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DE L'ACADEMIE IMPERIALE DES SCIEKCES DE ST.-PETERSBOllRG.

Untersuchungeti liber das Kaninchen (Lepus ciiniculus)

in antiquarisch-linguistischer, zoogeographischer

und palàontoiogischerBeziehung. Von J. F. Brandt.

(Lille 18 mars 1875.)

Die Ermitteliing des Ursprunges und der Verbrei-

tung der Haustliiere hat, wegen ihrcr inuigen Bezie-

liung zuv Ciiltiirgescliiclitc des Meiischen, bcreits cino

Mcngc von (ielchrten bescliiiftigt. Aucli sind trotz

der viclen Scliwicrigkciten, welclie dieselbe bietet, aus

ilircn Arbeiten bereits eine Menge beachtenswerther

Resultatc bcrvorgegangen. Icli selbst liabc mich be-

miilit, durcli zoologisclie und anatomisclie Studien die

friiliev zwar tbcilwcis angcnoinmenc, keineswegs aber

durcli cingelieude Untersucbungen nachgewiesene, Ab-
stammung der gewObnliclicn Hauszicge von Gapra Ae-

gagrus genauer festzustellcn. Meine Mittbeilungen sind

indessen, da sie in einem Reisewerke {Asie mineure

par F. d. Tchichatcheff P. IL Paris 1856. p. 670) sicli

findeu und in demselben in Fonu einer bricflicben

Mittlieilung mit deiu iibrigen Texte vom Verfasser

versclimolzen wurden, also darin verscbwinden, bisber

fast uubeachtet geblieben und cntgingen dalicr sogar

dem umsichtigen V. Hehn bei der Abfassung seines

Zusatzes S. 504 Jî 37. zuin Artikel iiher die Hauszie-

(jcn in seinem in linguistiscli-liistorisclier Bezieliung

ausgezeiclineten Werke: Kidturpflamen und Hims-

thiere, historisch - linguistische Skizzen, 2'° Ausgabe.

Berlin 1874. 8.

Eine neucrdings unternommene Arbeit: uUeher den

chemaligen und jetsigm Bestand so ivie den Ursprung

der curopâisch-nordasiatischen Sàugethier-Fauna», wel-

clie in den Memoiren unserer Akademie erscheinen

wird, vcranlasste micli natiirlicb audi den Artikel

Kaninchen zu bearbciten. Er gewann indessen, da

ausser den Mittbeilungen Hebn's liber das Kaninchen

{a. a. 0. S. 395, 520 und 530) aucb noch zwei ibm

entgangene Arbeiten, eine von W. Houghton [The

Eabbit, Lepus cunicidus, as known to tlie Ancients,

Ann. a. Magas. of nat. hist. 4" ser. Vol. III. London
Tome XXI.

1860 p. 170) und eine zweite von Jeitteles (Mit-

thcilungen d. antliropolog. Gehellschaft in Wien Bd. IL
1872 S. 55 ff.) zu benutzen waren, und so manche

Erweiterungen und Bcrichtigungen der friihern An-

sichten notliig erscliienen, einen Umfang, der fur die

oben erwiihnte Arbeit zu gross erscliien. Icli entschloss

mich daller, denselben naclistehend besonders erschei-

nen zu lassen und in meinem fiiunistischen Mémoire

mich auf einen Auszug desselben zu beschrânken.

Da die Frage, ob der auf uns gekommene àlteste

griechisclie Schriftsteller iiber die Naturgeschichte

der Thiere das Kaninchen gekannt habe, noch nicht

klar gestellt sein diirfte, so beginnc icli meinen Arti-

kel mit Erorterung derselben.

DieThierart, welcheAristotelesIIepl Ç««v laTopiaç

an mehreren Stellen (siehe éd. Schneider I. Lndex

p. 520) als SaaÛTCou; bezeichnete, wurde sclion von

Gaza blos auf den Uasen, von Scaliger aber auf

den Hasen und das Kaninchen gleichzeitig bezogen.

Manche ueuere Naturforscher wie Gervais {Zool. et

paléont. fr. 2" éd. p. 48) und Blasius [Naturgesch.

d. Sàugeth. Detdschlands S. 427) fiihren âatrÛTicuç ohiie

weiteres als Synonym des Lepus cuniculus an. — Die

neusten, naturkundigen Herausgeber der Historia

animalium, H. Aubcrt und Wimmer, meinen (Ari-

stoteles's Thierknnde Bd. I. p. 66 no. 11) SaauTcouç

wiirde auf Hasen und Kaninchen zugleich bezogen

werdcn konnen, wenn Sao-û^ou; und Xa^ùç bei den

altern Gricchen als Synonyme galten. Aristoteles

schreibt einerseits seinem SaCTUTirouç meist solclie Merk-

male zu, welclie dem Hasen mit dem Kaninchen gcmein

sind, wâhrend er audererseits nicht bemcrkt, derselbe

ware kleiner und kurzôhriger als der Hase und wohne

abweichend von diesem in Hôhlen. Zu Gunsten der

Ansicht, unter §a(7i)7i:ouç sei iiur das Kaninchen zu

verstehen, lâsst sich indessen anfûhren, dass Aristo-

teles an drei andern Stellen [Lih. VIII § 162, IX
§ 120 und IX § 121) aucli ein Tliier als Xayoô; und

Xa^wç (=: Xa^éç) besonders erwâhnt und von seinem

SaauTCOu^ sagt, er gebare blinde Junge, was wohl vom
1
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Kaninchen, nicht aber vora Hasen, gilt. Wenn iibrigens

die von Erhard {Faun. d. Cydaden Th. 1. 1858. S. 23)

auf mehrcren derCycladen und einigen kieinen beiCreta

liegenden Inscln iiacli Rauliu bcobacliten Kaninchen,

ebenso wio das von Schubert von Patmos mitge-

brachte Exemplar, welches A. Wagner erwjihnt, von

urspriinglich wilden abstammten, so konnte man aucli

daraus wenigsteus vermutlien, wenn auch nicht be-

haupten, Aristoteles habe môglicherweise eine, wenn

auch sehr unvollstàndige , Kenntniss vom Kaninchen

besessen. Sind iibrigens, Nvie Manclie meinen, aucli

Griechenland und Kleinasien den Wohngebieten des

Kanincliens wirklich zuzuzahlen, wofiir indessen noch

sichere Beweise fehlen (siehe unten), so batte Aristo-

teles auch aus den letztgenannten Lilndcrn mogliclier

Weise etwas vom Kaninclien erfahren kônnen.

Der niclit nur als Heerfuhrer und Gelehrter be-

riihmte, sondern auch als rustiger Waidmann, ja so-

gar als Verfasser einos Jagdwerkes (KuvTiYETiJtoç) be-

kannte Xenophon spricht darin {Cap. III, 3 und

V, 1) freilich nur vom Hasen und seiner Jagd, niclit

Ton dem ihm verwandten Kaninchen.

Der âlteste auf uns gekommene Classiker, welcher

olme Frage das Kaninchen erwiihnt, ist Polybius.

Zu Folge eines bel Atlicnaeus erhaltenen Fragmen-

tes vom Lib. XII der Gescliiclite des Polybius (sieh

Polybius éd. Dindorf, Vol. III, Lib. XII 3. 10)

bcmerktc cr nilmlicli: auf Kûpvoç (Corsica) gâbe es von

wilden Thicren nur Fiichse, Kaninchen und wilde

Schaafc. Das Kaninclien, welches in den bisherigen

Ausgaben des Polybius, selbst in der von Dindorf xû-

vtxXoç genannt wurdc, scliildert er als kleines hasen-

artiges, aber davon vcrschiedenes, meist unter der

Erde wohnendcs Thier.— Bemerkenswerther erscheint

indessen, dass sclion Paul Leopardus mit Reclit be-

merkt, statt y-uvtxXoç sci jtâvixXo.; zu setzen, wie bei

Athenaeus (Deipnos. IX G3; 400 f.), da xâvtxXoç das

grazisirto cuniculus ist.

Bei Varro (De re rust. Lib. III. cap. XII) lesen

wir Folgendes: Cuniculi dicti ab eo, quod sub terra

cuniculus ipsi faccre soleant, ubi latcant in agris.

Horum omnia tria gcncra, si possis, in leporario lia-

bere oportet, et duo quidom utique liabcre puto, et

quod in Hispania annis ita fuisti multis, ut inde te

cuniculos pcrsecutos credam. — "Wir crsehen daraus,

dass Varro das Kaninchen als ein nur in Spanicn

heimischcs Thier ansieht und dasselbe nebst zwei

andern Hasengattungen , worunter der gcmeine Hase

{Lejms timidus) und der Alpenhase {Lepus variahilis)

(Plin. H. N. L. VIII c. LV) gomeint sind, fur Ha-

sengehege (Leporaria) empfahl.

Catullus {Carm. XXXVII v. 18) bezeichnet Spa-

nien als reich an Kaninchen mit den Worten:

Tu cuniculosae Celtiberiae fili.

Plinius (Nat. H. Lib. VIII cap. LV.) sagt Nach-

stehendes iiber die Kaninchen: Leporum generis sunt

et quos Hispania cuniculos appellat, fecunditatis in-

numerae famemque Baliarum insulis populatis mes-

sibus adferentis. Fétus ventri exsectos vel uberibus

ablatos, non repurgatos interaneis, gratissimo in ci-

batu habent; laurices vocant. Certum est Baliaricos

adversus proventum eorum auxilium militare a divo

Augusto petiisse. Magna propter venatum eum viver-

ris gratia est. Iniciunt eas in specus, qui sunt multi-

fores in terra, unde et nomen animali, atque ita ojectos

superne caiiiunt.

Unter den Viverren sind indessen keineswegs die

Viverren der Naturforscher der Neuzeit, sondern die

zu den wieselartigen Thieren gehôrigen, schon von He-

rodot (7F, 193) als tartessische •yaX'^ erwâlmten, eine

gezahmte Varietat {Piitorius furo) des gemeinen Iltisses

{Putorius communis) bildenden, Frettehen gemeint.

Strabo {Gmjr. L. III. Cap. IL § 6) erzàhlt von

Turdetanicn (Hispania Bactica), schâdliche Thiere seien

dort seltcn, mit Ausnalime der erdwuhlenden Hàschen

(Yeupu'xuv XaYcSe(ov), welche einige Leberiden nenneu.

Dièse verwiisten Pflanzungen und Saaten, indcm sie

die Wurzeln abfressen, was in ganz Iberien geschielit.

Das Ûbel erstreckt sich sogar bis Massalia (Marseille)

und beliistigt selbst die Insein. Man sagt sogar, die

Bewoliner der Gymnesien (Balearen) hatten eine Ge-

sandtschaft an die Rômer geschickt und um ein an-

deres Wohnland gebeten, da sie der Menge der Thiere

nicht Herr wcrden konnten. Hierauf bemerkt er, dass

gegen eincn mâssigen Bestand unter andern ivilde

Wiescl, die aus Lybicn kâmen (womit er offenbar die

Frettehen meint), gehalten wiirden, die man mit ei-

nem Maulkorb in die Kaninchenhôhlen treibe. Die

"Wiesel zogen dann diejenigen Bewohner derselben,

welche sie fassen kôiinten , mittelst ihrer Krallen aus

den Hohlen, wâhrend sie die andern lieraustrieben,

worauf die auflauernden Menscben sie fingeu.
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Ein Epujramm {III, LX, Cunicdus) des Martia-

lis laiitet:

Gaudet in effossis habitare cuniculus antris,

Monstravit tacitas hostibus ille vias.

Galen erwâhnt in seiner Schrift De alimentorum

facultatïbus Lib. III (éd. Kiihn T. VI. p. 666): in

Iberien gcbe es ein, diesem Lande eigenthuiuliclies,

hasenàhnlicliesThierchen,\velches man den xouvtxouXov

nenne. Er gràzisirt also das Wort streng nacli dem

Lateinischen.

Athenaeus {Deipnos. IX 63, 400 f. 401 a) be-

richtet, Polybius in seiner Geschicbte (sieh oben)

sehildcre das Kaninchen (den xoiîvtxXov); ebenso er-

walnie dasselbe der (im ersten Jabrbundert n. Chr.

lebende) Pliilosoph Po si do ni us in der seinigen. Hier-

auf fahrt er fort: wir liaben auf der Fahrt von Dicae-

arclieia nacli Neapel (Neav tcÔXiv) auf einer nahe dem

Ende von Dicaearclieia gelegenen Insel, die von we-

nigen Mcnschen, aber vielen Kaninclien bewohnt war,

deren viele gesehen.— Die von Athenaeus nach den

vorstehenden Mittheilungen iiber Kaninchen erwâhn-

ten x£>^tSovioi Icf^aoî, so wie der in einem von ihm mit-

getlieilten Fragmente ans einer verlornen Comodie

desDiphilos oder Calliades citirte x^^'^ôvetoç Saaû-

TCOU? sind aber wohl auf den echten Hasen, nicht auf

das Kaninchen zu beziehen, da der •yXuxera \>.(\}.agxuç,

einer aus Theilen von Hasen, nicht von Kaninchen,

bereiteten angenehmen Speise, dabei Erwiihnung ge-

schieht.

