exista in

lOte provinciele daco-romane, ha dela noi a trecut si la Serbii din Banat
(E.pegaa ekraus*, crispus*, KaradziO, Lexie. p. 301), d-sa va renunta de si-
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gur la derivatiunea anestrii euvint dela Sasi. La eele clise de nol despre cret=
crispus (pag. 111) a se adhuga observatiunea Iu Schuchardt dela pag. XXVI.

40. La pag. LVIII No. 18 ambele ipotese ale d-lui Gaster despre cuvintul ze-
stre, date eu mull/ reserva., trebul inläturate. Noi din parte-ne ne-am abti-
nut Ord acum de a propune o etimologid a cuvintului zestre, chei stam la in-
doéld intre dna. ademenitOre aprOpe in acelas1 mdsurd. Z(stre, astaqi
singular, este in realitale un plural. In vechile tipariture romane, in Pravila
lui Mate lu Basarab, in acela a lui Vasile Lupul etc., se intrebuintézd mai ales
pluralul vkvrpenE, nearticulat : ;`kCITE, de ex. in Indreptarea legii. Tirgo-
viste, 1652, f. 209 retro: 148 t Aga NEAANKA mivrifawknE ykc.rpE. Singularul
organic ma sä fi fost zestra, de0 intrebuintarea aprOpe exclusivá a plu-
ralului s'a resfrant asupra singularului deja in vechile texturl, cfr. ibidem
vkapt EN, in loc de : ;tap. La Ruedr, in muntil Terel Romanesci, co-
vOrele i tergarele, ce se da5 in zestre fetelor i earl generalmente sint
suspense pe pareti, se chiama. zeivestret, dela slay. 3notca, 3astcz aulad-
um, , 3ABtCHTH obtendere.. De aci prin contractiune zdvéstra = zéstrtt.
Dar tot asa de bine zestret ar putd deriva din lat. dextra, eu ze-=de- ea in
zeti= deus (cfr. la pag. 41 forma : 3IIEcTfrk). Pluralul dextrae, literalmente «Ind-
nele drepte,, insemna la Romani un fel de «donatiune., un dar , de ex. in
Tacit, Hist. I. 54 : «rniserat dona legionibus dextr a s), sad ibid. II. 8 : «Cen-
turio d extras, concordim insignia, Syriaci exercitus nomine ad Prwtoria-
nos ferens., Dintre aceste dort etimologie, alega. altil. Nol ne märginim a
mai addoga, ca, dela Romani zestre a treent nu numal la Bulgari, precum
indica d. Gaster, dar si la Ungurl, v. Edelspacher, op. cit.

41. La pag. LIX. No. 23 despre barzd, cfr. edia-ce am respuns mai sus lui
Schuchardt la pag. LXXVH No. 30.

42. La pag. LIX No. 35. D. Gaster a selpat din vedere, cä turcul dokadtir
e accentat pe ultima sHaM, Inca ea nu s'ar fi putut percle la Romani. Nob
mäntinem tot ce am spus la pag. 273 No. 34. Vom addoga numal, el docot-
nip este un cuvint vechlu si la Romanii din Transilvania. In Noul Testament
din 1648 noi II gdsim de dog. ori : 10 Pavel la Timotelu I. V. 13 : 01{0'1141111E

IICKOANTJApE rpl3t1HAI, NtAt NE N8 CA Knp,E=v erbosae et euriosae, loquen_
tes quae non oportet, i 2° Faptele Apostolilor XVII. 18 NE BA /ACTA `10-
KOANN 14 CA rpAACKA=qUid vult seminiverbius (orspp.oXóyoc) etc. In
ori-ce mod, ea fonetick ea morfologid 0 ea semasiologik sintem departe dela
turcul dokadar.

43. La pag. LXL No. 41, observaliunile d-lui Gaster despre crie4 sint exce-
lente. Ele rectified 0 ceia-ce a fost anormal la mine (pag. 274 No. 44) i ceia-ce
era obseur la Sehuchardt (pag. XX). Catl sà mai adaug insk c. intuncrec=
intenebricuni nob l'am explicat la pag. 418 No. 29 litt. a, 0 cä etimologia d-lui
Cihac : lunec=lubrico, ori-ce ar (lice Sehuchardt (pag. XX), remane tot impo-
sibild. Nenorocitul lunec ar puté fi mai curind in legaturd cu un om care
e se lunesee,) adeed este «lunatee,. In Omiliarul ml Coresi, signat. XV p. 8 si
sign. XXXIV p. 5 NEA NE CE A o y Hi Ulli pmnzgetritt ; sign. XIX p. 14 : CE

A8HtipE wn p48 KiluitLatjiE sign. XV p. 8 : 4EA CE A01(NECK6
HE-CE Kit CE ApaTkilIE., etc. De asemenea in mitropolitul Varlam, Invtipturti

ca.1",
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1643, f. 220 retro : 0+Apa9Htui Ulli ASHARH WU CAZMI01,1H AE BEDE . In pa-
leoslavica AOyHABZ (lunaticus,, AM/WITH-CA (lunaticum esse,. Dela lunatec
la lunec transitiunea logicl este prin cnestatornic,=(care nu sta bine,= (v-
väitor). Cfr. in francesa: (il a des lunes, il est sujet des lunes, se dit d'un
homme fantasque et ineg a 1* (Littr6). Sub raportul morfologic i semasio-
logic, a luneca ar fi cAtrA a luni intoemal ca a orbeca cltrA a orbi. Cfr. in In-
litavnic, BAlgrad, 1689, f. 174 ; cA SuExa p k rzuA8purop iwkAE.).

44. La pag. LX No. 44, despre ghiócel, vecll cele spuse mal sus la pag.
LXXVI No. 18.

45. La pag. LXI No. 52. Cum 6re ar puté sh derive Ode din maghiarul gatos,
adecl -de = -bos? DeSpre etimologia d-luY Cihac gdde= pol. kat nu vorbim.

46. La pag. LXI No. 54, vom observa eä ghidinac sad godinac nu pOte fi
ceme Corruption, din cozonac, caoi 2 derivl din d, dar nu vice-versa : (ein
(einmal durch j afficirter Buchstabe wohl noch eine Reihe weiterer Vera:1de-
(rungen durchmachen, zu seinem urspriraglichen Laut aber ebenso wenig wie
(der Fluss zu seiner Quelle zurückkehren kann, a spus de mult Curtius,
Griech. Etym°. p. 27. Mantinem cele gise la pag. 282 No. 74.

47. La pag. 283 No. 78, despre gligan, 4, se allture cele 4ise de d. Gaster
la pag. LXI No. 57. Vom mg adAuga ca. la Bulgarl porcul selbatee se cilia-
ma rim, Tar in dialectele ruse %pax , npen i mug, ceia-ce confirml pe deplin
originea onomatopoeticl a cuvintuluT , v. Budilowicz , liepsoarrmae CAA-
Bane, Kiev, 1878, t. 1, p. 189.

48. La pag. 287 No. 101, despre lostun, a se alltura observatiunea d-luT
Gaster la pag. LXIII No. 66.

49. La pag. LXIV No. 74 ipotesa d-lul Gaster maple = mdselele este o sea-
pare din vedere. MAntinem cele cjise la pag. 291 No. 111. Mae ea an-

prin traducere literall din slavicul KOTBA dela Kor.i episicrt.* sat (ma.-
ta,), figurezl adesea In vechile tipariture romlne. Ca specimen mg remarcabil,
vom cita din Noul Testament dela 1648, Faptele Apostolilor XXVII. 29 :
CR H8 K8AABA KAgA 4 Bp'Suk AOK6 npSuAock, AEoli HMI& AP8HMM% narpg M ZI4 E

=Topobp.evot t sic rpotvic Tdrok knicnop.8%), ix rp6p.11; ptpavrec, & % 6 p a c.

Editorul mai adauge apg la margine : Ai a 14 E A E AE +Up's KApEAE N%Nh Kopek-

ETA 4 AOKI1 AE NS AntpuE ica E xt3 oyuru ike 4IEp8.*

50. La pag. LXIV No. 81, ipotesa d-lul Gaster despre molid=slav. molitva
este inadmisibila prin lipsa de orT-ce analogil earbore. = crag/dune,.
D. S. Mangluca nl-a comunicat o interesantl form/ bAnAtOnä a acestul cuvint :
molete, tn care -ete- se expliel prin scatete din scatu i maT ales prin Mnà-
Onul seingerete din sdnger Ocornus sanguinea., ve41 DiaconovicT Loga, Gra-

matica p. 45. Forma cea tipicl molidvu ne intimpinA i 'n mitropolitul Do-
softelu, Parimiar 1672 f. 53 verso : aAAOPMFI AKOAO MTh mOAH A, B 80. Re-
mane darl cela-ee am clis noT la pag. 293 No. 123. D. Gaster a scApat din
vedere, el tot acolo la No. 122 nol ara mentionat polonul modrzew, care
Insl n'are a face cu romanul molidvu.

6
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51. La pag. LXV No. 85 ne surprinde etimologia propusd de d. Gaster : mo-
§tén din znófte. Vecy la nol pag. 294 No. 124. Romdnesce moftén nu se pate
separa de mofia , de mo§ 0 de moray, Intocmai precum nu se pate separa
slavonesce A.kArnjua erno0en, de AtAiltra cmo0d, 0 de Ato grno§, 1 «nro§-
nag,. Ce sd clicern insä despre d. Cihac, care Dictionnaire II p. 597
derivä mo§ia din turcul mulk gpropriate., adangand apoT cu gravitate : (le
mot n'a Tien k faire avec mo§ vieux,. Pentru mofia din mo§ in specid, dr.
Du Cange, Gloss. med. lat. t. I, p. 494 v. avius. Este remarcabil ca. la Ro-
ma.nT, dupd analogia mo§ia dela mo§, se formase terminul juridic fectoria

, .itverea ce trece la fectorf, : C1 LtiE eott UPIEHIs Wil (1) E `I 0 p u E la pag.
51, act din 1583. Ore ce fel de cuvint turcesc va gdsi d. Cihaa pentru fe-
cloria? Par'cd 'I auflim (*and : ,le mot n'a rien faire avec fector fils,.

52. La pag. LXV No. 89, obiecOunea d-lul. Gaster contra nefcat=nescioquan-
tum (pag. 295 No. 129) plecd dintr'o analogia. gre0td. D-sa cfice : cams nescio-
quantum hdtte ne§tat analog dem ne§tine aus nescioquinam entstehen mils-
csen,. D. Gaster crede dard cä 'n ne§tine numaT -ne represintd pe -quinctm, pe
cand in realitate din -quinam a remas intregul -cine, Tar nescio- s'a redus la nes-.
La genitiv se clice nes-cul. Tot a§a numat la nes- s'a redus nescio in nes-care=
nescioqualem i 'n nes-ce, pronun-tat nef-te=nescio-quid. Nefcat se referd la ne-
seioquantum intoemaT ca nescare la nescioqualem. De ce Ore d. Gaster nu pre-
tinde forma neftare in loc de nescare = ncscioqualem, dupd cum cere ne§tat
in loc de nefcat=nescioquantum ? In nescare i. ne§cat este -sc-, fiind-ca ur-
mazd un a sad a; in neftine i ne§te este -§t-, fiind-ca urmazd un i sad e, de
vreme ce romänesce -see- i -sci, dar numal acestea, se pronuata. tot-d'a-una
ca -§te- i -§ti-. Resulta dal% fdra putintd de obiectiune, cá ne§cat
este nescioquantum. Texturile dandu-ne apoi deminutivul ni§chgel, actualul
nijel nu pate fi decal o contractiune de acolo, ca in poporanul muncel=nzun-
ticel etc. Femininul nilica se referd la masculinul niel intocrnal ca vifica
la viei. Nu este nicT o ratiune de a recurge pentru niica la albanesul nya
cika, de unde nu se pate explica niçcl, pentru etimologia cdruia d. Gaster
se vede sifit a alerga la albanesul nya jilli eare-cine,, separand astfel cu to-
tul pe nilel de nzlica, cad cad i Iilli nu ad a face unul cu aItul.