Aelian (De nat. anîm. LXIII. cap. XV) schildert

das Kaninchen, welches er, da er kein Namcnerdichter

sei, mit den Hesperischen Iberern ("I^Tipsç ot 'Eaitéçot)

als xôvtxXoç (wohl zu lesen xou'vtxXoç, nicht aber wie

in andern Ausgaben steht als xôvtXoç) bezeichne, als

hasertartiges kleineres , daher kurzleibigeres , klein-

'k()pfigcrcs, kurzschwanzigeres, sehr wenig fleischiges

Thierchen.

Aus den eben angefiihrten, uns erhaltenen Mittliei-

lungen der alten Griechen und Rômer, welche vom

Kaninchen sprechen, und genau genommen mit Sicher-

heit erst mit Polybius beginnen, geht nur Nachste-

hendes hervor. Das Kaninchen sei ein hasenàhnliches,

jedoch kleineres Thier, welches in von ihm selbst ge-

grabcnen Erdhohlen in Spanien, auf Corsika und den

Balearen lebte und wegen seiner grossen Fruchtbar-

keit sich zuweilen so ausserordentlich vermehrte, dass

es iiberaus gefiihrliche Vcrwûstungen auf den Cultur-

feldern anrichtete, die durch die gewolmlichen Ver-

tilgungsmittel, wie Jagden mit Hulfc von Frettchen,

sich nicht beseitigen liessen. Auch raelden sie uns, dass

die aus dem Mutterleibe genomraenen, oder neugebor-

nen,noch unausgcweideten jungen Kaninchen (laurices)

in Spanien als Speise besonders geschiitzt waren.

Hehn in seinen CuUurpflanzen und Hausthieren

S. 395— 96 fiihlte sich indessen veranlasst, aus den

eben resumirten, diirftigen, Angaben der Classiker die

Ansicht herzuleiten: u dus, Kaninchen sei den Griechen

im Osten des Mittelmeeres nicht zu Gesicht gekom-

men und war Spanien cigenthiimlich, cng an den ibe-

rischen Volksstamm gekniipft, mit dem es iiber Afrika

nach dem westlichen Europa gekommcn sein muss».

Er sagt ferner : « die Iberer miissen besoudere Liebhaber

dieser Zucht und des Kaninchenfleisches gewesen sein:

sie hatten das Thier auch auf die spanisch-italischen

Insein, auf denen sie vor Alters angesessen waren, mit

iiber Meer gebracht, nicht blos nach Corsica, sondern

auch auf die balearischen Insein». Bereits der treffliche

Jeittcles erklarte sich indessen {Mittheilungen der

anthropolog. GeseUschaft in Wien Bd. IL 1872 no. 2.

S. .57) gegen dièse Ansicht, und meinen noch ein-

gehendern zoogeographischen und palilontologischen

Studien zu Folge kann ich ihm nur beistimmen.

Hinsichtlich des Ursprungs des Namens Cuniculus

stehen sich zwei Ansichten gegentiber. Die Einen sind

geneigt einen iberischen, die Andern einen romischcu

anzunehmen.

Der Umstand, dass der nicht eben sehr zuverlassige

Aelian seinen Namen xôvtXoç oder nach einer andern,

wohl richtigern, Lesart xévtxXoç (= jtâvtxXoç Athe-

naeus, Erotian) von den westlichen Iberern ableitet,

veranlasste schou Schneider {Eclog. phys. IL p. 33

etc.) zu der Bemerkung: es seien die westlichen, am

Océan wohnenden, Iberer darunter gemeint. Es waren

dies, wie er annimmt, hochst wahrscheinlich die Ko'-

vwt des Polybius X. K. 7 und des Appian {Hisp. K.

58), welche den als Cuneus von Pompon. Mêla III.

K. 1 bezeichneten Landstrich (zwischen dem Flusse

Guadiana und dem Cap St. Maria) bewohnten. Der

heutige spanischc Name des Thieres {conejo) scheint

ilim namentlich ein Ûberrest von den Coneis oder

Cuneis zu sein. — Damit diirfte er aber nicht bewic-

sen haben, dass der vom Siidende Lusitaniens, nicht
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Hispaniens (Iberiens) hergeleitete , nach Maassgabe

von Atlienaeus venuuthlich in x«vtx,Xo;, oder nacli

Galen in xouvcxouXo; zu verwandelndo Name xovtXoç

oder xovtxXoi: wirklicli ein iberisclier sei. Hehu a. a. 0.

S. 395 beraerkt zwar ebenfalls: das Wort Cunicu-

his gehore der iberischen Znngc an und sei nur mit

einer lateinischen Enduug verselien worden.— Spilter

S. 529 heisst es indessen bei ihm: Aelian sei kein

besonderer Gewalirsmann. Der iberische Volksstamm,

namentlicli seine Spraclie in iliren iiltesten Resten,

erwarte nocli immcr ibren C. Zeuss. Er liait demnach

wenigstens jetzt Aelian's Angabe fur keine siebere.

Um aber der Entscheidung der Frage tiber den ver-

mutlieten iberischen Ursprung des Wortes Gunicidus

wo niiiglicli wenigstens nilher zu kommen, wandtc icli

mich an lucinen Collegen Schiefner, dessen gefilUige

Verraittelung mir die Freude verschaffte, durcli das

Wolilwollen Sr. Hoheit des Prinzen Louis Lucian

Bonaparte, eines ausgezeichneten Kenners der baski-

schen Sprache, folgende auf die baskisclicn Bcnennun-

gen des Kauincliens bezûgliclie Mittlicilungen zu er-

haltcn :

«Les noms basques en usage pour le lapin que j'ai

pu recueillir et que j'ai entendu moi-même prononcer

de la bouche des campagnards, sans m'occuper en

aucune façon de ce que disent les livres, sont les

suivants:

1) unc/ic (pron. unce); 1) kui; 3) koncs/m {sli à l'an-

glaise); 4) koneju (j comme joi'a espagnol); 5) konejo

(j espagnol); G) ?/api (Il mouillés); 7) ^kpî [id., mais

avec i nasal, son qui manque au français); 8) lapin

(prononcez lapinii).

Le numéro 1 ) n'est eu usage que daus le sous-dialecte

roncalais, qui se rapporte au souletin; le 2) dans quel-

ques parties de la Biscaïc; le 3) est labourdin; le 4)

est guipuscoan et biscaïen; le 5) je l'ai trouvé dans

le sous-dialecte du l)as-navarrais occidental en usage

dans la vallée espagnole d'Aezcoa; le 6) est souletin;

le 7) est souletin de la nuance de Barcus; le 8) est

labourdin et synonyme du 3. Les 1) et le 2) sont les

seuls noms basques, tous les autres ayant été pris de

l'espagnol ou du français.

Quant à la dérivation de cuniculus^ ne faut-il pas

considérer ce mot comme une forme diminutive de

cimus hypothétique, formé à la manièi'c de 'acirula d(!

acus, ou de articulus de artus? ûkus pour oculus est

aussi hypothétique, et cependant le oko slave etc. est

là pour prouver que ocus est bien la racine de oculus.

Admettant donc cmms nous avons ciin, ce qui ne dif-

fère pas beaucoup de kui biscaïen. Il me paraît donc

que l'on peut considérer kui comme étant à cuniculus

ce que ok (de oko) est à oculus.»

Da auch der Nordwesten Afrikas, wegen der viel-

leicht von dort herstammenden Iberer [Baskcn] und

des dortigen noch gegenwilrtigen Vorkommens des

Kaniuchens in Betracht kommt, so bemerke ich , dass

nach einer freundlichen Mittlieilung meines Collegen

Dorn dasselbe im algierisclien Dialect (jfwenme, /t^*',

im Dialect der Barbarei aber, der auch in Marocco

gebriiuchlich ist, kelin -jÀi genannt, also mit keinem

sicher als baskisch bekannten, also auf das Baskische

noch nicht direct reducirbaren Worte bezeichnet wird.

Der Ansicht, der Name Cuniculus sei iberischen

Ursprungs, steht die bercits obcn erwilhnte Angabe

Varro's gegeniiber: die Kaninchen seien Cuniculi,

und zwar nach Plinius in Spanien (also von don

Romern) genannt worden, weil sie Hohlen (Minen)

graben. Als solche Thiere waren sie freilich nicht als

cmiicuU, sondern sprachlicli, wie logisch, richtig als

cunicidarii zu bezeichnen und den, freilich crst in spa-

tern romischen Schriften nachweisbaren, muthmasslich

aber doch wohl schon in verlornen crwillniten. indites cu-

nicidarii (Veget. Epltoma rci militaris II. 11) zu ver-

gleichen gcwesen. Die Form Cunicidi konnte aber mog-

licher Weise von Unwissenden ersonnen worden und

nach dem Usus est tyrannus selbst in die Schrift-

sprache cingedrungen soin. Die Bezeichnung der Ka-

ninchen als Minengrilbcr im Gcgensatz zu den Hasen,

worauf Strabo's Bezeichnung der Kaninchen als erd-

wiihlende Haschen hindeutet, erscheint iibrigens eben

so naturgcmilss wie ansprechend.— Die Ansicht man-

cher Gelohrten, worunter auch Hehn: der latcinische

Name cuniculus fur Mine sei dem Tliier entlehnt,

durfte wohl, selbst wenn wir ilin auch ans der Zâhl

der uns erhaltencn alten lateinischen Schriftstcller

erst bei Varro, Cicero und Cacsar finden, deshalb

kaum zulilssig sein, weil die Anwendung von Minen

bei Belagerung von Stadten, also wohl auch ihre Be-

zeichnung durcli cuniculi, notorisch viel alter ist als

nach Maassgabe von Varro und Rlinius der Name

cuniculus fur das Kaninchen. Bercits die Perser unter
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Darius, daim die altcn Griechen, die lange vor Varro,

Cicero iiiid Caesar lebenden Rômer, ja selbst die

Gallier wandten bei den Belagerungen Minen an (J. J.

H. Nast, Einkitung in die griechischen Kriegsalter-

tJmncr, Stutgart 1780. 8. p. 146 ff.). Alexander dei

Grosse bediente sicli z. B. derselben mit Erfolg bei

der Belagerung von Cyropolis (Curtius Z. VII. cap.

XXVII) und der beriihmte rômische Feldlierr Ca-

milliis bei der von Veji (Liv. L. V. c. 21). Den Na-

men cuniculus sieht iibrigens aucli Erotianus (Vocum

Hippocraticarum conlectio éd. Klein, Lips. 1865. 8.

sub voce X£p7ip!.'5o^ jj. 93) fiir einen rômischen an, in-

dem er nach dcm Grammatiker Polemarchus von

einem Idcincn, liasenartigen Thier spricht, welches die

Rômer den icavâXav, die Massilioten aber den Xs^t]-

pi'Sa nennen.

Selir ansprechend werden von Hehn S. 530 unter

J\l" 83, Zusatz su S. 398 melirere andere von verschie-

denen Volkern gebrauchte Bezeichnungen des Kanin-

cJiens bcsproclien. Zuerst beschâftigt ihn der von

Erotianus a. a. 0. erorterte, schon bei Strabo vor-

kommende, Name Xs^Tiptç. Nach Hehn konnte, wenn

es wirklicli ein iiolisches (altgriecliisches) Wort Xe'itopt.;

fiir Hase gab , daraus mit erweichtem Labial ein Xe-

PYjpt'ç erwachscn. Hierbci wiirc nach meiner Ansicht

nur zu l)eriicksicntigen, da'ss bei Varro {De lingua

latina Lih. V. § 102) steht: Lepus, quod Siculi qui-

dam Gracci dicunt XsTcopw und dass wir in seiner

Schrift,.Dc re rustica Lib. III. cap. XII lesen L. Ae-

lius putabat ab eo dictum leporem, quod levipes esset.

Ego arbitrer a graeco vocabulo antiquo, quod eum
Acoles Boetii XsTcopw appellabant.

In Bezug auf das bei Plinius a. a. 0. vorkommende

Wort latiriccs bemerkt Hehn, dass laurix, welches in

den romanischen Sprachen und ira Mittellatein ver-

schwunden ist, in altliochdeutschen als îoricJii und lo-

richin sich wiederfinde und dass laurix moglicherweise

nichts als eine andere Form oder Aussprache von

Xe^Yipiç ware, es miisste dann laurix griechisch-rOmisch

oder auch Xsj^ïjçt'ç ein iberisches Wort sein. Er be-

merkt ferncr: das engliche rabhit (Kaninchen) stamme
aus dem Celtischen und schliesst mit Belegen fiir die

Entstellung des Namens Cuniculus beim litauisch-

slawisclien Volksstamm, woran es auch im germani-

schen nicht felilt.

Es kann hier nicht der Zweck sein, die Namen zu

erortcrn, welche das Kaninchen bei verschiedenen

Volkern erhielt, um so mehr, da schon Nemnich,
Allgemeines Polyglotten-Lexicon der Natiirgeschichte,

Hamburg u. Halle 1793^95. 4. einen grossen Theil

derselben znsamraengestellt bat, die freilich einer kri-

tischen Durchsicht und Ergiinzung bedûrfen.

Schliesslich erscheint nur noch beraerkenswerth,

dass die Albanesen ein eigenthûmliches Wort fiir das

Kaninchen (boiite) bcsitzen sollen, denn es entsteht

daraus die Frage : ob es etwa in Albanien wilde Ka-
ninchen gâbe oder friiher gegeben habe; eine Frage,

die, so viel mir bekannt, fiir jetzt als eine oifene zu

betrachten ist, deren Beantwortung aber ein zoogeo-

graphisches Interesse bietet.

Die bisherigen Angaben iiber das zu verschiedenen

Zeiten verschiedene
,
gegenwiirtig weit beschrilnktere,

friiher (namentlich vor der Eiszeit) weit umfangrei-

chère , Verbreitungsgebict der urspriinglich wilden

Kaninchen sind bisher nur ungeniigend erortert wor-

den. So weit meine Studien ûber die gegenwartigc

Verbreitung der urspriinglich wilden Kaninchen rei-

chen, beginnt dieselbe siidlicli in Nordafrika mit dem

nach meiner Ansicht nur eine climatische Varietiit

des Lepus cuniculus darstellenden Omiictdiis algirus

Lereboullet's (Explorai, se. de VAlger, p. 122), in

Marocco (J e\tte\ g?. Mittheil. d. antliropolog. GescllscJi.

in Wien, Bd. II, 1872, p. 59) und Algérien [Explor.

se. de VAlger, a. a. 0.). Madeira dagegen, welches

Andr. Wagner {Schreb. Sàugeth., Suppl. Nager, Abth.

Il
, p. 38) dem Verbreitungsgebict wilder Kaninchen

zuzahlt, besitzt nur vicie eingefiihrte, denn die Portu-

giescn fauden auf deh canarischen Insein iiberhaupt

keine wilden Sàugethiere vor {Gveeî Madeira und die

canar. Insein im Rectorats - Programm von Caesar,

Marburg 1862. 4. p. 20).— Auch die Azoren bcsitzen

nur eingefiihrte Kaninchen (II. Drouët, Éléments de la

Faune Açoréenne, Paris 1801, p. 05).

In Europa sind Portugal (Link undBarbosa), Spa-

nien (Link und Seoane), die Balearen (Strabo Geogr.

a. a. 0.), Corsika (Polybius), Sardinicn (Cetti, Na-

turgeschicJde von Sardinien, Th. 1. S. 188., Cornalia,

Fauna d'Italia I. p. 49), wie mir scheint auch Sicilien,

dann Frankreich (Strabo, P. Gervais, Pictet u. s. w.)

wohl als gegenwartigc sichere urspriingliche Fundorte

zu betrachten, dcncn sich nach Bonaparte (Faun.

ital.) auch Italien anreihen soll. Nach Costa wiirde
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es deren auch auf Iscliia, Capri und Nisida geben

(Cornalia a. a. 0.), jedoch kônnteu dies verwilderte

sein.

In Portugal lebte und lebt nocli jetzt das wilde

Kaninchen (coetho) in Menge (H. F. Link, Beise durch

Ffanhrcich, Spanien und hesondcrs Portugal, Bd. III.

S. 310; Barbosa du Bocage in Guerin's Revue de

Zool. T. XV. 1863 p. 330).

In Spanieu fand Link a. a. 0. das Kaninchen nach

(Seoane conego, in der Volkssprache gallego, coello,

coenUo und gazapo) zahlreicher als in Portugal. —
V. Lopez Seoane (i<a^«Ka Mastoîogica de Qalicia, San-

tiago, 1861. 8. p. 350) erklart dasselbe fur einen hàu-

figen Be\Yoliner Galiziens, namentlich der Provinzen

Pontevedra und Orcnse. — Bei Cadiz, Granada und in

der S. de llondc findet man dagegen nach Ptosen-

hauer {Die Thierc Andalusiens, Erlangen 1856. 8.

S. 3) die Kaninchen nur sparsam.

Zur Zeit der romischen Kaiser sah man, wegen ihrer

dortigen Menge, die Kaninchen als charakteristisch fiir

Hispanien an, denn unter Kaiser Hadrian, nicht

fruher, wurden, wie mein Collège Stephani mitzu-

tlicilen die Giite liatte, goldenc und silberne Miinzen

gepriigt, auf welchen das Kaninchen als Attribut Hispa-

niens angebraclit ist (siehe Eckhel: Doctrina nunim.

Vol. I. p. 8, Vol. VI. p. 495 und Vol. VII. p. 449;

Cohen: Descr. d. monnaies frappées sous Venip. Ro-

maine T. II. p. 132, 155, 219 PI. 5. 455). Solche

Miinzen l)ietcn vor einer liegcnden weiblichen Figur,

die einen Olzweig hiilt und den linlcen Arm auf einen

Felsen stûtzt, die Darstellung eines Kaninchcns (Co-

hen, Descr. hist. de médailles impér., T. II, Paris 1859,

Adrien K- 270— 276). Bustcn mit dem Emblcm des

Kanincliens wurden gleichfalls angefertigt. Auf der als

Testa colossale délia Spagne bezeichneten Biiste (Vi-

sconti, Monumenti Scelti Borgcsiani, Tab. XXXVIII.

Fig. 1) ist z. B. auf der rechten Schulter ein Kanin-

chen angebraclit.

In Frankreich waren nach Petrus de Crescentiis

{Opus ruralium commodorum Lib. IX, cap. 8) im drei-

zclniten Jahrliundert die Kaninclien von der Provence

l)is in dieLombardeiverbreitet. Pictet(Pfl^('o«/. 2" éd.

I. p. 256) deutet auf das Vorkommen wilder Kaninchen

in der chemaligcn Provinz Languedoc liin. P. Ger-

vais [Zool. et Paléont. fr. 2^ éd. p. 48) spriclit gleicli-

falls von Kaninchen, die auf unbebauten Landereien

von Languedoc sich finden, ohne weitere Bemerkun-

gen iiber noch anderwarts in Frankreich vorhandene

mitzutheilcn.

Picot-Lapeyrouse {Tables méthod., an. VII. Tou-

louse. 8. p. 5) lâsst die Kaninchen der Haute-Garonne

und Chesnon {Zool. Normande p. 117) in der Nor-

mandie vorkommen.

Bei Salle {Faune du dépaHement de la Marne, Cha-

lons 1863. 8. p. 119) lesen wir vom liaufigen Voi-kom-

mcn von Kaninchen in den Nadclwaldern des Marne-

departements und bei Félix Marcotte {Animaux ver-

tébrés de l'arrondissement d'Abbéville p. 241) von ih-

rem Vorhandeiisein im genannten Arrondissement.

Dass es deren im Département de la Cliarente- infé-

rieure in allen Geholzen gilbe, berichtet E. Beltre-

mieux {Faune du départ, de la Charente- inférieure,

La Rochelle 1864. p. 10).

Hr. W. Kowalewski theiltc mir gefalligst miind-

lich mit: dass bei Marseille, bei Orgon und St.-(iau-

dins (Haute-Garonne) noch jetzt wilde Kaninclien vor-

handen seien. — Bei Nizza waren sie indessen (1826)

nach Risso {Hist. nat. de VEurope mérid. T. III. p. 16)

nur noch sclten anzutrefîen.

Merkwiirdig ist es, dass kein franzosischer Natur-

forscher die Frage erôrterte: ob aile oder ein ïheil

der in Frankreicli vorkommenden Kaninchen wirklich

urspriinglich wilde oder verwilderte seien.

Obgleich keiner der romischen Classiker Italien als

Heimatliland von Kaninchen erwiihnt, was iibrigens

auch von Nordafrika gilt, so spricht doch Bonaparte

{Fauna Italiana, Introduzione) beilaufig von (wildcn?)

Kaninchen, mit der Bemerkung, sie seien auf einzelne

Distrikte beschrilidvt, wilhrend Cornalia (Fmmrt d'Ita-

lia P. I. p. 49) anfiihrt, dass in Oberitalien (nell alta

Italia) sich keine wilden Kaninclien fiinden. In Italien

und Sizilien diirften iibrigens die Kaninchen sclion friih

durch die ausgebreitete Cultur meist vertilgt, wcnig-

stens stark dccimirt worden sein, so dass sie selbst von

den Alten (wegen ihrer geringen Zalil) nicht beachtet

wurden.—Von Blasius {Fauna Dcutschland''s, Saiigc-

thierc p. 427) wird aucli Sizilien als Vatcrland der

Kaninchen genanut, wo sie nach P. Doderlein {Faim.

Sicula d Vertebrati p. 5) an ijden, unbebauten Stcllen

des siidlichen und iistlichen Thoiles der Insel gemcin

sind. ijber das Vorkommen des Kaninchcns auf Sizi-

lien erhielt ich ubrigens durch gutige Veriuittelung
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meincs freundliclien Collegcn Schiefner ausser der

citirtcn Sclirift Dodcrlcins durcli die Gewogcnlieit des

Hrn. Colonel Henry Yule ans Palermo nachstehende

Mittlieilungen: Kaninchen, wie Hasen, seien liâufig in

Sizilien. Das gemeine Volk bezeicline beide als Lèpre;

ein bei Palermo gelegener Hiigel beisse der Monte

Lèpre. Ûbrigens seien Hasen (ob aucli Kaninchen?)

vom 476 V. Chr. gestorbenen Tyrannen von Rhegium,

Anaxilaus, dem Griinder Messeniens, auf Sizilien wolil

niir wieder eingefiilirt worden , wo sie sich stark ver-

mebrten. DonPedro deCisneros(SecretairdesVice-

kônigs De Marcantonio Colonna) erwahne 1585

der auf Sizilien selir beliebten Kaninchen- und Hasen-

jagd.

In dem Werke : La Sicilia ricercata nelle cose più

memcrabili, opéra di Antonio Mowjitori, Palermo 1742.

T. I. p. 333 steht : Hasen und Kaninchen giibe es in

Sizilien im Ûberfluss.

Madame Jeannette Potvcr: Itinerario délia Sicilia

riguardantc tutti i rami di storia naturale^ Messina

1830, erwahnt, dass der 40 milles von Catania ge-

legene Wald Bosco di Maretto eine gute Jagd, dar-

unter auch Kaninchen, biete.

Durch die vorstehendcn Mittheilungcn diirfte zwar

das noch gegenwârtige Vorkommen urspriinglich wilder

Kaninchen in Italien und Sizilien keineswegs vôllig ge-

sichert, wenn auch sehr walirscheinlich sein. Man kann

wenigstcns wobl kaum annehraen, das Kaninchen habe

in alten Zeiteu in Italien und Sizilien niclit mit deu-

jenigcn Thieren zusammengelebt, mit denen es noch

jetzt in Frankreich und Nordafrika vorkommt, sondern

bei Nizza die siidostliche Grenze seiner Verbreitung

gefunden. Dazu kommt, dass es zur Diluvialzeit in

England, Belgien und Deutschland vorhanden war und

dass Polybius, wie schon oben bemerkt, die Kanin-

chen positiv unter don wenigen wilden Thieren der

Italien so nahen Inscl Corsika auffiihrt.

In der Schweiz leben verwilderte Kaninchen im

Haardt-Walde nahe bei Basel (Fatio, Vertébr. de la

Suisse, I. p. 256).

Die Moselgegenden Belgien's sollcn zahlreiche ver-

wilderte Kaninchen bieten {Selys-Longchamps, Faune

belgique p. 40).

Manche Naturforscher meinen: es kjimen ausser

vielen verwilderten auch urspriinghch wilde Kaninchen

noch in Deutschland vor. Als dortige Wohnorte von

Kaninchen, die ich, wenigstens allermeist, fiir verwil-

derte haltcn mochte, werden mehrere Lândergebietc

angefiihrt. Altum {Die Sâugethiere des Miinsterlandes,

Munster 1867. 8. S. 133) berichtet: Auf den Sand-

diinen der Nordseeinseln, uamentlich auf der ostfriesi-

schen Insel Borkum, seien die Kaninchen hiiufig, scl-

tener dagegen im Munsterlande,— Schaefer (Mosel-

fauna S. 44) spricht von verwilderten Kaninchen in

den Moselgegenden, Roemer {Verzeichniss der Sâuge-

thiere M. s. îv. Nassau's, Wiesbaden 1863) von solchcn

bei Mombach und Mainz , und Jaeger {Sdugetliicre

der Wetterau S. 65) um Offenbach und Hanau. In der

Gegend von Magdcburg auf einem der Giiter des Hrn.

v. Natthusius (Fr. Brandt jun.), in den sachsischen

Herzogtliiimern J. H. Schulz (Faun. marcMca p. 48),

so wie an manchen Orten Baierns (v. Kob ell, Wildanger

S. 304) werden ebenfalls deren wahrgenommen. Bei

Fitzinger {Fauna des Erslierzogth. Oestereich S. 308)

lesen wir, dass sich deren hiiufig an sandigen Stcllen

auf Hiigeln bei Enzersdorf, Simmcring und Schwadorf

finden soUen.— A. Fric [Archiv der naturwiss. Lan-

desdurchforschung von Bohmen, II. Bd. IV. p. 25) be-

richtet iiber in Bohmen aus Siideuropa eingefûhrte

verwilderte Kaninchen.