53. La pag. LXIX No. 134, vom adauga el ipotesa zechie = setula (pag.
311 No. 198) incepe a se verifica. neut atent de card Ascoli (Studj critici

p. 101), curried latinul situla ne apare in medio-latina sub forma de sirla,
am conchis cä i latinul setula ar pute sä albä o formä medio-latind secla.
ET bine, un text italic din 1197 ne presintd in adevgr acesta forma., ba Inca
anurne in sens de ,halna.». Iatal : .Lego Stanae ancillae meae unum meurn
cmantellum et unum seclum et unum lavezium, (Du Cange, ed. Carpent.
t. VI, p. 147). «arum seclum, este pentru cunam seclam. sub influinta ce-
lor-l'alte don. cunurn,, intre call se afla pus la mijloc.

54. La pag. LXVII No. 101 d. Gaster ni se pare a fi pra-laconic. Stersetu,-
rele d-luT Cihac meritä a fi citate textualmente. :

.22. albugine certaine maladie des yeux. Ce mot n 'a jamais ate et
n'est pas roumain, ;

32. celar cellier, lat. cellarium, n'est pas un !not rournain.;
.54. ghidinac ou godinac n' a jamais Ota un mot rournain);
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tnnt
456. gturule pantalon n'est pas et n'a jarnais eta un mot rou-

tnaina;
458. gorgan, colline, tumulus, n'ajamais eta un mot roumaina ;

ineindere incendier, embraser, attiser, du lat. incendere, n'ajamais
été unmpt roumain ;

7 2. mangdr espece de rnonnaie, n'a jamais eta lin mot ro U -
main.;

77. mese, meseator, je puise, celui qui puise, n'est pas et n'aj a-
mais étéun motrournaina;

481. misurcti n'est pas etn'ajarnais eta un mot roumaina ;
(83. mojren frene, fraxinus, nest pas et n'a jamais éteun mot

roumaina;
4101. prasturd jurnent n'a jarnais été un mot roumaina;
1102. rafree, rdfreedturd chiffon, sont des mots fabriques par le

glossateur de Mr. Hajdeua ;
6107. sahaidae flêche tatare n' a j am ai s eta un mot r o um a ina ;
408. samara, gai,enjoué,n'ajamais étéun motroumaina ;
410. a se searandivi etre degoute , répugner, n'est pas et n'a j a-

mais eta tin mot roumaina ;
424. tarnbar espOce de vêtement, n' aj amais eta un mot roumains;
.125. Hyena chiffon, de mem ea ;
6126. petit-lait, d e m m ea ;
6130. uture chat-huant, chouette, noctua, n'est pas et n'a jamais

été un mot roumaina;
435. zgarburd botte. Cemotn'ajamais existe en roumaina etc.
Cu o proceclurá de demonstratiune atat de tachigrafica , care consista

pur i simplu in magistrala sentintä c ce-va nu numaT .n'est pas', dar Inca
.n'a jamais eté,, Fara a aduce un singur argument, o umbra de proba, ma-
car un indica, d. Cihac sä se mtepte ca vre-un imitator sa-T qica intr'o buna
deminéta : eMr. Cihac n'est pas et n'a jamais eta', ba chiar : «Mr. Cihac
est fabrique par son &Men'''. D. Cihac se va apara, pita, trimetand fotografia
sa excentriculuT critic. Deglaba! Am dat i noi d-lul Cihac o fotografia cu
egarburd, prasturd, rafrec etc. (pag. 278), 0 totti§T : .n'est pas et n'a jamais
eta)). D. Cihac, ca sa.'0 constate existinta, va alerga atuncT la marturia contim-
puranilor. Iar4T degTaba! I-am dat i noT maT rnultT marturT vechT, la earl a
maT adaus d. Gaster, i totu§1 : «n'est pas et n'ajamais key. E clasic mal cu
deosebire sonorul .jamais,, care ne-ar face a crede cä d. Cihac, afirmand'o
prin unicul sett testimonia de experiinta personala, traesce pe lume de cand se
vorbesce limbi romanä.

55. La pag. 307 No. 187 0 pag. LXVIII No. 127. Din neogrecul sCoukf s'ar
fi facut romanesce la masculin lung, ca in scathi=axtx0i, Tar la feminin tuae,
ca in ehilie=zekki, lasoinie = aotp.i, seumbrie = oxopirpf etc., nicT o data
ins/ tol

56. La pag. LXIX, d. Gaster are dreptate cä vechTul roman vare=ac-
tualul orl, ore, nu pete veni din latinul el. D-sa intréba, : ,Woher aber
vare?* Este albanesui vald cu ace1a0 sens, de ex. In Hahn, Alb. Stud. Lex. 5 :
evald vien sot?, = Ore vine asfacpa Cfr. Rossi, neab. Epirot. p. 1311 :
4val = ovvero, . Chlar Albanesil contrag pe vald sat val In o, v. ibid. p. 918,

.60.
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67. Este de mirare c. d. Gaster, care cunesce bine vechile tipariture romane,
a trecut cu vederea in articlul d-1W Cihac la pag. 148 o enormitate mult mai
curiOsä decat chlar urdin din uletati sad pestire din apozditi.. Iat'o textual-
mente : (Mr. Hajdau dit 221 que cice est = aice, et de point en point l'ital.
cquici, employe seulement chez Dante et dans le compose quiciritta au lieu
«de quiritta. Le mot cice, qui figure 11 fois dans un inventaire de monastére,

signifie nullement ici, mais plus c.-a-d. ce qui continue la liste. C'est le
(nslave ée et ei en cas que ; é vee plus, du vslave ée quid.* In limba sloven&
ée vee sad ei veé nu vrea sä clica «mai dupa cum s'ar intelege din
ecuivocul (plus* al d-lul Cihac, ci insemnéza (Cu atat mal mult, je mehr*,
punêndu-se tot-d'a-una in oposigune la tim veé (Cu cat maT «desto
mehr*. SA presupunem insa, ca slovenul ée veé este tot ce 'T place d-lui Ci-
hac. De aci inca n'ar urma, ca din ée ve6 s'a putut nasce romanul cice §i cl
cice insemnéza (plus* Tar nu (id*. Cuvintul nu e rar in vechile nestre ti-
pariture, dintre carl d. Cihac nu cunesce nicT un a. La mitropolitul Dosof-
telt' , de exemplu In .Parimiarul dela 1672 , f. 63 verso , noT citirn :
KASIth ripE 4114 WE*, din Cartea Regilor III. 19, unde latinesce se clice :

(Quid tibi h i c Eliu*, Tar grecesce : T a alITCC 50 a Into6). Dupa d. Ci-
hac dara, latinul hic i grecul ivtarka, ambele=rom. cice, cata sa insemneze
de asemenea (plus* ! MaT désa In vechile texturl este forma amplificata acice.
In Noul Testament dela 1648 ea ne intimpina la tot pasul, de ex. : k RUNE

ECTE Haw 44 A A 4:1H, (Math. XVII. 4, cf. Luca IX. 33) = (bonum est nos
h i C esse.; sad : «TpET1 AE A 4101 A K040* (Math. XVII. 20) =(transi hinc
illuc); sad : (cz (1)1E A 411,IA CZ NE nzpacaa* ( Faptele Apost. XXIV. 19) etc.
Cum remane dara cu slovenul ée veé al d-lul Cihac ?

58. La pag. LXI No. 47, despre cuvintul duméstec (p. 277 No. 58), d. Gaster
ar fi putut aduce d-luT Cihac din mitropolitul DosofteTu, Parimiar 1672 f. 10 v. :
(CZ BA 411SKA WM AE (PPATEAE MS CAS As ASMECT liK 8 All TATZA8r1 CZ8*
din Isaia III. 6, unde latinesce suna : (apprehendet homo fratrem suum vel
domesticum patris mil*. Sufixul slavic -nic s'a adaus romanesce nu-
maT la teme existing in limba : cas-nic dela caset, puter-nic dela putere, in-
doel-nic dela indoélet, feltar-nic dela falare etc., fara a mai vorbi, negresit, de-
spre cuvinte intregT slavice. Pe cat timp tema dumes- nu exista la Romani,
forma dumesnic din vechlul dumestec=domesticus nu Vote fi explicata d'a-
dreptul pin sufixul slavic -nok, ci numal (lea prin influinta de analogia a
sinonimulul casnic. Cfr. Schuchardt pag. XXVIII.

IV. ALIA (Cihac etc.).

59. La pag. 154 : KpAHHIJIE. Cfr. in Anton Pann, .Povestea vorbet, BucurescY,
1852, t. 1, p. 134, proverbul : 4herghelie de o épa eta i braniste numal
de o tufa nu se face nicT o data*. D. Cihac n'a pus acest cuvint intre (Ele-
ments slaves*, unde slaviseza thtusT cuvintele romane cele maT neslavice.

6Q. La pag. 83. Pe cand Mihalu Vitézul ocupa Transilvania, Farcas a fost.
pus ecapitan al Fagarasulul*. Vecil crisovul din 20 aprile 1600 In Cipar,
Archiv pentru filologiet §i istorid, p.21, unde acest general este numit : (bola-
rinul domniil mele jupan Foar c as cApitanul din cetatea FagarasuluT*.
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D. A. Odobescu, Ancdele Societalif Aeademice Romtine,i. 10 (1878), p. 199
203, a publicat o interesantd baladd poporand din Romanatj, unde Intre eel-
l'altI paladinl al luT Mihail). Vitézul se mencionézd :

Popa Stolca din FArca0,
Care sare gêpte pagl,
Mogul FArcAsenilor,
Sciea séma ogtilor,
Cred si pe-a rAsb6ielor ;
Care s'a lAsat de popil
Ii s'a apucat de vitejiA
i de mare migelilt;
'a urft biserica
'a 'ndrAgit sabi6ra,
'a urn clocanele
i a 'ncins pist6lele ;
as1 t6ca netocatA,

Pléca, la rezbolu sA se WA.

61. La pag. 88. Despre criptografiaserbd v. VAACHHK coricaora AoSincm, t. XI
p. 171 i t. XXXV p. 26 ; despre cea rusd Cpenescaill, 0 ppCKCIMI Tan-
Roumania, In 3armara AsaAexia Hayin, t. XIX, p. 235 etc.

62. La pag. 222, despre euvintul sarjild, constatam eu plAcere cd. d. Cihac,
.Romanische Studien t. IV, p. 148, a nemerit adeverataI origine : sdrjild,

aujourd'hui moins correct sdrjócti, sirjócd, méteil, ble de semence, moitie fro-
gment, moitie seigle, est croate-serbe cpamtavt, nslave commit,.

63. La pag. 278 No.59. Cuvintul duvaim se afl i 'n Dosoftelu,Parimiar 1672,
f. 34 verso : ui'484tK8111,18p/tTK KZAAHAEAE, 11111 wk8 npziwrh, WIl 48R4 AMTH AS

841101 411 min). Este si mai interesant de a intAlni acestd vorbd In glosarul
neo-grec al MT Georgia Hermonymus din secolul XV : p ce X p. ;, tztrox6p.oc,
agaso., v. Annuaire pour l'eneouragement des etudes greques, t. 7 (1873), p.
104, unde d. Decharme observd : (mot dont je ne trouve pas d'explication sa-
tisfaisante,. NoT màninem dard cd duvalm, maT corect duvalmd, este o vorbd
mat romdnescd, formatd din de-valmd=tgregarius recrilus s. pastor],. Spe-
cimenul cel sporadic la Neo-greel i specimene paleo-slavice tot atat de spo-
radice indicd provenini.a lor romana chlar prin scAderea foneticA, cad slavicul
ABAAMA p6te veni prin contracliune din romanul duvalma, dar nu vice-versa,

cu atat mai mult al nostru duvaludt nu se pate nasce din forma greed cea
de tot redusd (3txXp4;.. In ordinea cronologicd a desvoltdrif lor fonice, cele treI
forme shit : duvalmetARZIAMA 3O4tic. Cat pentru valmd «asociMiune, ,

.gramada... originea cuvintulul remane de cercetat. In orl-ce cas, etimologia
dela ablativul singular slavic valom, vcdern «unda.%, pe care o propune d. Ci-
hac pentru valmd (Diet. II p. 446), ca i dativul serb vilama (nymphis,, din
care tot d-sa scOte pe gina Filma (ibid. p. XVI nota), ca i orl-ce derivaAiune
dela un dativ sad ablativ, singular sat plural, afar/ numal dOrd de Omnibus;
nu se p6te lua la serios.

64.,La pag. 223, euvintul eanaf iceTueur, nol l'am derivat din germ. Smut*
.nasture,. Punctul comun intre tcTueur, i nasture) este «nod,. D. Cihac,
Diet. II p. 487, dice cd canal vine din maghlarul 4anaf, fibre, filament, ru-
oban ; dr. esp. azanefa, zanefa, pg. sanefahouppe ou frange de lit, de l'arabe
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Gag-canifa ora vestis.. Nu intelegem, prin ce minune fonetica arabul v, spa-
Molul z, portugesul s ar fi putut deveni la UngurT 1, fiind legitima nuntal
trecerea guturaleT In sibilanta, Tar nu vice-versa. Maghiarul canaf deriva din
medio-germanul knouf=actualul Knauf : tin Kulm. recht 4,51 knofil unter
tfrauengerade zwischen heften und viirspan genannt. (Grimm, Deutsches
Worterbuch, t. 5, p. 1366). Prin urmare romanul canaf remane tot in
tura etimologica cu Knauf, insti prin intermediul maghTarulul kanaf.

65. La pag. 272 No. 30, divan ttaler n'are a face, dupa cum am spus'o,
nici cu gelvan, nicT cu gavanos. Este un termen strabatut la noT prin relmiuni
comerciale din evul media cu Italia. Ve41 Caix, op. cit. p. 97 No. 261 : g sic. ca-
Gvagnu, lomb. cavagn, da cavaneus formato pure da cava che nelle Glosse di
g Cassel 6 spiegato putin largo vaso..

66. La pag. 273 No. 33. Indreptaré legii 1652, f. 614 retro : go8 qonotm
o8 Hurio uo*, unde fopand= dant,uitere), cinghiasa=Gcantltre.In mi-
trop. Varlam, Invelfeitura 1643, f. 341 v. : «Tam MLA ME roiocIA st? 41114 r I H
WH Kg (PAgEpEA. i totusl d. Cihac pretinde, Roman. Stud. IV p. 153, ca :
gn'est pas un mot roumain..

67. La pag.219. Cuvintul vig ne intimpina i 'n mitr. Dosofteiu,Parimiar 1672,
f. 28 r. : (a Hr8pi +ME Hilt AE Aims sznarropHowpk (Proverb. XXXI, 24)
unde in Biblia 1688 (lice :t`lopwoci) 8p It o8 (1)7st3T*, grecesce : tvóv a
krokss,. Acesta ne face a ne indoi de etimologia vig=a1.

68. La pag. 295 No.128. Despre naijosul, nalsusul, d. Cihac (Rom. Stud. IV
p. 169) IsT permite urmaterea petrecere : I Mr. Hajdau ne dit pas de quelle
dengue il tire ce compose burlesque de son fabricant de vocabulaire (c'est
tsans doute nas josnas sus le nez en bas, le nez en haut), il se contente de
C remarquer que le mot manque dans les dictionnaires. Et pour raison I. Ne
vom margini de a trimite pe d. Cihac la .Noul Testament tiparit In Balgrad la
anul 1648, unde va gasi in Luca L 39 : wkpcs 4U4c8c8pHAE s8 AE rpasa
=tabiit in montana cum festinatione.=tinopthan sic Tip pstv v p.szet
anoog,. In acest mod, cu nas-jos remane d. Cihac.

69. La pag. 301 No. 161 (dr. pag. LXXIV No. 10 si XXVI, LXVII No. 111).
Salbed, nu sarbed, se aflä i 'n Negoe Basarab, Invdfelture, Buc. 1843, p. 118 :
(in haine sparte intinate i cu fetele salbed ei.

70. La pag. 304 No. 174. D. Cihac nu cunOsce verbul gupesc gravir.,ci nurnal
adjectivul ppatu, pe care Dict. Il.p. 395--il legit cu rbred, cu pukka etc.,'
legandu-le apoi pe tete la rindul lor cu serbul pjiti creaser, , cu polonul
szeouply Grnince, i maT cate altele.

71. La pag. 250, XV si LXXIII No. 3, sa se observe ca. initia1ul r dur* se
gäsesce, ba Inca ferte pronuntat, i 'n dialectul istriano-roman. Iata ce dice
reposatul Ion Maiorescu, .Itinerar in Istria, p. 111 : tr la inceputul cuvinte-
tlor se pronuntA tot-d'a-una cu aspiratiune, cu un fel de h situ i ca la Traco-
tromani.. i totusi d. Cihac, imperturbabil in agnosticul sea dogmatism, nu se
sfiesce (Romanische Studien IV p. 145) a nu vede tqu'une orthographe vi-

legit-
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cieuse dans le doublement du r=rro . Catra exemplele dela pag. 250, sa mai
adaugarn din Molitetvnica, Balgrad, 1689, f. 105 V. KAAA p p A.

72. La pag. 154 0 241 No 7, despre fatactune=(binage,, terre de seconde
façon ).Respingend acésta 0glosa din acte dela 1545 1606,d. Cihae (Roman.
Studien IV p. 149) de cret ez a cà fattictune n'a que le sens de portee
du lat. fetare,, si ne trimite cu gravitate la ale d-sale Elements Latins, adica.
Diet. I, pag. 92, uncle se citesce fn adever : (feteictuneportee,. Este o ne-
norocire pentru d. Cihac Dictionarul d-sale n'a fost consultat nu numai
de card logofelii dela 1541T 0 1606 , dar nici macar de poetul munten Paris
Mumulénu din secolul nostru, a caruia poesia (Primavara,, publicata In Cu-
nkr de ambe sexe, ed. I, t. I, No. 4, p. 77, cuprinde Intre altele :

Sórele cum se wesce,
Pan cu turmele pornesce.
Cind e dupre muntt i malurl
§'apo1 ese preste délurT,
Turmele din fdttic ru n e
Pornesc sbrerdnd la petplune...

Dupg. d. Cihac darä, turmele cabia fetate, alerga deja a pasce !

73. La pag. 279 No. 61, cfr. pag. LXXVI No. 25. 0 analog% interesanta la
femda=feminea i serb. nutictut, ne presinta limba vallona in remereie femme
avec une nuance de inéprisz., pe care Grandgagnage, Diet. itymologique de la
langue wallonne, Liege, 1845, p. 204, explica prin : < qui tient de la femme,
qui appartient an sexe féminin".

74. La pag. 281 No. 68 si pag. XXXI. Pe lingl formele vechi fughicel
funicel , gasim o forma mai moderna in Molnar, Spraehlehre 1788, p. 46 :

+8iiHti4EA das Aass,, cu al doilea n neorganic, ca In funingine din funigine=
lat. Paiginem, meinunt=minutus etc.

75. La pag. 305 No. 178. D. Cihac, Diet. II p. 33, derivA buladrei din slay.
plattno «linum), platA pannus detritus, etc., deer etand cä acest cu-
vint «n'a done qu'un rapport d'idées, cu medio-latinul balandrana. Forma
slavicA cea mai apropiatA de bulendrei, pe care o gasesce d. Cihac, este bo-
hemul planda (blouse, souquenille,. Din intamplare, acest cuvint nu se ru-
desce cu paleosl. platino etc., cad limba boheml nu nasalisezA nici o data pe
slay. -t- in -nd- saa macar -nt-. Bohemul planda vine d'a-dreptul din medio-
latinul opelanda (pail vel tunicae species'>, v. Matzenauer, Cizi slova, Brno,
1870, p. 278. Ce mai facern darA cu magistralul cdone, Cihac ?

76. La pag. 223. Pluralul tsztitt n'are a face nici cu gr. %Earl, nici cu germ.
Kasten, ci este medio-gr. IscirCc, menOonat intre vasele biserieesci:
Oup.carav, wiTCtv, in Du Cange, Gloss. med. graecit: p. 618-19, derivand din
ital. cazza (vas*. Astaqi se chce cquiez cfr. Cihac, Diet. p. 645.

77. La pag. 254 No. 26 si pag. 302 No. 165. D. Cihae, Diet. TI p. 354, de-
rivA solz squama , din paleosl. cn8p, care Insemnéza si el excepi.ionalmente

squama , mai mutt insa (awns, mucus, pituita», adeca ce-va cfluith (Mi-
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klosich, Lex. ad voc.), cela-ce romanul solo nu semnifica nici o data. Terme-
nul slavic propria pentru (squama) este ASCKA saA ngcna, v. Budilowicz, Hep-
Barnum Caassne, Kiew, 1878, t. 1, p. 66, care s'a conservat la BulgarT,
la Sloven!, la RusT, la Polon!, pe cand cm3;71 cu sensul de gsquama, nu exi-
sta nici intr'un dialect slavic. Romanul solo, pe de altA parte, exprima tot-
d'a-una, duptt cum am mai spus, ideTa de ce-va gtare), g solid), nicT de cum
«fluid). Asa in documental din 1580 (p. 254) nol II vedem in aplicatiune la
un arbore : g plop en solzii)=gplop cioturos). Intr'o carte de o raritate ex-
trema, tipArita in Bucuresel la 1806 in-4 de gGavriil Vinetki Avgi-basa, sub
lungul titlu de : Carticica ce mum intata§t data s'all ttamacit dupa limba le-
§asca pre limba rumdnésca, care cuprinde intru sine multe lacrurt spre folo-
sulica toad oyea eta., la f. 65 r. se da o doftoritt de cal «IlEuTpg ; o ;
aAHsz MANHAE KApE rraElflE Ila Karl TIII1Eprl etc., Aci vedem nu numai sub
raportul fonetic zolz pentru sobs ca la pag. 302, dar Inca In privinta semasio-
logica solo = gâlcA. Etimologia d-luT Cihac solo = sl. c0;a Intimpina
darA dificultatl forte seriOse. Contra etimologieInOstre proprie solo =lat. soli-
dum este de observat obiectiunea luT Schuchardt la pag. XXIV. Ambele etimo-
gie fiind struncinate, vom propune o a treTa, care ni se pare a lidecisivA. Ple-
cand dela forma zolo, de unde solo prin dissimilatiune, 0 dela sensul ggalca),
gglandula), nol gAsim In limba bobema 1áza, elza cu sensul general de
gglandula) cu sensul special de galcA la caT), g Strengel) (Jungmann,
Slownjk lesko-natecky, t. 5, p. 863). Inteun text bohem din secolul XIII sle-
pt insemnéza (uniflAturA,, «tumor) : guóine mu va iiwotê taku i 1 e
41 volu face pe stomah o asa tumOr e..., (Hanka, Starobyld skládanie, Pra-
ha, 1820, t. 4, p. 350). PoloniT ad forma ioloa, aprOpe identica cu cea roma-

dar numal cu sensul de cgalcit la caI,, gourme). In dialectele pol6ne ne
maT Intimping sobs, zows, zawoa. La RusT, TarasT cu sensul restrins de (gala
la cal), avem zensa; la Serb! masesAa cu sensul general de iglandula). Cfr.
Potebraa, Itb sciropis upon pyccsaro a3EKa, Voronez, 1876, p. 166. Jni-
tialul 2, in, dupl o normA a foneticei slavice, provine din ario-europeul gh, din
care s'a, conservat urma in forma bohema. hldea, intrebuintata de o data cu olaza
si de unde deminutival hlazek bAtaturA la manA), gcallositO) (Jungmann,
op. cit. t. 1, p. 685). Sensul primitiv al romanuluT solo este dara ggalcA) ea
in Vinetki ci tcTot) ca in crisovul din 1580. Sensul de gsquama.), g6cail1e),
catA a fi posterior. Este de observat el slavicul Rasa find gglandula), radi-
calul %na- = corespunde hiT gla- din latinul glan[d]s = si. mEmbAh,

afuncT finalul -za ar puté fi considerat ca un sufix deminutival : Manea =
ggland-u/a); 'cfr. sufixul deminutival -zain limba albanesa. Cestiunea mor-
fologicA frig ne,preocupa. aci pup dead stabilirea derivatiuniT directe a
romanului solo.