Ausser den genannten Llindergebieten der West-

hàlfte Europas werden Ubrigens auch ôstlich gelegene

als "Wohnorte wilder Kaninchen bezeichnct. Andr.

Wagner und Blasius a. a. 0. sprechen beilaufig vom

Vorkommen des Kanincliens in Griechenland, ja selbst

in Klcinasien. Die Expéd. se. de Morée schweigt in-

dessen iiber das Vorhandensein wilder Kaninchen in

Griechenland. Sie stiitzten daher vielleicht ihre An-

gabe auf die Voraussetzung : der SaaÛTiouç des Ari-

stoteles sei auf das Kaninchen zu beziehen, was in-

dessen, wie oben erortert wurde, nur theilweise zulâs-

sig erscheinen diirfte. Fiir die Moglichkeit des Vor-

kommens urspriinglich wilder Kaninchen in Kleinasicn

konnte der Umstand sprechen, dass nach Andr. Wag-

ner Schubert ein alswildes erscheinendes Exemplar

von der Insel Patmos mitbrachte. Ausserdem bezeich-

nct Erhard {Fauna der Cycladen Th. I. p. 23 ff'.) die

zu den Cycladen zahlenden Inscln Andros, Kymolos,

Seriphos und Polykandros als iiberaus reich an wilden

Kaninchen, wiihrend nach Raulin {Descript. phys. de

Crète p. 700) deren auch auf den kleinen, Candia be-

nachbarten, Insein vorkommen.
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Obgleich die Moglichkcit nicht bestritten werden

kann: es habe eine Zcit gegcben, wahrcnd der das

Kaninchen im ursprunglich wilden Zustaiide raôglicher-

weisc nicht blos iiber dem "NVesteu Nordafrikas und

Sudeuroi)as, sondern selbst sehr weit ostlich von Algé-

rien bis Kleinasien verbreitet war, so liegen mir doch

bis jetzt fiir eine solcUe Ansiclit nocli keine schlagcn-

den Beweise vor*). Sic darf viclmehr um so mehr, fiir

jetzt wenigstens, nocli in Zweifel gezogen werden, da

von dort, so wie ans Griechenland und Kleinasien noch

keine fossilen Eeste bokannt sind, die durch kiinst-

liche Zucht gegcnwartig in aile Welttlieile vcrpflanzten

Kaninchen sehr leicbt vcrwildern und in Folge der

Verwilderung den ursprtinglich wilden, wenigstens in

Europa, so ahnlich werden, dass man bisher keine

Unterschiede zwisclien den wirklich wilden und ver-

wilderten kennt.

"Wie daher der Verfasser der trefflichcn Anatomie

des Kaninchens W. Krauso {Leipz. 1868, Einleituny]

seine Angalje motiviren konnc: «Wild iinden sie sich

(d. h. die Kaninchen) in den wiirmsten Gcgenden von

Asien und Afrika, am persischen Meerbusen, am Cap

der guten Hoffnung, am Sénégal und in Oberguinea,»

ist mir bis jetzt nicht bekannt, obgleich meinerseits

aile Miihc angcwandt wurdc durch umfasscnde Stu-

dien die natûrlichen Verbreitungsgrenzen des Kanin-

chens im urspriinglich wilden Zustandc zu ermitteln.

Ûber den chcmaligen Bestand und die Verbreitung

der Fauncn vermogen wir leider aus den Classikern

und andei-n alten Scin-iftstiicken weit wcniger Nach-

weise zu schopfen,als wiinschenswerth ist. Gliicklicher-

weise sind die palilontologisclien Forschungcn bereits

hilufig im Stande mit grossor Sicherheit die vielen

Liicken tlieilwcis auszufullen, welche die alten Grie-

chen und Rtimer u. s. w. gelassen haben. In Bczug

auf die friihere Verbreitung des Kaninchens in Frank-

reich diirfcn sogar, wie wir sehen werden, dicselben

bereits als mehrfach ausgeiiillt sich betrachten lassen.

Fossile Reste des Kaninchens fand man uberhaupt in

mehreren Landern Europa's.

*) Einen, freilich nocli sehr uusichcrn, Aulialtspunkt fiir dicsc
Ansicht wurde vielleicht das von .Teittelcs a. a. O. erwâlinte, an-
geblich aus dem 4. oder 5. Jahrtaiisend v. Chr. (V) herstammende
agyptische Basrelief licfern kunucu, welches ciu ira Kâfig bcfind-
liches Kaninchen darstellen soll , wenu man zu behaupten ver-
môchte: die Darstellung liesse sich nur auf eiu aus Àgypten stam-
mendes wildes, echtes'Kaninchen beziehen.

Portugal lieferte deren in Mcnge aus den Hohlen

von Ccsareda im Verein mit Knochen von Canis lupus,

Felis Spcc. 5, Cervus und vom Menschen, nebst Stein-

und Knochenwerkzeugen (Delgado, Noticia acerca das

gmtas de Cesareda, Lishoa 1867 nach Mortillet:

Matériaux 4"** ann. p. 57).

Aus dem, schon von den Romern als kaninchenreich

gepriesenen , Spanien sind mir indessen noch keine

fossilen Kaninchenreste bekannt, wahrcnd deren in

Frankreich in mehreren Départements hilufig cntdeckt

wurden.

Forsyth Major {Atti d. l. Soc. Ital. T. XV p. 300)

sagt, dass Kaninchenreste in der (italienischen) mit-

telmeerischen Breccie sich fanden, jedoch sei es ihm

bisher nicht gelungen , dieselben sicher darin nachzu-

weisen.

Bereits G. Cuvier (Rech. s. l. osscm. foss. 4""^ éd.

T. VI (1836, p. 353) beschreibt einen Unterkiefer

nebst Knochen von Extremitiiten von Kaninchen und

bildet die genannten in einer Knochenbreccie von

Cette gefundenen Reste auf P/.' 175 Fig. 13—21 ab.

Im Naturalienkabinet zu Erlangen wird ein Stiick

einer, vermuthlich von Nizza herstammenden, Knochen-

breccie aufbcwahrt , welches den Unterkiefer eines

Kaninchens entlialt(Rud. Wagner, ^MffWf?/. d. matli.-

phijs. Cl. d. k. baierisch. Akad. d. Wiss. Bd. I. {1833),

S. 763).

Nach Owen {Brît. foss. mamm. p. 212) bilden Ka-

ninchenknochen einen Thcil der Knochenbreccie von

Corsica. Die Ablagerung der genannten Reste crfolgte

daher wohl in sehr alter Zeit.

Kaninchenreste soUen iibrigens nach Ratzcl, Vor-

gcscMcMc des etiropàisclien McnscJicn, S. 107, auch in

der mittlern Schicht der Hohle von San Tcodoro auf

Sizilien mit Steinwaffcn, Knochen von Pferden und

Ochsen gefunden wordeu sein.

In einer bei Venée in den Alpes-maritimes bcfind-

lichcn Grotte fand Lartet ausser Knochen von Ursus,

Fclis, Rhinocéros, Sus und Cervus den Schadcl eines

kaninchenahnlichen Thieres. Mortillet «. a. O.p.88.

In der Umgegend von Aix (Provence) entdcckte

Marion in einer Hohle eine alte Feuersfiitte, worin

zahlreiche Reste von Kaninchen, abcr aucli Knochen

von Equus und Cervus (megaceros?) lagen. Mortillet

a. a. 0. ann. 1867, p. 155.

M. de Serres, Dubreil und Jean-Jean liefcrten
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in ihren Ossem. humatiles des cavernes de Lunel-Viel

(Hérault) p. 130, PI. X Besclireibungen und Abbil-

dungen von Kaninchenresten.
.

J. L. Combes {Études géol. sur VAncienneté de

Vhomme) fand in der Knocbenbreccie von La Pélénos

(Lot et Garonne) Reste des Kaninchens nebst denen

von Bos urus, Cervus tarandus, G. megaceros, Castor,

Ursus, Ibex etc. — Die Grotte de Pronquière (Com-

mune St. -Vite) enthielt ausser Skelettheilen des Ka-

ninchens die von Elephas primigenius, Rhinocéros ticho-

rhinus, Equus, Cervus curyceros, Cervus claphus, Ta-

randus, Ibex, Hijaena, Bos primigenius, Canis vulpes.

Mêles und Lepus.

P. Gervais {Zoolog. et Paléont. fr. 2' éd. p. 48)

fiihrt ausser den Hôhlen von Lunel-Viel (Hérault)

aucli die von Bize, Cannes (Aude), Mialet, de Poudres,

St. Julien (Gard), Villefranche (Pyrénées orientales)

imd Balot (Côte-d'Or) nebst den Knochenbreccien von

d'Auvers und d'Issoire als Fundorte von Kaninchen-

resten in Frankreicb an. Derselbe erklilrte sich iibri-

gens spiiter [Zool. et Paléont. génér. p. 43) bereits auf

Grundlage der in mehrern quaternâren Ablagerungen

gefundenen Kaninclienreste gegen die Ansicht, das

Kanincben sei aus Spanien erst durcli die Romer nach

Mitteleuropa gekommen.

Schmerling {Rech. sur les ossem. foss. p. 113, T.

IL PI. XXI. Fig. 3) entdeckte in den Hôlilen der Pro-

\inz Liittich drei Unterkieferhalften nebst Knochen

von Extremitâten des Kaninchens.

In England wurden in der Kirkdale - Hohle , der

Kent's-Holile und der von Berry Head, Torquay, Reste

vonKiefern, Zahnen und Extremitâten des Kaninchens

entdeckt und bereits von Oweu [Brit. foss. mamm.

p. 212) beschrieben.

Sanford {Quart. Journ. geol. Soc. Lond. Vol. XXVI
(1870) P. I. pag. 128) bcmerkt: es sei zwar zweifelhaft,

dass die in England gefundenen Kaninchenknochen aile

der Mammuthperiodc angehorten, er liabe indessen

deren in der Wookey Hyaena-den, from Hutten und

einmal in der Kent's- Hohle unter Umstanden'gefun-

den, dass er das Kaninchen nothwendig (allerdings

noch vorlilufig) als ein scltner vorgekommenes Glied

der Mamnuithfauna ansahe.

W.P e n g e 1 1 y {Rep. of the 4 Meef. of the Brit. Assoc.

held at Livcrpool. Lond. 1871, p. 10) berichtete, dass

die neusten Untersuchungen der Kent's- Hohle Reste

Tome XXI.

vom Pferd, der Hyâne, von Rhinocéros, Bar, Schaf,

Dachs, Fuchs, Elephanten, Hirschen, Lôwen, Rindern,

Wolf, Schivein, Hase und Kaninchen lieferten. Ganz

besonders haufig waren die von Hyaena, Equus und

Rhinocéros. Das Kaninchen darf dahor unbedingt als

Zeitgenosse von Hyaena, Rhinocéros und Elephas, wc-

nigstens wiihrend der Diluvialzeit, in England ange-

sehen werden.

Die Nachgrabungen im Diluviura des Sevecken-

berges lieferten nach Giebel {N. Jahrb. fi'ir Minerai

Jahrg. 1847, p. 54) ausser Knochen von Hyànen, Felis

spelaea (= leo), Canis lupus, vulpes, Rhinocéros ticho-

rhinus, Elephas primigenius und Lepus timidus auch

die vom Lepus cuniculus.

Jeitteles {Mittheil. der anthropolog. GesellscJiaft in

Wien, Bd. IL {1872) S. 55) berichtet: er habe in der

mergeligen Moorerde der Stadt Olmiitz, worin sich

auch Knochen vom Haushuhn und dem Damhirsch

fiuiden, den Unterkiefer eines Kaninchens entdeckt

und schliesst daraus: das Kaninchen habe zur Bronze-

zeit in Màhren gelebt. Es kônnte indessen, sollte ich

meinen, moglicherweise , worauf die Reste des Haus-

hulins hindeuten môchten, erst zur Romerzeit dort

cingebiirgert wordcn sein.

Feruer erfahren wir durch Jeitteles a. a. p.