78. La pag. 300 No. 157, despre Ova! equoique, bien que, au moins), pe
eare nol l'am descompus In sa-va gdaca vrea), gsi libet), d. Cihac Roman.
Studien IV p. 173 observa cu obicinuita sa amabilitate : (L'Otymologie
«latine de Mr. Ilajdeu est tout simplement ridicule), si compara pe Ova!
cu *le croate-serbe say, sva, sve, métathese de-vas, vsa, vse omnis totus, vslave
t1tst omnis). Pentru diferitele nuante de semnificatiune ale cuvintuluT Oval
In vechile tipariture romane, dintre carT nicl ima nu se apropia de gomnis),
trimitem pe d. Cihac la Barit, Catechismal calvinese, SibiTu, 1879, p. 129,
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untie va gttsi tot-o-datA forma sava, färt finalui pe care ar fi putut s'o
védit lila not In cronica lul Moxa pag. 438 No. 102. Cumcit sava nu este si nu
pete fi alt ce-va deck sa-va = edactt vrea., ajunge a adAuga forma la a
doua persOnA : sayeri = edacA vrel.. Asa In Noul Testament dela 1648,
Pau) la Corint. JI. II. 12 : cc aesp H ez-mH E4 MIE 1104pT4 AEWKIICZ IIPEH
Aomtt8ah, a8 ABSIO primal Pentru va = vrea qi yeri= yret, Tata de ex.
din mitrop. Varlam, Invatatura 1643, f. 265 v.: TE ONE OYHAE U ee P ti
TS, NE AKOAO OyHAE B e eattb . Negresit , tete acestea nu vor convinge pe
d. Cihac, care pretinde, mat pe d'asupra, cä la Roman! slt n'a Insemnat
nict o datA edactt.. Afartt de numeresele texturT din tomurile I si II, afa-
tit de texturite nu mat putin numerese reproduse sag citate de d. Cipar,
tOte eu'sa edacA», ne vom mArgini a aduce aei, pentru hatirul special aI
d Cihac, un text unde Oval cmäcar i sa cdacit, figureztt mat de multe
or! unul hug altul, anume din mitrop. Varlam II f. 63 v. : c.c z eats (POKL

Ca m'ape apAe, Ca RAH 4Aspii Ca m'ape Ma.TKA, Ca BAH mark c a m'apE
.11HEKA, Ca BAH CARTE C a m'apE 'MA, Ca RAH T0T6 Tro:In8m1 Nati As ES-

&RIM ca C' BApopuncit, a E XPHCTOC H8 MX MS Amy', adicA : cIn
c a r foc d a c A m'ar arde, m tic a r flert dacA m'ar mAnca, m Acar marea
dac A m'ar ineca, mAc ar sabitt d ac A m'ar tAla, mac ar tot trupid In
mil de bucA0 d a c A s'ar zdrumica...,, mat adAugand apol d. Cihac din par-
te'l : ceA de serbul say nu int5 voTu lepAda2.

79. La pag. 257 No. 29. Forma organicA a hit grutu este gruniu. Dela Ro-
man! cuvintul a trecut la Rutenil din Bucovina si la v. Miklosich,
Wanderungen der .Rumunen p. 16 : egrunt, Arun!, Anhöhe, Hugel ; grunyk,
Diminutiv von grunt.,

80. La pag. 219, derivand pe romanul bresla din spaTrreo, not am uttat a
aduce semnificaliunea cuvintulut slavic. Profitand de acesta, d. Cihac (Rontan.
Stud. IV p. 147) dice : 4Mr. Hajd6u deduit bread du russe bratstvo fraternitév .

Niel despre erussea, nicT despre fraternités, not n'am spus nemic. SpATIATRO

nu numal epaTpiirreo, este si paleo-slavic (Miklosich, Lex p. 44). La Rutent
brasityo , ca gi la PolonT bractwo, InsemnézA nu numat e fraternité a, ci Inc&
e corporation, , compagnonnage, , eassociation, , V. ATOMICS rpa6sm,
Kiev, 1853, P. 335, adecA Intocmal romanul braid. D. Cihac (Did. II p. 217)
dice cA bresla deny& din evsl. brasela, braselt, testa, tabula, braselije teats;
done les personnes portées sur cette tabula, sur ce registre.. Din nenorocire
pentru d. Cihac, sl. brastht nu insemnezA (tabula. In sens de eregistre), ci
numal de elespedea, grecul aX4 (Miklosich, Lex. p. 46); 0 chrar dacA brasela
ar fi eregistru., tot Ind. d-sa ar trebui sA ne arete mAcar O singurti limbA, In
care vre-o corporaliune, se va fi calificat eregistru). Cat peptru transiiiu-
nea foneticA bresla, adecA brusla din bratstvo, ea s'a putut face nu numal prin
brasla=brasvo ca In naradiyi=narcikvitra (pag. 219), dar i prin brasla=
brasto, ca In eorasla din corastet, eqlig din ett§tig etc., cfr. mal suspag. XXXIIL

81. La pag. 63. D. Cihac; Diet. II p. 51, pentru filiatiunile cuvIntulut eto-
beta nu vrea sA cunOscA decAt iormele slavice. ltalianul eiabatta i eele-
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l'alte forme occidentale IT reman necunoscute. De asemenea nu scie despre
vechiul termen juridic «bani de ciobOte).

82. La pag. 432, despre yarcolac, cfr. Indreptaré légii 1652 f, 384 v. :
HEHTp8 mopT8Az AE C BLI AlfliVI apron z74)8A-ri ;UK% BbI<OAAK

D. Cihac, Dict. II p. 448, pink ra un punct §i. Schuchardt, mai sus p. XXVI,
identifica pe tricoliclu saü pricolictu cu yarcolac. Sub raportul sensului ar
merge, cad tricolidu, dup5. expresiunea luT Cantemir (Descriptio Moldayiae,
ed. Papi5, p. 143) : idem est quod Gallis loup garou). Nu intelegem insä
transitiunea fonetica. La Romani yr nu trece nicT o data nu tinmal in tr, dar
niet mlear In pr; pe de altA parte, aceentatul a din -ac nu putea sA seaga. la
i din qa. Nor uniT nu scim cu certitudine, de unde vine pricolictu sad trim-

dar in ori-ce cas nu din yracolac. Cfr: alban. trocalin «ich klopfe*
(Hahn), trocolidt «trottatore, (Rossi) etc. Pentru p=.1 in pricolictu=trieoliciu,
V. pag. 111.

83. La pag. 297 No. 145. D. Cihac, Dict. II p. 317, ne asigura cA prasesc
este de acera§i origine cu rod. Ne marginim a mentiona acéstA curiositate.
D-sa vine insa de contestA tot-o-datA, in Roman. Stud. IV p. 171, existinta
cuvintuluT prastura ,T6pA, , «jument*. Nor din parte-ne credem mai mult in
mArturia mitropolitulul Dosofteiu, care (lice in Parinziar 1672 f. 34 v. : < Wil

n p c 8pulke ACHHHA0p6 riztpA anpoanE AE A/MICE (bff. I)=«f oeminae asi-
nae pascebantur conjunctae eis*=« at 191 Xetae

84. La pag. 274 N. 43, cfr. p. XIX-XX §i LXXIII No. 6, etimologia nOstra
coteta din alban-, kut se confirmA pe deplin prin forma romanA cotarla. Vecir
Alexandri, Teatru ed. Socee, t. 2, p. 657, unde un teran exclarna in fata unui
eane : «A fi un dvod, p6te ? Tiba, co t arl A !* In cot-arla este aceIa§r sufix
ea in §op-irla. De aci proportiunea : rom. cot-arid : alb. kid: : rom. §op-irla :
alb. sari. Scaderea MI a la i in gop-irla fatA cu cot-aria provine toemai din i

§api rata en finalul consonantic in kilt. Etimologia ppiria = alb. §api este
§i in d. Cihac, Dict. p. 720; d-sa a luat'o insA din a nOstrA Istoria critica,
ed. 1 (1873), t. 1, p. 309.

85. La pag. 312, despre zilesc «je passe la vie,, D. Cihac (Roman. Stud. IV
p. 178) d e er et 6z A «Ce verbe, que le roumain ne connait pas, est un
mot aeTinvention du glossateur de Mr. Hajdeu., Noi credeam pinA aci _ea
d. Cihac nu scie numal ceTa-ce ce nu eitéza ; acum ins/ ne incredintam, cu
o adev6rata parere de mu, cit d-sa n'a citit nici macar cArtile pe cart insu§I
le citézA. In acela§i articol eu cAte-va pagine mai sus, la p. 148, d. Cihac a-
duce Gramatica lur Molnar. Va dice dart cine-va ca a citit'o ? Nu, cacT dad.
d. Cihac ar fi citit pe Molnar, Sprachlehre 1788, ar fi gasit acolo la pag. 269 :
a ;ilAECK, fristen das Leben*. Ore §i. Molnar sa fie «rinvention du glossateur
de Mr. Hajdeu, ?

86. La pag. 311 No. 1-97. D. Cihac (Roman. Stud. IV p. 177) (lice : «sorlikt
4est notre avis tout simplement le vslave oriic, ortlIca, orda, aquila, avec s
.prepositif, cfr. sturz=turdus,. Lucrul nu este tocmal atilt de «tout sim-
plement* dupti cum acésta se pare d-lur Cihac. In sturz=turdus s'a prepus
un s inorganic de'naintea inlet consOne, ea §i'n sgripjor, sdrente etc. Nu exi-
sit inst in limba romana nici un exemplu serios de «s prepositif* de'naintea
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uneT vocale. Chiar de'naintea consanelor un s inorganic este rar la Roman!,
In cele maY multe casurT initialul s resultand din latinul ex, ca In sbor=exvolo,
schimb=excambio, scot=excutio etc. Ar. fi insit absurdA a formatiune sorka
=lat. ex-l-slav. ordica. DecT sorkel nu pate fi slavic.

87. Nesciinta se p6te scusa; neonestitatea nicT o data. D. Cihae rlice in
Botnanische Studien IV p. 171 : engr. xavEmpt, alb. kanistre, dont. Mr. Hajden
décluit traistet,. Pentru onarea d-luT Cihac, noT presupunem cä d-sa nu ne-a
inteles. Cele gise de nor, verli-le la pag. 304-5 No. 175.

88. La pag. 299 No. 150 si-pag. 301 No. 160, in privinta cuvintuluT res-
camper, scumper <je me venge». D. Cihac (Roman. St. IV p. 172) ne asigurA
cA scumperare, rescumperare <signifient rémunérer, remuneration = punir,
punition,. D-sa nu sT-a dat aster-161a de a citi nicT mAcar Letopisetele d-luT
CogAlnicenu, eAel altfeL ar fi gAsit acolo , ed. I, t. I, p. 230-31, in Cronica
luT Miron Costin urmAtarea descriere a mortil unuT baler din Moldova : <Iarg
<pre Vasilie StroicT II fertase Stefan-vodA, numaT invatase pre Nicoritli ar-
<masul sA-I ducA sA vadA perirea celor-l'altT, ea sA-T hie grijA maT pre urmA
<de marte, cA era om tinAr StroicT si din casA mal vechTu i cinstet decAt
<tate easele In tara; ce 4iIee luT cele sfarsite, cum (fee euvintul : vatland ca.
<merge la perire i mr-T spusese armasul povestea, s'aü apucat de sabia u-
<nuT dArAban sA marA cu rescumparare, cA era om de firea luT ini-
«mos». Ore si aci rescumperare nu este <vengeance», ci numai <rémunOra-
tion, punition», dupit cum pretinde d. Cihac ? Ar fi de prisos sA maT citam din
vechile tipAriture rorane. and mitropolitul Varlarn, Invaptura 1643, f. 265
v (lice 9,Tasort8m, LUTE p nzpaTop to », noT traducem prin : <le
d. able est vindicatif», d. Cihac prin : <le diable est rémunérateur». Dracul
cata. sA-T fie recunoseator. Din nenorocire insA pentru reputatiunea ambilor,
Tata un text trilinguic. In mitropolitul DosofteTu, Psaltire 1688, ps. 57 sunA:
68K8p4-CX-1311 AFIPErIT8A MIAla 84 REM C K 8 MDR papE =slay. BWECEAHTCA

111p48EMIHKZ ErM EIIUT W T M13111 E uT E = lat. <laetabitur justus cum vi-
derit yin dicta m.. Tot acolo ps. 149 : 4 (PINE pztit8mna'papE 4Tp8
rrxrauta r=s1. CZTHOpWril MZCT BZ Ighlickp =lat. cad faciendam v indic-
tam in nationibus».