57: in der antiquarischen Sammlung zu Wiesbaden

seien einem ivilden Kaninchen angehijrige Reste vor-

handen, welche in einer ebenfalls dort befindliclicn

Bratpfanne aus Bronze in den Ruinen eines romischen

Gebaudes zu Heddernheim im Nassauischen gefunden

worden waren. Wenn nun aber aus diesem Funde gc-

folgert wird: es habe zur Zeit der Ansiedelungen der

Romer am Rliein wilde Kaninchen dort gegeben, so

mochte doch ein solcher Schluss nicht unanfechtbar

soin, wenn auch nach A. Romer {Verzeichniss der

Sàugethiere tmd Vôgel des Herzogthums Nassau, Wies-

baden 1803) noch im genaunten Jahre Kaninchen in

den Sandfeldern bel Mombach und Mainz wild vor-

kamen.— Dass aile wilden Kaninchen zugesprochenen

Reste, ebenso wie die noch lebend vorliandenen als

wilde gcltenden Kaninchen wirklich als ursprlinglich

von in Deutschland wilden abstammendc gelteu kôn-

nen, mochte iiberhaupt, wie schoii erwàhnt, nicht als

sicher feststehen, wenn auch nicht zu bezweifeln ist,

dass die mitgetheilten Angaben uber fossile Reste des

Kaninchens den Nachweis liefern, dasselbe sei zur

2
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Diluvialzeit nicht nur in Portugal, Frankreicli, Belgien,

England iind Deiitscbland, sondera aucli in Italien ver-

breitet gewesen, se dass sein Wolingebiet damais min-

destens vom Westen Nordafrika's liber die Westlialfte

Europa's bis Deutschland liinein (mit Ausscbluss Skan-

dinaviens) sich erstreckte. Es lebte iibrigens zu jener

Zeit, wie die palaontologischen Funde nacliweiseu,

niclit blos mit solchen Saugethiereu zusammen, mit

denen wir es noch jetzt in Siideuropa und Nordafrika

antreffen, sondern auch mit solchen, wie Bos primi-

genius, Cervus euryceros, Hijaena spelaea und Equus,

die boreits iliren Untergang fanden. Als die Eiszeit

einen grossen Theil der nordasiatischen Landthiere,

die Rentliiere, Vielfrasse, Moschusochsen, Mammuthe

und die ticliorhinen Nashôrncr nacli Siidwestcn in ilire

spiiteru europaischen Wohngebiete getriebon batte,

lebte es, wie man aus einigen der palaontologischen

Funde schliessen darf, auch mit diesen noch eine Zeit-

lang selbst bis England zusammen. Als aber die Er-

kaltung des Nordens weiter vorschritt, scheint es in

der nOrdlichen Zone seines Verbreitungsgebiets ver-

schwunden und auf den Westen Nordafrikas, sowie auf

West- und Siideuropa, beschraukt worden zu sein,

wohl weil es gegen niedere Temperaturen eine ent-

schiedene Empfindlichkeit zeigt, mithiu eine geringe

Accommodationsfahigkeit besitzt.

Wie es zur Diluvialzeit im Siidosten Europa's in

Bezug auf die Verbreitung des Kaninchens ausgesehen

habe, ist ungewiss, da wir von dort bisher keine fos-

silen Reste kennen. Dûrfen aber die auf den Cycla-

den, den kleinen Insein bel Candia und auf Patmos

lebenden Kaninchen als ursprunglich wilde betrachtet

werdcn, so konnte man die Vermuthung aussprechen,

die Kaninchen scien auch in Siidostouropa nordlicher

als bis auf die Cycladcn , namcntlich im Festlande

Griechenlands, verbreitet gewesen, ja waren, in Be-

traclit der Kleinasicn so nahe liogcnden, frûlier viel-

' leicht damit zusammengehangenen, Insel Patmos, môg-

lichcrweisc (wie manche meinen) auch in Kleinasien

gefunden worden. Die Léser der Lethaea Rossica konn-

ten allerdings aus Eichwald's in T. III, p. 388 ge-

machten kurzcn Angaben, man habe bei Odessa in

eincra jiingern Thon Reste von Kaninchen ausgcgra-

ben und dergleichen seien aucli in der im Altai ge-

legenen Khankara-Hohle vorgckoramen, den Schluss

ziehen, das Kaninchen sel friiher nicht nur in Bessara-

bien, sondern sogar im Altaigebiet vorhanden gewe-

sen. Mit der erstern, wenigstens nicht ganz unwahr-

scheinlichen, Angabe stimmt indessen keineswegs, dass

Nordmann iiber ein solches Vorkommen schweigt.

Was aber die erwâlmten Khankarischen Reste anlangt,

so vermag ich dieselben {Untersuchungen iiber die

Sàugethierreste der altaischen Euhlen, Si)ec. 19) nur

fiir die eines jtingern Lepus variabilis zu halten.

Dass Lepus cuniculus urspriingUch im wilden Zu-

standc friiher iiber ganz Europa verbreitet gewesen

sei, wie der treffliche Jeitteles annehmen zu konnen

maint, steht also bisher noch nicht fest, wàhrend sein

ehemaliges, selbst auf uralte Zeiten zu beschrânken-

des, Vorkommen in Sibirien, wo auch sein siidlicher

Begleiter, der Lepus timidus, fchlt, gleichfalls nicht

nachgewiesen, ja kaum wahrscheinlich ist.

Bei den Untersuchungen iiber die Verbreitung des

Kaninchens ist iibrigens auch, wie schon erwâhnt, seine

chmatische Empfindlichkeit zu berucksichtigen. Nach

Blasius ist in Europa die Westkiiste Siid-Jutlands

sein nôrdlichstes Vorkommen, wixhrend in Schweden

und Norwegen dasselbe sich nicht habe ansiedeln

lassen.

Was die Kaninchen als Hausthiere anlangt, so scheint

ihre Pflegc und Verbreitung allerdings von Spanien

aus in Italien zu jener Zeit begonnen zu haben als

die Rômer mit den Iberern in Verbindung traten und

die erstgenannten, wie aus Varro hervorgeht, im Ka-

ninchen einen willkommenen Zuwachs fiir ihre Hasen-

gehcge (leporaria) erkanntcn. Dass aber die Iberer die

wegen ihrer ausserordentlichen Menge oft sogar ihnen

grossen Schaden bringenden Kaninchen geziichtet und

dadurch den Anstoss zur Ziichtung derselben in Italien

gegebcn hiitten, làsst sich aus keinem der oben citirten

Classiker, welche die einzige Grundlage der ersten,

geschichtlichen Kaninchenkenntniss bilden, nicht eiu-

mal vermuthen, noch weniger erweisen. Sonderbar

ist es freilich, dass man nicht in Italien oder auf einer

der ihm nahe liegcndcn grossen Insein wo ebenfalls

hochst wahrscheinlich Kaninchen im \vilden Zustande,

wenn auch viel seltencr als in Spanien, noch vorhanden

waren, auf den Gedanken kam, inlandische Kaninchen

zu ziichtcn oder die Leporarien damit zu bereichern.

Wenn man aber bedenkt, dass das Fremdliindische aus

Unkunde noch in unsern Zeiten dera Inlandischen so

hilufig vorgezogen wird, so konnte dies auch damais
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von den Kaninchen gegolten liaben. Italien durfte iibri -

gens den Kaninchen weniger geeignete Wohnorte bie-

ten als Spanien, auch konnten sie schon in alten Zeiten

durch die dortige friihe Cultur bereits sehr dezimirt

gewesen und dalier unbeaclitet geblieben sein, wjihrend

die in Spanien vorhandenen durch ihre so betriichtliclie

Menge auffielen und deshalb von dort her viel leichter

von den Rômern als vermeintliche, fremdlândische Cu-

riositiiten erworben wcrden konnten.

Zur Kenntniss der weiblichen Sexualdriisen der In-

secten. Vorlâufige Mittheilung von Dr. Alexander

Brandt. (Lu le 18 mars 1875.)

Die Untersucliungen iiber die Eirohren der Peri-

planeta orientalis L., welclie ich im vergangenen Jahre

der Akademie einzusenden die Ehre hatte, boten so

manche Anhaltspunkte fiir weitere Forsclmngen und

liessen den "Wunsch rege werden, die gewonnenen Re-

sultate an einer môglichst grossen Zabi von Insecten

ans allen Ordnungen zu controlliren. Giinstige Gelé-

genheit zur Realisirung dièses Wunsches bot ein lân-

gerer, von amtlichen Verpflichtungen freier Aufenthalt

in Sûdtyrol und Thiiringcn. Es sei mir hier gestattet,

einige Hauptergebnisse der daselbst angcstellten Un-

tersuchungen in wenigen Siitzen zusammenzufassen.

Eine ausfuhrliche Darstellung derselben soll, illustrirt

durch neun Quarttafeln, demnâchst in russischer Spra-

chc in den Nachrichten der Kaiserl. Gescllschaft Na-

turforschender Freunde zu Moskau erscheiuen. Aus-

serdem ist noch eine Ubertragung dieser ausftihrlichen

Darstellung ins Deutsche in Aussicht genommen.

Als Untersuchungsobjecte dienten einige zwauzig

Insectenarton und zwar: von Orthopteren Periplaneta

orientalis, welche von Neuem studirt wurde, Gryllus

campcstris, Perla hipundata und ceplialotis, Ba'étis flu-

minum und Lepisma saccharina; von Neuropteren Pa-

norpa communis; von Coleopteren Melolontha vulgaris,

Lucanus cervus , drei Cetonia-, zwei Cerambyciden-

und eine Otiorliynchusart; von Hymenopteren Vespa

germanica und zwei Bomhiissa-ien ; von Lepidopteren

Papilio Podalirius und Picris hrassicae; von Dipteren

Tipula nyctenophora und Piilex canis; von Hemipteren

Aphis (Siplionoplwra) alliariae und eine kleine Baum-

wanze. Die Prâparate wurden fast ausschliessHch in

frischera Huhnereiweiss oder Insectenblut untersucht.

1) Entwicklung der Eirohren. An Embryonen

und jungen Raupchen der Pieris hrassicae, sowie an

Larven der Ba'étis ftuminum habe ich mich davon ûber-

zeugt, dass die Eirohren nicht als blinde Schlau-

che im Innern der Genitalanlage iliren Ursprung neh-

men, um sich erst spater mit ihrem gemeinsamen

Ausfiihrungsgange in Verbindung zu setzen, wie dies

bisher angeuommen wurde; sondern dass sie vielmehr

einfach als locale jiussere Wucherimgen

der Genitalanlage entstehen. (Man wolle

den beigefûgten Holzschnitt Fig. 1 ver-

gleichen.) Da die Genitalanlage mit dem

Ausfiihrungsgange ein Ganzes ausmacht,

so lassen sich mithin die Eirohren in

letzter Instauz als Ausstulpungcn dièses

Ganges betrachten. Die Genitalanlage

sowohl, als auch die ersten Anlagen der ^'S- ^

Eirohren, bestehcn urspriinglich blos ans rundcn,

hellen Embryonalzellcn mit amoboid sich bewegendem

Kerne. Spater tritt zwischen diesen Zellen in den An-

lagen der Eirohren Intercellularsubstauz auf, was

ich betonen mochte.

2) Morphologischer Werth des Eies und der

Epithel- und Dotterbildungszellen. In tJberein-

stimmuug mit der herrschenden Annahme kann ich

die Epithelzellen der Eirohren durchaus nur fur mehr

oder weniger umgestaltete, sich unmittclbar unter der

funica propria lagernde directe Nachkommen der Em-

bryonalzellcn halten. Ferner stimme ich entschieden,

wiederum der ublichen Auffassung huldigend , fur die

morpliologische Gleichwerthigkeit der Dotterbildungs-

zellen mit denEiern. In einem sehrwesentlichenPunkt

liingegen mochte ich es wagen den herrschenden An-

sichten entgegen zu treten : ich kann numlich weder Eier

noch Dotterbildungszellen fur einfache Zellen halten.

Vielmehr diirften die Keimblàschen der Eier sowie

die Kerne der Dotterbildungszellen schon an sicli Zel-

len darstellen, und zwar den Epithelzellen homologe

Descendenten der Embryonalzellen. Was man an den

Eiern als Dotter und den Dotterbildungszellen als

Protoplasma zu bczeichnen pflegt, moclite als secun-

dare Auflagerung zu betrachten sein. Dièse letztere

wiirde jener Intercellularsubstauz entsprechen, deren

im erstenPunkte erwitlint wurde. DieDifferenzirung von

Intercellularsubstauz im Umkreis der urspriinglichen

Ei- und Dotterbildungszellen geschieht bei gewissen
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Insecteii schon im obersten Abschnitte der Eirohren,

der sogenannten Endkaramer, welclie sogar gauz, oder

blos mit Ausschluss der iiussersten Spitze, von bereits

uraliullten Zellen angefiillt sein kann. (Es versteht

sich fast von selbst, dass nur die erste, quantitativ

gcringe Anlage des Dotters als Differenzirung von

Intercelhilarsubstanz aufgefasst werden kann , seine

spâtere kolossale Substanzzunahme liingegen ans au-

derea Quellen abznleiten ist.)