89. La pag. 308 No. 189, nor am spus : eslavicul 9ECtian (ail) In legAtmit
en MEC4TH-C/A (ustura) 4 . D. Cihac, Roman. Stud. IV P. 176, ne dA cu acest
prilej o lectiune: <le vsl. MECATH-Chl ne signifie nullement briaer, , mars se
fendre etc. De'ntAiu, noT n'am spus cA tIEGITH-M Insemn6zA <brfiler», ci ta
ustura», adecA <a aye mAncArime,» <avoir la demangeaison». Pe lingA ex-
celintele dictionar paleoslavic al luT Miklosich, d. Cihac ar maT fi putut con-
sulta din cand in cand i pe al Academie de Petersburg t. IV p. 435, unde
ar fi gAsit : Eleanor = esep6i3m ayAkb, T.aO rewerrex. SA maf observe tot-o-
data d. Cihac, cA noT n'am derivat NECIIZKA din `IECATH-CA, ci numaT le-am pus
<in legAturA».

90. La pag. 129, despre MECEpEpH=MIIAOCTEtaH. D. Cihac, _Roman. Stud.
IV p. 166 - 7, decret az A. cA mesereri nu gilt milostenii: <La traduction
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gpar charité, autntme n'aurait aucun sens, et mesreri (sic) doit etre pour
cmeserii= fonctions, affaires, ce qui seul s'accorde avee le sens,; apoT ,ne
trimite la al set Dictionnaire II p. 194, uncle ni se spune ca romanul me-
seritt este slavicul Amman etc. Lasem sit respungit d-luT Cihac Psaltirea
hit Coresi din 1577, punend alaturl pasagele romane cu cele din Vulgata. Aa
in ps. V:4 my AitTA MECEpEpTEH TdAE =gin multitudine miseric or -
diae tuae0; a§a In ps. XXXII : mEcEpt pt A0Mli8an 11A1048 E fIZMAN-

T8Ma= gmis er icor di a Domini plena est terra,; a§it In ps. LXXXVIll :
iw MTh MECEpE pHAE TAAE=cubi sunt miseric or di a e tuae, etc. Dupe
d. Cihac, 0 latinul misericordia va fi insemnand 4, fonctions, affaires,.

91, La pag. 294, No. 124, In mo§nen=moften §i nu)§nég = mo§tég, pentru
-§n- din -it- cfr. plopilet ,Wanze,=russ. naomina, boh. plo§tice. In morég
Insit pare a fi o trecere curat fonetica, dacä nu va fi o contractiune dissimi-
lativá din moinenég; In mo§nén este assimilatiune regresiva n-4-n din t-l-n; In
plognitetinfluinta sufixulul -nilci din sinonimul stelnip=slav. crkHH4A. Pen-
till inorganicul / in stelnitel, cfr. pag. 273 No. 37, pag. 311 No. 197, Tar maT
ales excelenta observatiune a lul Sclauchardt dela pag. XXXIII, care ne
rectifica pine la un punct.

92. La pag. 437 No. 93 litt. c. D. Cihac, Dict. II p. 262, derive plato§a din
formele slavice plat, platy etc., earl tOte sint masculine, 0 nu cundsce me-
dio-latinul plata 4 cuirasse,, de unde cuvintul roman vine d'a-dreptul. D-sa
nu explicit, de asemenea, finalul let; apoT cite* nu se scie pentru ce, grecul
clasic irXdrn trame, aviron,1

93. La pag. 421 No 46. Ne voind A cundsca forma romana plavezet=ital.
palvese, care nu existä decat numal la ItalianT 0, prin urmare, nu ne-a putut
veni de aTurT, d. Cihac Diet. II P. 246 pretinde ca Romanil ad luat
paveza dela Slav!.

94. La pag. 436 No. 9. D. Cihac, Dict. II p. 538, deriva pe hitlén din
ung. hitlen Aperfide, compus din hit glob> 0 -len g sans', de uncle hitlenrg=
hiaenség. Se We. Pe cat timp Inse nor gasim la Serb! forma XHTAEll din vi-
Tput cu acelaq sens de (viclén, 0 pe cat timp sufixul -§ug=ung. -ség se 12-

nesce 0 cu teme slavice, de ex. priete-rg, preferim a remane indecill intre
ambele etimologie.

95. La pag. 438 No. 103. NoT am dat cuvintul dur WI nicT o etimologia.
Mar curaglos, d. Cihac Dict. II p. 563 de cretéz it di céur e tot una
cu cMor, derivand ambele . din turcul kior taveugle, Ce-T pasa d-sale, ce
céur era poporan la noT deja in epoca luT Mircea cel Mare, pe cand ele-
rnentele turce nu avusese Inca timp de a se Introduce in Romania! Ce-T pasä
eil din chtor nu se pete face romenesce nicT macar dor, Tar cu atat ma! pu-
tin céur ! Cine deriva, ca d. Cihac-, pe romanul tivese din turcul qyvirmaq
(Dict. II p. 623), captu§esc din qaplamaq (ib. p. 556), culbec din qabougli
(ib. p. 569), farnen din khadim (ib. p. 576), gate§ din djali' (ib. p. 579),
genune din djehennem (ib. P. 580), ghidui din guldurudju (ib. p. 580),
ma/ din ma'fi (ib. p. 594) , .nto§ din mousinn (ib. p. 596) nzofie din mulk (ib.
p. 597), &hes din dghys (ib. p. 600), girl din zindjir (ib. p. 631) etc. etc.,
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acela nu s'ar teme a trage de InsusT Dumneilea din Allah. De uncle vine car,
nu scim; dar din chYor nici o data.

96. La pag. 440 Nr. 124. Necunoscend vechTa forma svinélet dela slay.
affinlik cplumb,, d. Mac .Dict. II p. 612 identified actualul sinéla
cfusil, carabine, cu §-Ong dela turcul cchechhine, chichkdne (tutenk), vulg.
cchFchane ngr. aaavc, otaxav6c,. Prin ce fel de transitjune foneticg §ifané
ar fi putut sit treed in sinéitt, acesta o scie numal d. Cihac.

97. La p. 280 No. 66. D. Cihac Did. II p. 500 decretéz it cif ro-
manul foitor este ung. folyesó (corridor, galerie,. me intalu, maghlarul
-6 trece la noT tot-d'a-una in -cia, nici o data In -or : birdd=m. biró, Cen-
Ott = Csangó, ftigttdeet = fogad& helettda = halattó etc.,
incat din folyesó s'ar ii facut foilscid. In Roman. Stud. IV T. 160, d. Cihac
combate In urmätorul mod cele dog texturi aduse de noT in tomul I : ,Le
ctexte que Mr. Hajdeu cite des Letopisetele, 1-re edition Cogglniceano, tome I
(p. 167 : i inteun foitor sus in cetate unde odihnia, a l'appui de son etymo-
clogie, en ajoutant que fetter parait avoir ici tout-h-fait l'acception du fr.
folie maison de plaisance, ne prouve cela aucunement, car il n'est pas a

csupposer que Stefan-vodg ait eu une maison de plaisance dans sa forte-
cresse. Moxa dit, p. 435: previe pre mare dintr'un totter; et ici fetter n'a non
cplus le sens de maison de plaisance. Mr. Cihac a done eu parfaitement rai-
cson d'oublier ce mot latin etc., D. Cihac a uTtat s. ne spung, de ce anume :
cil n'est pas a supposer que Stefan-voda ait eu une maison de plaisance
dans sa forteresse,. D-sa a mai uTtat sil ne Iamuresca, pentru ce adecg in
textul luT Moxa (pag. 385) impgratul bizantin Teofil nu putea sa, alba un foi-
§Or=«maison de plaisance,, de unde petréca cprivind pe mare,. Dupit
d. Cihac, Stefan-vodg. i imperatul Teofil cse odihniad, i petrecead, in
foitor=ung. folyosó , adeca in nesce ccoridere,, caci In limba maghTarg,
observati bine folyesó nu insemneza nici o data alt ceva decat 4coridon,
cder Gang in Gebauden,, ba Inca §i. 4reumatism., cZufluss,. D. Cihac s'a
luat pre cu usurinted dupl. Lexiconul Budan, unde (pag. 222) fetter se explicit
numal prin 'atrium, si cporticus,. Sensul fundamental al cuvintului pare a
fi co constructiune architectonica userd, in genere, Incepend dela un sim-
plu frumlar, cfoisor, in acceptiunea stricta a cuvintuluT, §i. ping la acele ar-
tistice cfolies,, unde foile nu mai figureza decgt numal dora in pictura sad
In sculptura. In Noul Testament dela 1648 noT citim (Luca XII. 3): (KapE

AL4H 111011THT6 AA OyAKTE, 4 (I) 0 HWWp CZ BA np0n0BEA8u,=:(praedicabitur
in tecti s, = cx,vox0.*Inat. tiby 6 co "Liz w unde in Biblia din 1688

IGVE iI4H WOUTHT AA ovehicE, 4 Kaivtxpii ti BA nponoREA8a flpECTE IC A C E),

astfel c. foi§or=ccamarg.,= 4casg,, dar nici inteun cas ccoridor..

98. Dintre cuvintele slavice, trecute la noT in t. I, Dictionarul d-luT Cihac a
ultat unele dintre cele maT interesante : strede (pag. 222); rdelej (pag. 249-50),
ploced (pag. 297), arminden (pag. 310) etc., in locul citrora cele 474 pagine
de cEléments slaves, slaviseza cu toptanul in drepta i 'n stanga sute de
vorbe romans en totul strgine Slavilor, ba Inca multe din acelea pe cad in-
sisT Slavii le-ad luat dela noT, dupg propria marturia a unor slavistl ca Scha-
farik, Miklosich, Kaluiniacki, Matzenauer etc: Citt despre procedura cea ex-
peditiva a d-luT Cihac pentru a ajunge la cele 474 pagine i pentru a 4 e-

haldit

sg-0

int :

otc.,

= 2414,
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cr eta in prefata (pag. VIII) ca : .L'él6ment Latin zie la langue roumaine 116
creprésente guère qu'un cinquième de son vocabulaire, tandis que l'élément
'slave y entre pour le double.; despre acea procedura, pe ling cele multe
specimene indicate maT sus , Tata Inca unul. La pag. 324 , d. Cihac ne
da urmatOrea etimologia : Sall* s., collier ;.salbet mode Rhamnus frangula,
.Evonymus europaeus; salbet de galbeni collier de ducats; salba draculuf me-
.chante herbe (au fig.); cfr. pol. szalba Verbascurn ?, szalba Ragadiolus ?;
l'acception de collier tout bonnement, que salbet a aujourd'hui, vient de ce

a que les paysannes se font des colliers avec les baies de bourdaine (Rham-
gnus) et de fusain (Evonymus).. Las la o parte confusiunea curat botanica
rhamnus frangula evonymus europaeus verbascumragadiolus, de care
mult at mat fi ris distinsul botanic reposatul dr. Csihak din Moldova; las la
o parte, el d. Cihac el insusT nu este sigur de semnificatiunea celor dog. en-
vinte polone, insoOndu-le cu semne de intrebare, desi totusT deduce de acolo
cuvintul roman, pe care altfel nu l'ar pute pune intre .Eléments slaves.; m6
voTu margini in partea logica a etimologiel. Dela Poloni dice d. Cihac
RomaniT ati luat o numire de planta sag de do/ plante, si fiindca des pay-
sannes se font des colliers. cu acea planta saA cu acele plante, de aci cu-
vintul a ajuns a insemna «collier tout bonnement.. Nicairi in Romania leran-
cele null fac salbe din cbaies de bourdaine et de fusain.. D-luT Cihac IT
trebuTa o etimologia, a gasit'o; acea etimologil avea nevoe de o justifi-
care, a croit'o; Tata totul. .Evonymus europaeus. se chTama ner%esce Pfaf-
fenketppchen, frarAusesce bonnet de prétre (Nemnich), adeca 4, cacTulita pope...
Un elev al d-lur Cihac n'ar aye decal A, afirme el : .l'acception de capuchon
4 tout bonnement, que Kappe et bonnet ont aujourd'hui, vient de ce que les
.prêtres portaient sur la tete des guirlandes de fusain.. In realitate Ind,
nemic nu e maT latin ca salbe4 «collier.. Salbele favorite ale terancelor mi-
stre nu sint din .bourdaine. si .fusain. ale d-luT Cihac , ci din mar ge le.
In .CraTu-noti. al lul Alexandri (Teatru, ed. Socec, t. I, p. 228), ispravnicul
-cand vrea A inlele pe terancuta, if ant& :

it-oTuda salb1 de m/rgele
§i paftale si. inele . ,

In .Nunta teranescg.. (ibid. t. II p. 378), petitoriT ne spun :

claim o olprióa,
Tinericit, sprintiora,
Cu-ochisorI de porumbele,
Cu cositele 'n inele
§icu salbit de mirgele...

In poesia nOstrii poporanfi, visul de fericire al unal terance este (Alexandri,
PoesiT popul. ed. 2 p. 349) :

Slpuelagitma,rgele
§i. la degete inele,
Paftalute ei cordele
Nurna'n flog si fluturele,
'apot A s'arunce 'n joe

Ca un trandafir de foc,..

$i
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Hotul cand vrea sä indatoreze pe Tubif a lu (ibid. p. 288), se pldnge cd

Lurnea 'ntrégg. ocoliT,
Ce clutaT nu glsiT :
CiLutaI ir de iuà.rgele
S621 aduc mandruteT mele...

In fine, idealul de frumusetd al fete dela ter& este (ibid. p. 230) :

Salba cu mIrgelele,
Grädina cu florile

4iva cu zorile...

Aci avem dard ceva forte serios, lar nu «baies de bourdaine et de fusain, ale
d-lui Cihac. El bine, salba = lat. ex-alba insemnézd tocmal «margaritatai.
«din märgele*. Cuvintul alba cu sens de «mArgea* este de o potrivä cuno-
scut in medio-greca §i'n medio-latina, v. Du Cange, Gloss. mediae yracci-
tatis p. 49 : «&-Apa, unio, margarita* ; id. Gloss. med. latin. ed. Carpent. t. 1,
p. 136 : «alba, gemma, unio, margarita, ab albedine et candore*. La Proven-
011 azalbat=ex-albatus insemnézd cluminos*, de ex :

. Domna, ben fon saubut et azalbat
Lo luns mati

cela-ce Raynouard, Lexique roman, Paris, 1844, t. 2 p. 49, traduce prin :
«Dame, bien fut connu et éclair ci le lundi matin*. Tata ce fel de «bour-
claim et fusain, se cuprind in «Elements slaves* ale d-lui Cihac!

99. La pag. 123 : «moarte lu Caloth. ban*. Banul craloven Calotd, asupri-
tor pentru terani, a murit totu0 intr'un mod eroic pentru OrA. Unul din prin-
cipalii generall al lui Mihaiu-Vitezul, el a intämpinat la 1600 in capul o§ti-
ril române invasiunea tura. 0 a peHt in luptd. cu sabia in 'nand, dupd
cum ne spune cronicarul otoman Naim-efendi, v. Senkowski , Collectunea
z dziejopisów turedia, Warszawa, 1842, t. 1, p. 112.

100. La pag. 306 nota 2. Modul, in care nol am caracterisat atunci metOda
lui Diefenbach, se justificd pe deplin prin noua sa carte : Völkerkunde Osteu-
ropas, Darmstadt, 1880, unde '1 conduce la tot pasul d. Cihac. Sintem rem-
nosatori venerabilului bibliotecar dela Francfort, in ori-ce cas, pentru con-
sciintiOsa declaratiune, el n'a putut sd. consulte lucrgirile nOstre d'a-dreptul, ci
nurnal «mittelbar benutzt, (p. XIII), adecd prin d. Cihac: «Cihac's kritische(?)
Abhandlung iiber Hajdeu in Bohmer, Roman. Studien W I S. 141-148.
(pag. XI). D. Cihac a bine-voit a ne descrie lui Diefenbach (pag. 266) in ur-
rnatorul mod : «Das Hauptverdienst des fleissigen Verfassers ist die geschicht-
cliche und sprachliche Stoffsammlung, bis jetzt aber nicht die sprachliche
«Kritik undVergleichung, w i e A.v. Cihac scharf (so) und scharf-
esinnig (so) nachweist (so),. Sintem fericiT, prin urmare, di nu-
merOsele erori din cartea lui Diefenbach nu ne privesc; ne pare red insd cd
ele se descarcd tot asupra d-lul Cihac «scharf uud scharfsinnig*.

Pe lingd cele Vise de nol si de d. Gaster in Suplementul de fatd, sä se mai
verld despre d. Cihac in torn. II pag. 731-3 0 765 nota. Orl-cum, este de
regretat cà, voirid a se pronunta intre Hasded cel «fleissig, i Cihac cel
«scharf und scharfsinnig*, Diefenbach n'a consultat in privinta ambilor pe
nesce linguisli strainl fa miii ari cu limba ro dacä nu pe A-

5i
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scoli, Miklosich i Schuchardt, cei mai competinti dintre totT, eel putin pe e-
minentul romanist profesorul N. Caix dela Florenta. NoT din parte-ne primim
färä reserva sentinta acestor palm, ori-care va fi ea, §i nu credem el d. Ci-
hac ar cute@ stt-Trecuse, afara numaT dOrtt dacavecii mal sus pag. LXXXII
No. 54 va veni pofta de a recurge la obicinuitul sea refren and se simte
la strimtOre : ils ne sont pas et n'ont jamais eté,. Asupra variatelor aplicarl
ale acestul fecund refren, fiind-ca ni lam adus a-minte, Tata Inca un exemplu
prin care vom termina, recomandandu-1 en tot din-adinsul lui Diefenbach.
In .Dict. II p. 139-40, d. Cihac trage pe moldovenescul hojtna (continu-
ellement, sans interruption, din slavicul teciinaka prin serbul odmah, de§i orT-
ce Ince!) ator in slavistica scie cA odmah deriva prin propositiunea OTZ
din slay. MAXATH cagitare. , Tar tedinaka prin sufixul -AISZ din slay. lEAMia
(unus., Mcat ar urma nzahati = tedina, i de§i tot-o-data din odmah i din
tedinaka nu se pOte ajunge foneticesce la hojma. Acesta insa nu e tot. D. Ci-
hac ne mustra pe noT eh am indraznit a inrudi pe hojma sewer cu ghtuj

ghtu§, cad dice d-sa ghtuj este cuvint turcesc : (voir
ce mot Elements tures,. ET bine, clutati in Dictionarul d-lui Cihac (Elements
tures,; vorba ghtuj nu se afla acolo; ea nu este treduta nici macar in indicele
dela finea volumulut D. Cihac, de sigur, va fi luat de sema mai tarclit, ca
ghtuj en'est pas et n'a jamais été,. Tata in adev6r ce-va (scharf und scharf-
sinnig, !

IT

isT

senex-,alban.
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Elimol. ilal. LXXIII. LXXVI.
LXXXVI.

Camarda. liranun. ;Wm. 153. 305.
308.

Cankof, Gramm, bulg. 189.
* Cantemir, Cronic. 298.

Divan 1698. 2.
Descript. Mold. XC.

Cast rén, Nord. Forschung. 269. 311.
Catalog Bib]. Mosey. 260.

* Catechism 1657. LXXXVIII.
Chalkiopulos, Neogr. 247.
Charriere, Negoc. du Levant. 182.
Chassant-Delbarre, Sigillogr. 28.
Chodzko, Poetry of Persia. 291.
Chronicon Oltardinum. 166.
Cihae, Diet. d'étyrn. 90. 103. 111.

153. 265. 266, 271. 273-7. 280.
282. 284-8. 292-7. 299. 300.
301. 303. 304. 307-12. LXXIV.
LXXX. LXXXII. etc.

Cihac, Eludes de Hajdeu. LXXVIII.
etc.

Cipar, Gram. Ill. 247. 279. 302.
Prineipia. 6. 269. 280. 292.
Crestom. 6. LXXXIX.
Archiv. LXXXIV.

CodPescu, Uricar. 166.
Columella. 309.
Constant ineseu B., Petru Cercel. 46.

* Coresi, Psalt. 1577. 1.5. 295. 310.
312. XCII.

* Omiliar 1580. LXXIV. LXXX.
Corssen , Lat. Ausspr. 34. 36. 37.
100. 103. 162. 269. Cpt.

*
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* Costin M.. Cron. 106. 142. 143.
166. 239. XCI.

Curt ius, Griech. Et ym. 111. LXXXI.
Cpt.
Studien. 217. 236. 276.

288. 311.

Lex. unwed. 308. 311.
Decharme, v. Hermonytnus.
Delbarre, v. Chassant.
Deville, Dial. Izacon. 111. 288.

290. 291.
Diaconovief Loga . Gram. rum.

LXXV. LXXXI.
Diefenbach, Orig. Europ. 190. 269.

Goth. Wrtb. 274. 306.
3+ Osteuropa. XCV-VI.

Diez, Gramm. 237. 263. 288. 302.
Cpt.
, Etym. Wrtb. 53. 288.

* Dionisie Eclesiarh, Cron. 21.
Dobrowsky, Lingua slay. 306.
Dom de Vaines, Diplornatique. 85.
Dorotheus, Hist. univ. 40. 181.
Dorsa, v. Rada.

* Dosolleiu, Psalt. 1681. 299.
Psalt. 1088. XCI.
Synaxar 1083. 310. Cpt.
Parimiar 1672. LXXXL
LXXXIV. LXXXV.
LXXXVI. XC.

Drevnosti. 282.
Du Cange, Gloss. graec. 256. 305.

LXXXVII. XCV.
latinit. 64. 61. 222.

224. 251. 273. 280. 281. 284.
287. 302. LXXXII. XCV.

Ebert, Handschriftk. 98.
Edelspacher,Rum. eL 3;2 LXXVIII.

LXXX.
Egger, Langage des enfants.LXX IX.
Endlicher, Monum. Arpad. 69.
Engel, Gesell. d. Walach 167.
Esarcu, Archiv, Venet. 183.
Fejér, Diplom. flung. 35, 61. 289.

290.
Fick, Vergl. Wrtb. 295.
Fischer, Typqr. Seltenh. 98.
Forbiger, Alte Geogr. 256.

Fotino, 1st. Dac. 83. 104.
Frunqeseu, Dict. topogr. 83. 256.

309.
Fumagalli, Diplom. 150. 172.

Gabelentz. 290. 308.
Garlénu, Bibl. Bueur. 260.
Gaster, Qber Cihae. LV -LXX.

LXXLX §i urm.
Glasnik. LXXXV.
Golembiowski, Ubiory. 53. 238. 257.

258.
Grabianka, Cron. LXXXIX.
Grandgagnage , Etym. wallonne.

308. LXXXVII.
Grimm Gesch. d. d Spr. 277.

Rechtsalt. 163.
Deutseh. Wrtb. LXXXVI.