3) Eizelle und Blastoderra. Mit der soeben

ausgesprochenen morphologischen Deutung des In-

secteneies stehen folgende Beobaclitungen iiber Bil-

dung des Blastoderms bei viviparen Aphiden in Ein-

klang. Das «Keimblasclien» belialt bis ziiletzt seinen

Zellenciiarakter bei, da nilmlicli sein «Xcirafleck»

ni cil t verschwindet. Derselbe wird nnr weniger leicht

wahrnehmbar, weil er immer raelir nnd mehr an amo-
boider Beweglielikeit zunimmt und meist eine irregu-

Ijlre, verschwommene Gestalt darbietet. Darauf pro-

liferirt das oKeimblaschen». Seine sehr allmahlicri an

Grosse abnelimenden Descendenten, welche sammtlicli

amuboide «Keimflecke» besitzen,fullen schliesslich fast

den ganzen Raum des stets waclisenden Eies aus, wo-

bei der Dottcr schwindet. Dièse Descendenten des

«Keimblascliens» sammeln sicli zunaclist an der Péri

Fiff. 2. Fig. 3.

plierie des Eies an (Fig. 2) und driingen sicli bicr

auch spater inniger, als im Centrum des Eies, an ein-

ander (Fig. 3), ura das Blastoderm zu liefern; — und

zwar stellen sic die ganzen Blastodermzellen dar, und

niclit etwa blos deren Kernc, wie dies bisher angegeben

wurde. Ein Keimhautblastem , welches, der libliclien

Annalime nach , vor der eigentlichen Bildung des

Blastoderms an der Periplierie des Dotters erscheinen

soU, uni spater die durch Tlieilung des Keimblascliens

entstandencn Blastodermkcrne mit Protoplasmalei-

bern auszustatten , liabe ich niclit auffinden kiinnen.

Ira bereits fertigen Blastoderm verlilugnen die das-

selbe zusammcnsetzenden liellen, mit amoboid-beweg-

lichem Kern versehenen Elemente keinen Augenblick

ihren allgemeinen Stammvater , das Keimblàschen.

Aus vollkommen mit den eben besprochenen iiberein-

stimmenden Zellen bestelit auch der eine Wucherung
des Blastoderms darstellende Keimliiigel (der spâtere

Keimstreif).

4) Rudimentârer Hermapliroditismus bei In-

sectenlarven. Bei dem grossen Interesse, welches

die Frage nach der Differenzirung der Geschlechter

im sich entwickelnden thierischen Individuum beson-

ders in den letzten Jahren erregte, diirfte der Nach-

weis eines Hermapliroditismus bei Insectenlarven als

zeitgemâsser Beitrag anzusehen sein. Dieser Herma-

pliroditismus betrifft die mannlichen Larven von Perla

hipundata und P. cephalotis (Fig. 4). Es besitzen nâm-

lich dièse ïhiere jederseits ein

rudimentiires Ovarium— (o, o',

das eine o ist in seiner Hiille,

das andere o nach Sprengung

derselben dargestellt),— dessen

Eirohren vor den Hodenschliiu-

chen {11, h') an demselben all-

gemeinen Ausfûhrungsgange {d,

d, d) sitzen. Die Eirohren des ru-

dimcntaren Ovariums sind zalil-

reicli und wurden, je nach dem

Alter der Larven, auf verschie-

denen Entwicklungsstufen ange-

troffen. Bei den jiingsten Individuen bestanden sic aus

blossen Endkammern, wiihrend bei den illteren zu den

Endkammern nocli eine grossere oder geringere Zahl

von Eikammern gesellt war. Bei diesen iilteren Larven

trug der gesammte Inlialt der Eirohren die unzweifel-

haftesten Kennzeichen von fettiger Degeneration zur

Scliau. Einige vergleichende Notizen iiber den bisher

bei manchen Insecten teratologisch und bei mann-

lichen Ki'()ten normal beobachteten Hermapliroditis-

mus behalte ich rair fiir die ausfiihrliche Abliand-

lung vor.

Fig. 4.
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Sur l'acide diméthylparabanique et les éthers suc-

cidcyaniques. Par N. Menschutkin. (Lu le 22 avril

1875.)

Dans mon dernier mémoire '), en partant des pro-

priétés des sels de l'acide parabanique, je fus conduit

à émettre l'opinion sur la constitution de ce composé

et le considérer comme l'acide oximidecyanique. Le

présent mémoire contient l'exposé des recherches en-

treprises atin de soumettre les vues énoncées à l'é-

preuve, consistant dans l'étude de l'acide diméthylpara-

banique, ainsi que dans la synthèse de composés ana-

logues.

Acide diméthylparabanique.

L'acide parabanique étant l'acide oximidecyanique,

C^O.HNCHNO, l'acide diméthylparabanique serait

l'éther méthylique de l'acide méthyloximideacynique,

C20,(CH3)NC0(CH3)N. Ce corps, contenant les élé-

ments de l'éther méthylisocyanique, doit se comporter

comme tel, si on lui fait subir les réactions caracté-

ristiques des éthers cyaniques, par exemple l'action de

l'ammoniaque. L'expérience confirme ces prévisions:

il y a combinaison directe de l'ammoniaque et de l'acide

dimétliylparabanique avec formation de dimétlioxalura-

mide.

L'acide diméthylparabanique qui a servi à ces expé-

riences, était préparé par la méthode de M. Strecker

en traitant à 1 00*^ dans un tube fermé à la lampe , le

parabanate biargentique, préalablement séché à 140°,

par l'iodure de méthyle. Les tubes furent cliauffés pen-

dant 20 heures. En ouvrant les tubes on constate une as-

sez forte pression, ainsi qu'une odeur caractéristique,

rappelant l'odeur de l'acide cyanhydrique, ainsi que des

éthers isocyaniques. Le contenu des tubes est sec: on

le pulvérise et le traite plusieurs fois par l'alcool à 95°

bouillant. Les extraits alcooliques en refroidissant

donnent l'acide diméthylparabanique; les eaux mères

évaporées donnent encore quelque quantité du com-

posé''). On purifie l'acide diméthylparabanique en le

cristallisant quelques fois de l'alcool bouillant. Le ren-

dement est bien mauvais et ne s'élève guère qu'à 25

— 30"/^ du nombre théorique.

1) Bull, de l'Académie des sciences, T. IX p. 10.

2) Finalement dans les eaux mères reste un composé, différent

de l'acide diméthylparabanique, aisément soluble dans l'alcool et

dans l'éther, et qui cristallise fort difficilement. L'étude de ce corps

n'était pas faite.

L'acide diméthylparabanique est difficilement so-

luble dans l'acool à la température ambiante. Une solu-

tion alcoolique préparée à chaud donne une belle cristal-

lisation en refroidissant: on voit apparaître des rhom-

bes irisés, qui en croissant donnent des tables d'une

minime épaisseur. L'évaporation spontanée donne des

rhombes formés très régulièrement. Une solution

aqueuse bouillante laisse déposer l'acide diméthylpa-

rabanique avec les mêmes phénomènes caractéristiques.

L'acide se sublime en petites tables irisées; il fond

à 155°, 5 et distille sans altération à 275°— 277°.

L'expérience n'étant faite que sur 4 grammes de ma-

tière, la température d'ébullition n'est qu'approxima-

tive. L'acide diméthylparabanique distille en forme

d'un liquide incolore, qui en refroidissant donne une

masse cristalline grasse à toucher.

L'analyse suivante était faite avec de l'acide dimé-

thylparabanique distillé et recristallisé d'alcool^).

0,275 gr. ont donné 0,1075 gr. H^O et 0,427gr. CO^.

0„

Dinicthoxaluramide. Ce corps se forme par l'action de

l'ammoniaque sur l'acide diméthylparabanique.

C,0, (CH3) N CO (CH3 N) -H NH3=
C,0,'(CH3)N [CO (CH3HN)] H,N.

On peut le préparer en ajoutant de l'ammoniaque al-

coolique à une solution éthérée d'acide diméthylpa-

rabanique, au bout de quelque temps il se forme un

précipité de dimétoxaluramidc. Cette réaction est

intéressante au point de vue des conditions de for-

mation du composé: quant à la préparation du dimé-

thoxaluramide, il vaut mieux chauffer l'acide diméthyl-

parabanique avec de l'ammoniaque alcoolique dans

un tube scellé à la lampe, pendant quelques heures

T! écrie
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à 100^ On
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0,38 gr. ont donné 55, r° d'azote à 20° et 757,5'

(ce dosage était fait par M. Samarine).

H,

0,

Théorie

84 49,41

10 5,88

28 16,47

48 28,24

Expérience

49,64

6,11

16,52

170 100,00

Le succidcyanate d'éthyle est aisément soluble dans

l'eau, l'alcool et l'éther. Une solution bouillante dans

l'alcool absolu en refroidissant donne des tables rliom-

biques, ces tables se forment des petits rhorabes iri-

sés. L'acte de cristallisation est à se méprendre le

même que celui qui est décrit à propos de l'acide di-

méthylparabanique, avec la seule différence que les

rhombes de l'étber succidcyanique sont quelque peu

plus épais. Une solution aqueuse, faite à froid donne

par évaporation spontanée des cristaux prismatiques.

Le succidcyanate d'éthyle fond à 94°— 95°. Vers

140° commence la décomposition de ce corps: à 150°

— 160°, avec le concours du temps on peut dédoubler

le succidcyanate d'éthyle en succinimide et isocyanate

d'éthyle. La même décomposition s'ensuit par l'ébul-

lition de la solution aqueuse de l'éther succidcyanique,

c'est pourquoi je n'ai pas étudié l'action de l'oxyde

de mercure ou d'argent à chaud: à froid il n'y a pas

formation des dérivés métalUiques.

Les expériences, entreprises afin de comparer les

propriétés de ce corps avec ceux de l'acide paraba-

nique et ses dérivés, montrent la grande analogie entre

ces composés. On doit considérer comme caractéris-

tique pour l'acide parabanique sa combinaison avec

l'ammoniaque, la formation de l'oxaluramide, et hydra-

tation, la formation de l'acide oxalurique ; or ces deux

réactions ont lieu avec l'éther succidcyanique, l'am-

moniaque donne l'éthylsuccimuramide, par fixation de

l'eau se forme l'acide éthylsuccinurique.

acide parabanique étlier succidcyanique

C^O^NH (CO H^N) HO C^H.OoNH [CO (C^H.HN)] HO
acide oxalurique acide éthylsuccinurique

C,02NH(COH2N)H,N C,H,03NH[C0(C,H.HN)]H,N

oxaluramide éthylsuccinuramide.

Acide éthylsuccinurique.

L'éther succidcyanique se combine très aisément à

l'eau , seulement les conditions de la réaction sont un

peu différentes de ceux ayant lieu pour l'acide paraba

'"'^'''-
C,H,0, HN CO (C,H,N) h- H,0 =
C,HANH[CO(C,H,HN)]HO.

L'étber succidcyanique est aisément soluble et sans

décomposition dans l'acide sulfurique monohydraté,

dans l'acide nitrique ordinaire (p. s. 1,37), dans l'acide

chlorhydrique fumant. En diluant ces solutions par

l'eau on obtient au bout de quelque temps une cristal-

lisation de l'acide succinurique. Pour la préparation

du dernier il vaut mieux modifier un peu l'action des

acides sur l'éther succidcyanique. On prend une solu-

tion de ce dernier dans l'eau, préparée à froid, et on

ajoute % de volume de l'acide sulfurique dilué (1 part.

H2SO4 et 5 p. d'eau). Quelques heures après, la cristal-

lisation de l'acide éthylsuccinurique commence. Le

lendemain on filtre les cristaux et on les purifie par

des cristallisations de l'alcool. L'analyse était faite

avec de la substance sécliée sous une cloche sur de

l'acide sulfurique.

0,299 gr. ont donné 0,1775 gr. HoO et 0,4935 gr. COg.

0,2025 gr. ont donnné 26"" d'azote à 18° et 773°"°.

(Ce dosage était exécuté par M. S. Przibytek.)

Théorie Expérience

G, 84 44,68 44,98

Hio 12 6,38 6,59

N^ 28 14,89 15,22

^ 64 34,05 —
188 100,00

L'acide éthylsuccinurique est difficilement soluble

à froid dans l'eau, ainsi que dans l'alcool. Une solution

alcoolique faite à chaud dépose en refroidissant l'acide

éthylsuccinurique en forme d'aiguilles; l'évaporation

spontanée donne des cristaux prismatiques. Le procédé

de préparation de cet acide décrit en haut donne de

meilleurs cristaux. Le point de fusion est à 166°5—
167°. Chaufi'é un peu plus haut, l'acide commence à

se décomposer: vers 200° on obtient l'éther isocya-

nique, l'eau et la succinimide. L'acide éthylsuccinu-

rique se forme très aisément, il est avantageux de

transformer dans ce corps les eaux mères de la puri-

fication de l'éther succidcyanique.
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Éthylsnecinnrate d'ammoniaque se forme en précipitant

une solution alcoolique d'acide par l'ammoniaque alcoo-

lique. La solution dans l'alcool à 9ô%, où le sel se

dissout difficilement, donne en refroidissant le sel.

L'eau le dissout aisément.

Élhylsuecinurate d'argent, C,H„ AgN^O^, s'obtient par

double décomposition du sel d'ammoniaque avec le

nitrate d'argent. Le sel est soluble dans l'eau et cris-

tallise d'une solution faite à chaud en jolies aiguilles.

0,195 gr. ont donné 0,071 gr. d'argent.

Théorie Expérience

C,H„NA 187 63,39 —
Ag 108 36,61 36,41

295 100,00

Éthylsuccinuramide. Ce corps se forme par l'action

d'ammoniaque sur l'éther succidcyanique.