Groben Z. f. rom. Phil. 184. 292.
307.

Gubernatis, Enciel. ind. 275.
Guigue, Orig. d. I. signature. 43.
GaldensIadt-Klaproth, Kaukas.Lan-

der. 312.

Hahn, Alb. Stud. 24.9. 276. 290.
291. 303. 305. 309. LXXVI.
LXXXIII. XC.

Hammer, Hist. ottorn. 223.
Hanka, Slavin. 262.

Starobyla skladanie.
LXXXVIII.

Hasdeu, Princ. de filol. 292. 295.
Orig. Crabovet 171. 247.
283.

Stroici. 182.
Din Moldova, 46.

2 1st. toleranteL 183.
Col. luT TraTan. 125. 263.

280.
1storia critica. 255. 309.

LXXVII. XC.
Arehiva istor. 43. 93. 106.

125. 231. 237.
1st. limbei. min. 163.

Ileidenstein, Hist. polon. 105. 141.
142.

I lerrnonymus, Gloss. graec. LXXXV.
Hesyehius. 190. 290.
Hintescu, Proverb. 163.

Daniel,
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Hippeau, Diet. franc. 308,
Hirschfeld, Epigraph. dac. 288.
Hofer, Lautlehre. 100.
Iloratius. 302.
Hovelacque, Revue d. lingukl. 261.

308.
Habschmami, Armenisehes. 310.

de, De lndis orient. 75.

.lagic', Vokaliz. 292.
Jirec'ek I., Osterr. Kaiserst. 288.
Jirec'ek C., Maurowlachen.
Jungmann, Diet. bohem.
Justi, Curdiea. 271.

Zendspr. 153. 239.

Ipolyi, v. Wolf.

Kalaydovicz, v. Slroev.
Karaglé, Lex. serb. 268. 275. 294.

298. 299. 309. LXXIX.
Karamzin, 1st. rnss. 171.
Kavallioles, Lex. maced. 249. 291.

290. 297. 304. 307. 308.
KemenI v. Kurz.
Klaproth, Mein. s. l'Asie. 283. 311.

312.
v. Htildenstadt.

Kovaeliich, Script. hung. 231.
Krau-haar, De radic. variat. 302.
Kuhn, Beitrage. 74. 100. 240, 269.

270. 274. 294. Cpt.
Zeitschr. 220. 247. 288. 303.

304. '10.
Kurz, Magaz. 1. Siebenh. 45. 79. 8 t,

Lagarde, Armen. Stud. 310.
Arica. 190.

Lane, 1001 Nights. 273.
Lassen, Zeitschr. 247.
Lazarus, Z. f. Volkerpsych. 29.
Laurian, It. rom. 104.

v. Italcescu.
Lecce. Gramm. alban. 301.
Legrand, Parties grecs. 273.
Le Héricher, Elymol. 308.

Standard-alph. 250.
Tab. Euguh. 150.
Palaogr. :11. 150.

Lerch, Curdica. 271.

Lexicon Budanum. 53. 247. 261.
270-3. 277. 280. 285. 286. 291.
293. 296. 298. 303. 301. 306-8.
310. 311. XCIII. Cpt.

Littre, Diet. 53. 75. 224. 217. 257.
268_ 270. 271. 280. 283. 299.
LXXXI.

Liipul Vv.. Pravila 1646. 301. LXXX.

Mabillon, Diplom. 150.
Maeiejowski, Prawod. slow. 125.
Maim. El ym. Untersuch. 53.
Major P.. v. Lexicon.
Maiorescu I., Istrian. 292. LXXXVI.
Malinowski. Cpt.
Mallouf. Diet. turc. 223.
Martin-Leake. Greece. 308. 309.
Martinov, Annus gr. slay. 263.
Matein Basarab, v. Aristin.
Matzenauer. Cizi slova. 53. 251.

257. 273. 277. 279.286. 293.297.
300. 306. 308. 312. LXXXVII.

Maurocenus, Hist. Venet. 182.
Meier, Bessarab. 284.
Melthisedee, Cron. Romanula 70.
Melgounof, Dialeetes pers. 271.
Meunier. Cpt.
Meyer L., Vergl. Gramm. 242.
Micalia, Lex. eroat. 265.
Michaillis, Roman. Wortschopfung.

LXXIX.
Michel Fr,, Argot. 291.
Miladinovtzi, Bulgarica. 309.
Miklosich, Slay. El. 298. 304.

Alb. Forsch. 242. 249.
Cpt.

Vergl. Gram. 35, 90. 188.
288.

Wanderungen d. Ruma-
nen. LXXIII. LXXV.
LXXXLX.

Lex. slay. 86. 273. 274.
276. 279. 292. 297.
299. 302. 303. 305.
LXXXVIII LXXXIX.

* Molitavnic 1689. LXXXI. LXXXVII.
Molnar. Walach. Wrtb. 247. 248.

271. 276. 277. 282. 303.
Wal. Sprachlehre. LX XIV

LXXVI. LXXXVII. XC.

LXXIII.

Lep-ins,

LXXXVIII.

                     



CIII

Mommsen, Unterit. Dial 288.
Montesquieu. 125.
Montfaucon, Palaeogr. gr. 86. 88. 90.
Monlau, Etim. eastell. 53.
Miler Fr., Ethnogr. 60. eIr. 100.

270. 294. Cpt.
Mumulenu. LXXXVII.

Négoe Basarab,InvrOture. LXXXVI.
Negruzzi C., Poesit 240.
Nemnich, Polyglott. 111. 224. 248.

271. 274. 282. 284. LXXVI.
XCIV.

Niesiecki, Herald. 108.
* Noul Testament 1648. 269. LXXX.

LXXXI. LXXXIV. LXXXVI.
LXXXIX. XCIII.

Odobescu. LXXXV.
Otfinowski, Multany. 142.
Ovidius. 292.

Pann A., Proverb. 144. LXXX1V.
Papit, Monum. 21. 83. 120. 141.
Passow, Carm. Grace. 129.

Anliquil. Ga. lie. 263.
Pictet, Orig. indo-eur. 111.248.287.

303. 309.
Pollux. 190.
Pontbriant, Diet. romn. 247. 270.

272. 273. 280. 282. 286. 287.
290. 291. 298. 304. 306. 307.

Potebnia , Fonol. russ. 157.
LXXXVIII.

Pott, Zigeun. 272. efr. 271..
* Pravila 1640. CO..

Pray, Diss. hist. 311.
Prendeville, Antic gems. 84.
Procopius. 309.

Quintescn, Deminut. rum. 284.

Rada, Antich. d. Alban. 295.
Poema alban. 256.

Raynouard, Lex. roman. XCV.
Reinhold, Noctes Pelasg. 288.
Revue d. langues rorn. 154. 230.
Robin-Littre, Diet. d. med. 281.
Ronsch. Roman. Etymol. 307.
ROsler, Rumitn. Stud. 299.

» Tink. Elem. 190.

Rossi. Vocab.alban. 245. 275. 291.
294. 305. 309. LXXXIII. XC.

Saharov, Liter. pop. russ. 263. 278.
Sathas, Bibl. gr. 184.

Philol. gr. 46. 184.
Savigny, Droit an moyen-ftge. 125.
Schafarik. Slov. star. 283, 308.
Scheler, Diet. étymol. 53. 280. 281.

293.
Schlegel A., Oeuvres. Cpt.
Schleicher, Compend. 294..

Slay. Spr. 302.
Schmidt I., Vokalisinus. 103. 133.
Schmidt M. 288.
Schrumpf, Sessuto. 60.
Schuchardt, Alban. 303. 304.

Vokalismus. 37. 100.
v. Grolier.
Hasdeu's Texte. I -

XLIV. LXXIII i urm.
Sguropolus, Conc. Florent. 40.
Senkowski, Collect. turc. XCV.
Senlescu. Gloss. Cpt.
Siekel, Palaeogr. 4.
Silbernagl, Kirch. d. Orients. 194.
Sincai, Cron. 121. 231.
Spiegel, v. Kuhn.
Spontoni, Hist. Transih. 105. 166.
Sreznevski, Criptogratia. LXXXV.
Statins. 307.
Steinthal, v. Lazarus.
Stier, Alban. Thiernam. 27. 309.
Stokes, Celtica. 269.

* Stri1bieki, Vocab. rom. 1789.
259 etc.

Stroev, Bibliot. Tolstoy. 261.

Tabula Peutingeriana. 309.
Tacitus. LXXX.
Theiner, Monum. Pol. 46. 183.
Thunmann, Untersuch. 292.
Titus Livius. 290.
Toppeltinus, Orig. Transilv. 239.
Trauschenféls, Gesch. Siebenb. 166.

XCIII.

* Ureche, Cron. 50. 181.182. 183. 280.
XCIII.

Ujfalvy, Revue de philol. 312.

.
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Wackernagel, Voc. anim. 272. I

TJmdeutschung. Cpt. I

Vat lly, Paleogr. 85.
* Varlam, InvMitturtt 1643. 249.

272. LXXX. LXXXVI. LXXXIX.
XCI.

Venelin, DOCUUTI. rom. 255.
Wenzel, Cod. Arpad. 289.
Villemarque, Myst. de Jesus. 190.

Bianu. 249. 260.
Caragiani. 304.
Kopernicki. 283.

* Vinelki 1806. LXXXVIII.
Wolf, Z. f. Mythol. 69.

Lex. pers. 223. 250. 251.
293.

Gramm. pers. 99. Cpl.
Zawacki, Leges Pol. 61.
Zeitschrift d. d. morg. Ges. 60. 223.

271. 308.
Ziemann. Mhd. Wrtb. 257.

E. ComnicatiunI.

Mangmcit. LXXXI.
Sturdza. 179. etc.

II. INDICE PALEOGRAFICO-ISTORIC.

A. Diplomatica.

Alfabet :
h pentru a. 6. 15. 24. 29. 52.

it. 15. 24. 73. 137. 216. 227. X.
a 0 it. 15. 24. X.

nedistingibil de %. 55. 62. 84. 93. 115. 155. 168. 225.
confundat cu z. 137. 146.

A. 15.
6k pentru 6. 53.
A pentru a. 90.

a §i it. 132. 157. 161. 175. IX.
nedistingibil de h. 55. 62. 84. 93. 115. 155. 168. 225.

66.
- confundat cu 11. 137. 146.
A de us confus. 6. 15. 20. 24. 218.

pentru z. 20. 252. XI.
- pentru A. XI.
- numal la finea cuvintulul. 110. 227. XT.
- des Intrebuintat. 191.
- confundat cu it. 15.
iti pentru ti. 137. X.

i de 'naintea lut n. 266.
.ft pentru n. 1. 15 20. 153. 176. XI-XII.

11.
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* CUM s'a nAscut. LXXIV-V.
A pentru t. 20. 110.
t nedistingibil de 2.. 66.
E, forma acesteT litere. 84. 93.
e expres prin A. 102. 110. 138. 146.

138. 217. 233.
T intrebuintat numaT ca eifrrt. 93.

adecti i punet d'asupra. 70.
I pentru I q't a. 158.

pentru f. 138.
oy pentru n. 15. sq. 28.
y . 84.
8 cu do. puncturi cl'asupra. 149.
Nesiguranta in exprimerea sonurilor fa §i a. 218. XI.

Blazon :
national ea senm de hartiti. 44.
particular. 62. 63. 85.
donmese. 108.

Calio15 Tafia :

Litterae columnatae. 3. 4.
scrise in LITT caturi. 4.
presintrt numaT consOna, voeala sub-inteleendu-se.
4. 20. 29. 40. 59. 117.
in unele documente sint rare. 70. 93 191.

Finalnl u scris en consima d'asupra rindului. 80.
128.

Litere ultate. 60. 64.
adause din pripA. 53. 62. 64.

ScrisOrea bAtrinilor. 93.
Omenilor inculti. 34.
femeilor. 172.
urità. 98. 149.
elegantA. 112. 126. 158. 168. 225.
negliginte. 119.
nelegata. 55.
imprA§tiatA. 130.
inegalA. 172.

Jnitiale en row. 6 sq. 262.
Monograrne. 54. 70. 84. 126. 140.
Diferinta intre scrisOrea crisdvelor f;ii a zapiselor. 84.

actelor manuscriselor. 134. 155.
Accentarea euvintelor. 30. 61. 77. 12i. 1..47.

irrationala. 24. 52. 138. 147.
Punetuatirmea : come §i virgule. 61. 77.

irrationalA d'asupra literelor. 149.
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Segment irrational d'aupra euvintelor. 93. 149.
Sig la : = loan. 227.

Copia :
Neexaetital ea c.opiqtilor in transcrierea texnuilor. 21. 22. 33. 82. 92.

107. 112. 126. 149. 158.
descifrarea anilor. 82.

Criptogralla :
in genere. 85.
bizantina. 86.
romana. 86. 87. 88.
serba. LXXXV.
russa. LXXXV.

Fac-siinile :
Speeimene paleografice. 38. 151. 191. 278.
Semnele de fabrica ale hartiei. Vag Hartia.

Hartia :
Felurile de liartia. 4.3. 49. 55. 62. 65. 71. 76. 79. 81. 97. 126. 130.

134. 139.
Fabricele de barlia. 44. 45.
Fabrica dela Sibiiu. 79.

Bravv. 84. 107. 179.
* din Moldova. 44.

Scuffle de fabrieti. 25. 32. 55. 65. 66. 71. 76. 19. 84. 97. 107. 112. 115.
119. 130. 131. 139. 140. 149. 168. 179. 229.

Efartia ineleiatti cu alta bartia. 119.

Notite :
Pe legtitura catlilor. 18.
Pe dosul actelor. 21. 119.
De alai mana In textul actelor. 33. 80.
Pe marginea actulul. 130.

Semnatnra :
Subscrierea facuta de altti mana. 56. 66. 134.

propria. 45. 46. 47. 121. 135. 144.
domnesch. 46. 108. 112. 115.

in monograrna. 98. 119. 131.
de intim notarulul. 119.

cu litere de tipar. 134.
notarialti. 180.

«Punerea maneT.. 45. 47.
«Punerea degetului cu cernelä. 56. 66. 149.

numita «pecete.. 133.
A postiluil domnesci. 45. 47. 191.
lirife la subscriere. 98. 135.
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Sigillogralla :
Pecete rotunda plaquêe 22. 76.

intipAritit cu funi. 56. 135. 168.
octogontt. 25. 76. 135.
ovala de Mel plaquée entre deux. 45. 80.

intiparith en film. 50.
-camea. 84. 85.

cu cernël(t. 28.
fum. 50. 56. 62. 76. 84. 135. 144. 158. 168.

cu mune. 135. 168.
monograme. 25. 50.
arabescurt 25. 76.
figure. 56. 135. 158.
blazon. 62. 63. 85. 108.

domn6sca. 108. 112. 115. 119. 126.
placatA in loc de pecete. 172.

Transeriptiunea :
Literalh. 4.
FoneticA. 41.

11. lstoria.

Agallon, episeop de Roman. 76. 182.

Barhu post elnie i frate-seil Stroe. 62. Genealogia lor. 63. Fosrati din Can-
taeuzinI ? 63. Pecelea (or. 62

Berendet trib eumanie. lirmele mY in RomAnia. 171.
Berinda hutba (Paul), eithigAr. 262 etc. Originea hiT t;.i viétia. 262. Ca lexi-

eograf i ca zugrav. 263.

Bosio Antonio. 184. Deserie eataeombeie Roma 184. Face porirelnl mY

Zotu Tzigara, 184.
Briineovenli. Seriptele lor in Biblioteca din Bielgrad. 5.

Fabrica sa de Mrtiti i importanta el' in Romilnia. 41. 107. 179.

Bruti Bartolometi, postelnic. 182 etc. Originea lul. 182. Serviciele sale la
VenetianT 0 la SpaniolI. 182. LegAturele sale cu Petru Sehiopul, 182. 183.-

laneu Sasul, 183. - eu Aron-voda. 183. Titiul ce da. 183. Propagg
eatolieismul in Moldova. 183. MOrtea hit 183.

Bud= Condrea, vornic. 49. Ca osta§, 50. 183. - ea judecAtor. 50. 54..
Buzeseri. Relqiunile lor catra Simeon Movila. 105. 108. 112, 124.

Bunsen Radii. clucer. Consiliar al luI Simeon Movilit. 108. Arnie al Ungn-
rilor. 121.

Caloth,ban de Craiova, asitpresee pe Ierani. 123. Pere in luptA cuTureir.

ConcIac, han al Curnanilor, lasil. urme in Romania. 171.

Corbil.-de-pHrA, sat in Mnseel. InsenmAtatea isiorieA ea patriA a Corvi-
nilor. 231.

intiptirith

a *
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Curesi diacon. Modul sea de a traduce. 1. 2. Originea lui i vechiinea fa-
miliel in Muntenia. 239.

Costum si stófe : 184-5.-atlaz. 118. 258. - benie. 223. - bogasia, 223.
271.-borte, 257.-buca. 257.-bulén1ra, 305. LXXXVIL-caragiii, 258.-
oetnia,223.-cofterin, 238. 257. 274.--contez;, chimes, 251. 274, cutni, 223.

dulama. 238. 258. - ferege. 258. -flutur, 257.-Irengbi, 250. 281.--giu-
re, 251.--glurule, 283. grana, 257 museln, 224.- orsinic. 219. UM.-
sirinca, 223. -socrillat. 258. - tambar, 305, LXVIII.-livéna, 305. - tethrt.
256 306. -vig, 219. LXXXVI. zarba, 223. 257. etc.

Craiova. Banil et 3. 56. 120. 123. Aete dela eI. 3. 56. A avid une-orT cafe
dol BanT. 125.

CumauT, popor turanic. last]. urme in Romania. 171. 283.

Dacia dupa Ptolemea. 255. 256.

Dacia Nalvensis din inscriptiunT. 288.

Daeil Sahlensii ce insemnéza ? 255.

Dacii Potulatensii ce insemnéza? 256.

bionisie Eclesiarhul, ea cronicar §i ea uriear. 21. 22. 51.

Farcrts-aga. 82 etc. 141. ResbOiele lul peste Dunare. 83. in Transilvania.
LXXXVI. Legenda despre el. 83, 84. LXXXVI. Pecetea luT. 85.

Georgia episeop de RAMO. 45. Iscalitura la 47.

Touitia, imparat romano-bulgar, transmite Domnilor Romani, cn int, nu-
mele (loan.. 227..

Mitrzea spatar. 142. 143. 165 ete.. Numit eel mare spre deosebire de un
all Marzea. 165. Originea lul din Moldova *i ura contra Movilescilor. 166.
Luptele sale in Transilvania i reputOunea militara. 166. Rechiamat In Mol-
dova. 166. Re'ntors in Muntenia. 167.

Mehedintenii, resculatI contra lul Simeon Movila. 119 etc.

Mihaiti cel Vitz. Caracterul sea aristocratic. 105.

Mihaleea, ban de Craiova. Planul sea de a cuceri Transilvania. 120.

Moldo-vlachia. 43.

Movilt Gavrilrt, Domn al MuntenieT, stapanit, de muma--a. 225.

MoviIh Marghita, Wining, a Munteniel, jOca rolul de regenth. 106. 225. Acte
dela dinsa. 106. 225. 1i da tillul de «loan . 227.

Movilli Simeon. 104 etc. Raritatea crisOvelor 101. Cel de'n1 fah eni-bd. (13
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wive scrise rom6nesce. 104. Antagonismul luT cat Mihaig Vitdzul. 105. 106.
Blasonul luT. 108. Jscillitura luT. 108. Invinge pe Radu Mihnea. 112. Retine pe
Po loni i MoldovenT de a asupri Muntenia. 126.

Moxa Mihail, calugru., cronicar olt6n. 339 etc. nintinele WT. 310. Frumuse-
tea stilulul szetl romanesc. 311-2. Din greselit considerat a Grec. LXXVIII.

Mnseelenit se deosebian prin pronunciatiunea guturalà. 98 sq. 230. etr.
tom. 2, p. 239.

Olah Nicolae, primat & Ungariel, din familia Basarabilor. 231.

Obieelnl paniintulni (droit coutumier). 51. BanT de ciohOte. 53. XLI. Plata
eapuluT __-zamenda. pentruomor. 51, cfr. 301 No. 160. Aldarna. 69. 171, XII.
Felurile de mositip. 91. 103. 162. 165 etc. Rdvase domnesci =u/buin ju-
dicion. 162. Dreptul de rëscumparare a mosieT. 54. Proees turpis causa. 161.
Conjuratorrs. 125. 165. Positiunea pridica a Tiganilor. 31. 78. 164 etc% (Ru-
maul' , ecinasT . 125. 171. 299. Autoritatea judiciarA a vornicilor marl, 54.

a prirchlabilor, 61. - a megimilor, 61. 69. 81. a Banilor de CraTo-
va. 125. 129.

Oltenia. Urnie despre petrecerea m ea a tnturor Roinanilor in oval mediti,
293. 298.

Petru eel Sehiop, Domn al Moldova Tithil la 43. Pecetea luT. 15.
tura. 46. 47. SerisOrea román6scil. 19 L. Cunoseintele. 46. Infliatéza o fabria.
de hartiii in Moldova. 46. Relatiunile luT en Papa. 46. Fundator de manttstirl.
181. 182.

Ratz Ginrgi, ban de Craiova. 56,

Stófe. VedT : Gostum.

SAM. Elemente romithe Ia eT. 312.

Strilbietzki inflintézit o tipogran, in Moldova. 260. Publiea manualurT de
litnba romanh. 260. Titlul ce 'sT dri. 260.

Stroe Postelnie. Veqf : Barbu.

Stroici Luca, logeit 45. 1nsemn6latea sa in lit eratura romana. 182. Iscit-
litura. 17.

Tätara, pràile i cruqimile lor in Romania. 93.

Teodosie, mare logofht sub Mihaiü Vitkul si Simeon Movila. 119 sq. De-
serie romrinesce resboiele luT Mihaiü. 120. 121. Capaeitalea sa. 120. 121. 0-
norabilitatea sa. 121. 1.ra sa contra lingurilor. 121. Iserditura. 121.

Teofan, mitropolit al Moldovei, scrie singer crisOve domnes'eT. 15. 16. Is-
ettlitura. 47.

rolul lor traditional de calaT. 239. 272. -Veril Obirdul pamintubd.

Iseali-

Tigan6,

                     



Cx

Tinteratt Preda, parlisan al WI' Simeon Movilit. 113.

Tzigara Apostol, editor al unel islorie universale, 184.

Tzigara Zotu, mare spatar, fratele lui Apostol. 183 sq Originea si familia
sa. 183. 184. Legturele si incuscrirea cu Peiru Schiopul. 183. Emigrarea si
rnOrtea. 184. Biblioteca sa. 181. Portretul sett. 184. 185. Costumul sett. 184.

UtIrea, ban de Craiova. 135. 141 sq. CI lugArit sub numele de Andreitt. 136.
143. 144. Vitejia sa si abilitatea militail. 141. 142. Luptele cu Turcii. 141.
Luptele cu PoloniI. 141. 142. Poema NT Bolintinénu despre el. 142 Inrudirea
sa cu Basarabil. 142. Genealogia sa. 143. Caracterul sett. 143. Iscalitura. 144.

                     



Hind TipLrit : (Atom.

VI 22 friedesstiftenden friedestiftenden
X 8 Est Es
XV 6 oder éasloveto 0

8 de jos zwichen zwischen
XVI 10 6orgai
X X 3 spi nare spinare
XXIV 3 slawiche slawische
XXXIV 7 de sus des u des n
LXXXX 10 de j.os LXL LX

C'orIcai

1=2. 11 .9. '1'

N.,

                     



                     