C,H,0„HN CO (C^H^N) -*- NH3=
C,HANH[CO(C2H,HN)]H2N

Les conditions, dans lesquelles l'action se manifeste,

sont les mêmes que pour les éthers isocyaniques. Une

solution étliérée de l'éther succidcyanique additionnée

d'ammoniaque laisse déposer, quelque temps passé, un

précipité cristallin d'éthylsuccinuramide. Le même

composé se forme comme produit de l'action de l'am-

moniaque aqueux sur l'éther succidcyanique. On chauffe

sur un bain-marie le succidcyanate d'éthyle avec l'am-

moniaque, jusqu'à ce que le premier se dissout: en

refroidissant on obtient une cristallisation d'éthyloxa-

luramide. Ces expériences sont intéressantes au point

de vue de la formation de ce composé; quant à le pré-

parer il faut mieux chauffer l'éther succidcyanique à

100° avec l'ammoniaque alcoolique dans un tube fer-

mé à la lampe. Le corps s'obtient aisément pur par des

cristallisations de l'alcool bouillant.

0,267 gr. ont donné 0,172 gr. H^O et 0,4395 gr. COo

C„

H
N3

0,

13

Théorie
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donnant par refroidissement de petites tablettes. Le

méthylsuccinuraniide fond de 205° à 207°.

Les essais faits à effectuer la combinaison de l'iso-

cyanate de méthyle avec la méthylsuccinimide ^) ont

été infructueux. La méthylsuccinimide se dissout peu-

à-peu dans l'isocyanate de méithyle: le liquide obteiui

devient de plus en plus brun. Ne pouvant pas purifier

le composé, on l'a traité par l'ammoniacpie alcoolique,

afin d'obtenir l'amide correspondant. L'évaparation de

la solution alcoolique n'a donné que des produits bruns,

aisément solubles dans l'eau. Je fais la remarque ad-

ditionelle que l'isocyanate d'éthyle ne se combine pas,

non plus ni avec le méthylsuccinimide, ni avec l'éthyl-

succinimidc.

Dans mon travail antérieur sur l'acide parabaniquo,

ayant montré l'incompatibilité des faits observés avec

la théorie actuelle de ce composé, j'ai émis l'opinion

que c'est l'acide oximidecyaniquc. De fait, les obser-

vations se cadrent très bien dans cette théorie. Les

propriétés des imides, de l'acide cyaniquc et de ses

dérivés, expliquent parfaitement toutes les données

expérimentales concernant l'acide parabanique. La
propi'iété de donner des sels, dont pour les métaiix

(sauf l'argent et probablement le mercure) il n'existe

qu'une série; les deux parabanates d'argent; l'isomé-

risation du parabanate d'ammoniaque en oxaluramide
;

la transformation de l'acide parabanique en acide oxa-

lui'ique etc. tous ces faits sont en parfaite concordance

avec la formule suivante pour l'acide parabanique:

CAHN COHN.

L'étude de l'acide diméthylparabanique vient de

confirmer cette formule. Les composés succiniques,

décrits plus haut, étant en tout point des analyses de

l'acide diméthylparabanique — la question de la syn-

thèse de ces composés est résolue. Néanmoins la gé-

néralisation de cette théorie demande une grande cir-

conspection, la synthèse n'étant réussie que pour les

composés précités. Les expériences étaient infruc-

tueuses quant à l'action des éthers isocyaniques sur

l'éthyl- et le méthylsuccinimide. Il ne m'a pas réussi

5) Le méthylsuccinimide CJIiO. (Cil:,) N fond à 55°—00° ; il bout

sans altératiou à 234°; l'éthylsuccinimide 0^1140.^ (CjH^) N fond à
20°—24"^, bout à la môme température de 234° que le précédent.

L'étude de ces corps n'est pas encore achevée.

Tome XXL

non plus d'effectuer la combinaison de l'acide cyanique

avec le succinimide.

L'isomérie de ces composés avec les urées composées

pouvait être démontrée par l'étude de ces dernières.

Malheureusement cette série d'expériences, de même
que les précédentes, ne donna pas des résultats nets.

On connaît, quant à présent, deux urées succiniques.

M. Conrad'') a obtenu le diureide succinique

(C0H3N,\C,H,,0,,

par la réaction du chlorure de succinyle sur l'urée.

Ce corps n'a pas les propriétés des composés de la sé-

rie parabanique ; il ne donne pas de sels, ni les trans-

formations caractéristiques — c'est une urée com-

posée. En agissant par l'anhydride succinique sur

l'urée, M. Pike ') a préparé l'acide succinurique

C,HANH[COH,^NJHO. C'est par ce dernier procédé

que j'ai tenté la synthèse des isomères des composés

obtenus en partant de la succinimide et des éthers iso-

cyaniques. L'anhydride succinique et l'éthylurée étant

chauffés à 130°, en réagissant montrent une réaction

plus profonde : il se dégage l'acide carbonique et ils

se forment des composés non cristallins, volatils au-

dessus de 300°; il paraît que ce sont des éthylsucci-

namidcs. Les corps cherchés ne se forment pas non

plus par l'action de l'anhydride succinique sur l'éthyl-

tiourée: vers 130° en présence de l'anhydride, l'urée

se décompose avec production de l'isorhodanate d'é-

thyle CS(C2H5N).

La résolution du prol)lème de la constitutin des

corps de la série parabanique demande de nouvelles

expériences.

Ober die Bahn des Doppelsterns 2. 1728 ^ 42 Co-

mae Ber. Von 0. Struve. (Lu le 22 avril 1875.)

In ciner im Friihjahre 1866 der Akademie vorge-

Icgten Abhandlung habe ich die Griinde angcgeben,

welclie mir bei diesem Doppelsternsysteme fiir eine

Umlaufszeit von beilaufig 26 Jahren zu sprechen schie-

non. Die neuesten Beobachtungen haben, indem sie die

kritische Période der 4ten gegcnseitigen Bedeckung

der l)ciden Sterne umfassen, die Richtigkeit meiner

Ausicht voUkommen bestâtigt und zugleich das Ma-

6) J. pr. Ch. T. 9 p. 300.

7) Berl. Ber. T. 6 p. 1104.
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terial so woit vervollstandigt , dass es môglicli ist,

zu sehr vicl scliiirfereu Rcsultatcn uber die Fonn dor

Bahn 7ai gclangeu. Namcntlich siiul in Ictztcrcr Bc-

zieliung aucli die Untersucliiuigcn von grosscr Bodcu-

tung gewoscn, wclclic icli ini Sommer 18GG, mittelst.

Bcobaclitimgen an kunstliclien Doppelsterncn, tibcr die

systematischen Correctionen dcr von mir gcmcsscncn

und geschatzten Distanzcn angestellt liabc. Nacli An-

bringung dicscr Correctionen, so wie audi derjenigen,

welche mein Vatcr ans entspreclienden Untersuchun-

gen fur die von ilim am Dorpater Rcfractor gcsdiiitz-

ten Distanzcn al)geleitct liât (Mens. micr. pag. CLIV),

erbalten wir jetzt das naclifolgcnde Verzcicbniss dcr

in den ein^elnen Jahren angcstellten Beobaclituugcn.
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Mittclwcrth (1er gcmessoncn rositioiiswinkcl li°0 an-

zunohmcin. Die Lagc dcr Ebcnc ist damit so gcnaii

gegcbcn, wie das nuv die Beobachtimgcn gestatten;

die sclieinbare Bahn ist cinc gerade Linie.

Betracliten wir jctzt aufmerksam die vovstehende

Bcobaclitiingsreilio, so stcUcn, wic gcsagt, die Distanzen

fiir sich allein die nahezu 2Gjalirige Umlaufszcit ausscr

allen Zweifel. Die vier bis jetzt beobachteten gegen-

scitigen Bedeckungcn dcr beiden Sterne haben suc-

cessiv stattgefuudeu nabezu um die Epochen 1834,0,

1845,5, 18G0,0 iind 1871,0. Wcnii auch jcde dicser

Epochen eincr Unsichcrlieit von cinem halben Jahre

unterworfen sein dlirftc, so reicht letztere doch nicht

ans, nm dcn Unterscbied von 3— 4 Jabren zwischen

je zwei auf einandcr folgenden Bedeckungcn verschwin-

den zu maclicn. Ein solches Alternircn kann naturlich

nur stattfindcn, wonn die voile Umlaufszcit je zwei sol-

chcr ungleichcr Intervalle umfasst. Es tritt das Alter-

nircn nnd die daranf begrundetc Folgerung aber uoch

deutliclicr liervor, wenn man dcn Process des Einfacli-

werdens und sicli wiedcr Trcnnens bel dcn verschie-

dcncn Bedeckungcn nillicr ins Auge fasst. Wir sehen,

dass, um die Zcit dcr letzten Bedeckung (1 87 1 ), 5 Jahre

vergangen sind zwischcn je zwei Distanzen von nur

0''2 , wiilircnd bel dcr vorlicrgchendcn Bedeckung

(18G0) 3 Jahre geniigten, um von 0','4 in dcr Ab-

nalnne bis zu 0!^4 in dcr Zunahme itbcrzugchn. Dcr

Bedcclvung von 1871 cntspricht abcr in diescr Bczic-

hung ganz genau die von 1845. Fiir die Erscheinung

von 1834 sind zwar die Beobaclitungcn niclit so voll-

stiindig vorliandcn, wie das zu wiinsclicn wiirc, abcr

die l)ctr;lclitlichc Gri'tsse dcr 183G geschatzten Distanz

deutct doch mit Entschicdenheit daranf hin, dass um

jenc Zcit, dcr Bedeckung von 18G0 entsprcclicnd, ein

vicl rascherer Voriibergang stattgcfnndcn hat.

Das Alternircn in dcn Intcrvallen je zwcier auf ein-

ander folgcndcr Bedeckungcn kountc sehr wohl bei

dcr von mir 18GG gemachten Annàlime cincr zu un-

sercr Gesiclitslinie naliczu senkrcchtcn Lage der gros-

sen Axe dcr Balni bcstelm. In solchem Falle hiitte

abcr dcr Process der Bedeckung gcnau derselbc sein

miisscn, soi es nun, dass dcr Bcgleitcn- diesscits odcr

jcnseits des Hauptstcrns voriiberging. Der jetzt con-

statirte bcdcutende Unterscbied in dcr Dauer der

Voriibergiingc ist daher ein deutliclics Zciclicn, dass

jenc Anu;ibme niclit ricbtig war. Wir sind im Ge-

genthcil jctzt gczwungcn dcr grossen Axe einc nur

geringc Ncigung zuzusclu-cibcn, wodurch zugleich eine

erhebliche Vergrosserung der Excentricitat und dem

entsprecheud der grossen Axe sclbst bcdingt wird.

Von dicsen Gedanken geleitet, machte ich zunachst

verschiedenc Hypothcsen iiber die Bahnelemcnte und

wurdc damit auf das folgende Elementcnsystcm ge-

fiilirt, welches die ncucsten seit 1858 angestellten Be-

obachtungcn sehr befriedigend darstcllte.

Durchgangszcit durchs Periaster T= 1860,0

Winkcl in dcr Bahn zwisclien Periaster

und aufsteigcndem Knoten X = 104°

Halbe grosse Axe a = 0^693

Excentricitat e = 0,50

Mittlcrc jahrliche Bewcgung m= 14°7'

oder Umlaufszcit =25,5 Jahre.

Nachdem in solclicr Wcisc der allgemcine Charaktcr

dcr Bahn liinlanglicli fcstgcstcUt war, iibergab icli die

Arbeit eincm unserer jtingcrcn Astonomen, Hrn. Du-

biago, um die Elemente nocli nahcr auch den vor

1858 angestellten Bcobachtungen anzuscldicsscn. Der-

selbc ging zunaclist auch noch vcrsuclisweisc zu Wege,

indem cr namcntlicb Umlaufszcit und Excentricitat

mehrfach variirte. Er gclangte so zu folgendem Ele-

mentcnsystcm, wclclies ihm genahert gcnug erschicn,

um daranf die Anwcndung von Diffcrentialformcln zur

moglichst strcngcn Darstellung aller Bcobachtungen

bogriinden zu konncn.

T
X
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Distanzen zu entwickeln, wobei es ihm zu Statten

kam, dass, wegen des Zusamiuenfallens der Gesiclitslinie

mit der Ebeue der Balin, statt der sonst erforderliclien

7 Bahnelemente hier uur 5 in Betracht zu ziehn

sind. Die von ihm fiir die Correction der berechne-

ten Distanzen (A) abgeleitete Differentialformel ist:

d^=^i-\da— /m siu (y -t- X) ac^

-»- [(7)' (~) (si" 9— cos E)— sin v sin (^7 -+- X)
( 1 -1- ^^)] ces 9 ad<^

Ka\2
A . • -n sin « sin (t)-i- X)l , , ^jr, 7

-) -smcpsinE ^^^ ]^(t- T) adm

Ka\-
^ 77, sin 1' sin (î' -H X)~l , „,

-) - sni 9 sni E ^i^^^-J
adM^-

Nach dieser Formel wurden , unter Anweudung des.

zuletzt aufgefuhrten Elementensystems , die Bediu-

gungsgleichungen fiir sàmmtliclie 38 Beobaclitungen

bereclniet. Dabei mussten fiir dipjenigen Beobaclitnu-

gen, fiir welche keiue eigentliclien Distanzmessnngen

oder Schâtzungen , sonderu nur Angaben iiber das

Aussehn der sicli tlieilweise bedeckenden Sterne vor-

lagen, Wertlie der Distanz auf Giundlnge anderweiti-

ger Erfalirungen und sorgfaltiger Kritik der in den

Tagebiicliern gebraucliten Aiisdriicke eingefiilirt wer-

den. Dièse Beobachtungen niclit in Betracht zu zielm,

ware gewiss nicht zu rechtfertigen gewesen, da gerade

dièse bosonders wiclitige Anlialtspunkte fiir die Be-

stimmung einiger Elemente, iiamcntlich der Um-

laufszeit, abgeben. Ehe daher Hr. Dubiago an die

définitive Auflosung der Bedingungsgleicliungen ging,

stellte ich fiir die in Frage kommenden 10 Beobacli-

tungen folgende Distanzen, als den gebraucliten Be-

zeichnungen mogliclist nahe entsprechend, fest.

1845,47, 70,44, 71,44 e ::= 0;'00

33,36, 4G,40 =0,10
34,43, 59,37, G<J,47, 72,42 =0,15
35,39 =0,25

Oflfenbar konnen die bei diesen Schiitznngcn began-

genen Fehler sicli nur auf wenige llundertstel der

Secunde belaufen, da die Quantitilten selbst im Maximo

nur eine Viertelsecunde betragen. Sie sind daher als

nahezu von derselben Genauigkeit, wie die unmittcl-

bar geraessenen oder gescliiitzten Distnnzen anzusehn.

Dagegen liegen gcwiclitige (Triinde vor, um don V(jn

mir in den Jaliren 1840 und 1841 geschatzten Distan-

zen fiir die vorzilnelimende Ausglei(-liung ein geringe-

res Gewicht beizulegen. Zwar sind dièse Schâtzungen

mit eben derselben und vielleicht noch grôsserer Sorg-

falt angestellt, wie die spâteren; es bat sich aber bei

der neuesten Beai-beitung raeiner Doppelsternbeob-

achtungen aufs deutlicliste lierausgestellt, dass racine

Distanzmessnngen und Scliâtzungen ans den genannten

beiden Jahren constant grôssere Wertlie ergeben, als

die spâteren MessungQU, fiir welclio die aus Beobach-

tungen kiinstlicher Do])pelsterne ermittclten Correctio-

neu streng gelten. Ûber den Ursprung dièses Unter-

schiedes, dessen Abgràuzung, in Betreff der Zeit seines

Bestehens, sich sehr bestimmt angeben lâsst, wird an

einer andern Stelle abgehandelt werden. Sein Betrag

und dessen wahrscheinliche Modification fiir verschie-

dene Distnuzcn ist aber noch niclit dctinitiv ermittelt.

Deshalb sind wir aucli noch nicht im Stande, densel-

ben mit befriedigender Schilrfe an die in Frage stehen-

den zwei Schâtzungen anzubringen, sondern begniigen

uns vor der llaiid, die Beobachtungen, so wie sie auf-

gefiihrt sind, beizubehalten, den entsprechenden Be-

dingungsgleicliungen aber,wegen des betreffenden Zwei-

fels, nur das halbe Gewicht im Vergleich mit den iibri-

gen Beobachtungen ziizuschreiben. Dieser Annahme

entsprechend, sind die 38 Bedingungsgleicliungen von

Hrn. Dubiago streng nach der Méthode der kleinsten

Quadrate behaiulelt, nachdem er in dieselben, um gleich-

artige Coefticieuteu zu eiiialten, dm = lOdm substi-

tuirt batte. Ich fiilire dieselben hier auf, um damit Rech-

nern, welche dièses Problem interessiren diirfte, die

Mogliclikeit zu bieten, ohne Schwierigkeit verschie-

dene Aiinahmen iiber die den einzeluen Gleichungen

zuzuschreibenden Gewichte, wofiir in der Tliat in ver-

schiedenen Filllen sich mehr oder weniger erhebliche

Beweggriinde

bringen.

angeben liessen , in Anwendung zu
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Beobacht-

mifr
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(Icn Al)weic]iungon iiatuvsoniilss, d. Ii. olmc moildiclu!

Gesotzlichkcit auf die aufeinandcrfolgcnden Beobaclit-

ungen vertlieilen.

-t-13,420(i'ff -t

H- 3,807 (^« -I

— 0,538 (^rt -I

^ 2,900 rfa -
-f- l,l50fto H

Die Auflosuns erfficbt:

Die deiiiffomass durclieefiilirtc Bchandluntr nacli der

Mctliode der kleinsteii Quadratc

Finaldeiclmneen gcfûhrt :

liât zu folgenden

3,807 rt(A
38,034 miX

6,805 adl

7, 2 or. adl

lG,857rtfA

da
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das bis jetzt beurtheilcn kaini , aucli ualiezu von dem

Bctrage der constantcn Diffcreuz, wclclio sicli im Mit-

tel fiir meinc Mcssunftcn mid Schatzungcn in jeuen

Jalircn ans cincr grosscrii Anzahl Vcrgleicliungcn

ergibt.

Hr. Dubiago bat aiicli die Messungcn von Dawcs

und Secclii mit den dofinitivcn Elcmentcn vci-glichcn

iiud gcfunden:

Beobachtiingcn voii Dawcs.
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Scliàtzuugcn zwar gleicliartigeu Bedcckungeu an (in

der Nâlie des Pcriastcrs); mciue Scliiltzung fand abcr

vor der Bcdcckung statt, die meines Vatcrs nach der-

selbeu. "Weun also die crstere eine grosscre Richtung

zeigte, als die mittlere, so hatte die andere notliwendig

eiue kleinere zeigeu miisscn oder umgckelut. Die An-

ualime, dass die Ebene dor Balni vollknmmen mit iin-

serer Gesiclitslinie zusammenfallt, ist also so streng,

wie das bis jetzt die Beobaclitungeu iiberbaupt zu be-

urtkeileu gestatten.

Ans dem Vorstehenden geht ziir Geniige bervor,

dass die von Hru. Dubiago bcrccluicton Elemente

die genauesten sind , wclche wir bishcr iiberhaiipt fiir

Doppeisternbalmen besitzen. Dazu bat wesentlicli l)ei-

getragen, dass wir bier iiber zwei fast vollstandigc

Umlaufe zu dispoiiircn hatten. Allenfalls kiinntc nucii

die Lange des Periastcrs mit der Zcit eiue nicbt uucr-

bebliclie Moditicatiou erfabrcu, docli dvirfteu aucb fiir

dièses Elément wie fiir die andern zwei feruere Um-

liiufe abzuwarteu sein, elie eine Ânderung als siclier

iudicirt auzunebmeu wiirc.

In der abgebildeteu Combination sind folgeude For-

mcu vereiuigt:

Resultate der, an Dolomit-, Kalkspath-, Baryt-, Titan-

eisen- und Zinkbiende - Krysiallen ausgefiihrten

Messungen. Von Nicolas von Kokscharow. (Lu

lo 6 mai 1875.)

1. Ilolouiit.

Ich liabc fuuf sebr scliOnc voUkommen durcbsicbtige

und farblosc Uolomitkrystalle aus Bex (Scliweiz) , von

der Combination der beigcfiigten Figur, selir oder so-

gar fast absolut gcuau gemcssen. Die Messungen wur-

den mit Hilfe des Mitscberlich'sclicu Goniometcr,

das mit einem Ferurobr vcrselicn war, ausgcfiibrt.

r = (a: b : b : oob) =
m= (4a : b : b : oob) =
X = (|a:b:b:oob) =^

f= (2a : b : b oob) =
= (a : oob : oob : oob) =^

R
4R

2R
OR.

Die Resultate meiner Messungen sind folgeude:

r : r (Polkantc).

Kr. ^1 = 106° 16' 0"

And. Kaute = 106 16

And. Kaute = 106 16

Mittel = lOe'^ 16' 0"

Nacb Rechuung= 106° 16' 0".

r : 0.

Kr. JV» 2 = 136^8' 0"

Kr. A^ 5 = 136 8

Mittel = 136° 8' 0"

Nacb Recbuung = 136^9' l".

X : 0.

Kr. JVs 2 = 142^27' 30"

Nacb Rcchnung = 142° 27' 27".

f:o.

Kr. ^ 2 = 117° 29' 50"

Kr. X» 3 = 117 30

Mittel = 117° 29' 55"

Nacb Recbuung =- 11 7° 29' 48".

m : (iiber f und x).

Kr. Jy» 3 == 75° 24' 10"

Nacb Recbuung = 75° 24' 45".

/
: VI (anlicgende).

Kr. ^ï 3 = 137° 55' O"

Nacb Recbuung =-- 137° 54' 57".

x:f.

Kr. X2 = 155° 2' 20"

Kr. A*;: 3= 155 3 40

Kr. lï 4 = 155 2 10

Mittel = 155°2' 43"

Nacb Recbuung = 155° 2' 21".
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X : m (ûber f).

Kr. J\^ 3 = 11 2" 57' 30"

Nach Recbnung = 112^57' 18".

Aus diesen Mcssungoii liabo icli fur das Haupti-liora-

boëdcr des Dolomits folgendos Asenvcrliàltniss bc-

rechnet:

a:b:b:b = 0,831933:l:l:l.

Aus diesem Axcnverbâltnisse erbalt man durcli

Recbnung

:

^
r = -I- K.

X = 106 1(5' 0"

Z = 73 44' 0".

2. Kalkspath,

Icli liabe an mebrcren Kiystallcn von verscbiede-

nen Fundoiton nur die Winkel des Hauptrliomboëders

(Spaltungs - Ilbomboëder) gemessen. Die Messungen

selbst wurden, wie vorber, mit Hilfe des Mitscbei-

licb'sclien Goniometers, das mit eiiicm Fenirolire

versclicn war, ausgefûlirt Die llesultate meincr Mes-

sungen sind fulgende:

Insel Island.

Kr. JVs 1 = 105" 3' 0"sebr gut.

Gruhc Kirabiiisk.

Kr. ^. 2 ^ 105^3' 0" sehr gut.

Unbekaniiter russiscber Fundort.

Kryst. ^ 3 = 74" 58' 30 " (Compl. = 105° 1' 30'')

gut.

» JVïï 4 = 74 56 20 (Compl. = 105 3 40)

selir gut.

And. Kantc = 105 4 30 » »

» » = 105 4 30 » »

» ,, = 74 55 (Compl.,= 105 5 0)

sebr gut.

Kryst. JE 5 = 105 3 50 » »

And. Kante= 74 52 40 (Compl. = 105 7 20)

sebr gut.

Kryst. J\î 6 = 74 55 20 (Compl. = 105 4 40)

sebr gut.

» Je 7 = 105 3 » »

). JE 8 = 105 3 40 » »

» ^ 9 = 74 56 40 (Compl. = 105 3 20)

sebr gut.

Tome XXI.

Nortschinsk (Uragegeiid von Suutarsk).

Kr. J2 10= 105° 4' 40" gut.

« :N: 11= 74 56 (Compl. = 105° 4' O") gut.

.. B 12 = 105 3 50 gut.

» M 13= 74 55 30 (Compl. = 105 4 30) »

Bogoslowsk (Turjinskcr Gniben).

Kr. J\» 14 = 105° 4' O" gut.

Mittel aus allen 18 Messungen betrâgt also:

p.p_l 105° 4'0"
"

/ 74 56

was fiir die Grundform giebt:

a:b:b:b = 0,854628: 1:1:1.

3. Baryt.

Icb Jiabe einige russisclie, so wie aucb mebrere aus-

laiuliscbe Barytkrystalle gemessen; ein jeder dieser

Krystalle (im Ganzen 35 Krystalle) wird durcb eine

besondere Nummer bezeicbnet. Die Messungen selbst

wurden mit Hilfe des Mitscberlicb'scben Goniome-

ters, welclies mit cincm Fcrnrobre verseben war, aus-

gefiibrt.

Um meine Messungen vcrstandlicb zu macben, fiige

icb bier die nacbstebenden zwei Figuren, welcbc die

Combinationen des russicben Bai'vts darstellen, bei.

c= oP, ?^= ooPoo, a— ool'oo, d= .IPco, o= Poo,

m = cxoP, ri= ooP:], ».= ooP2, X = ooP2, ^ = ip,

/=|P, ^= P, y/ = P2.
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Die Resultate iiieiiier Mossuiigcn waren folgciule:

m : m (Makrod. Kante).

Bôhmeii (Przibram).

1 = 78° 20' 30" sehr gut

2 = 78 21 » »

= 78 gut16

6 = 78 17 sehr gut

7 = 78 17 40 ziemlich

8 = 78 17 gut

Jo 26 = 78 18 sehr gut

jf» 27 = 78 18 30 » «

Jo 29 = 78 16 50 » »

^2 30 = 78 19 20 .. »

Mittcl = 78" 18' 11"

Altai (Grube Smcinogorsk).

j\o 31 = 78° 19' 20" zicnilicli

jVs 32 = 78 21 sehr gut

J\ô 33 = 78 20 ziemlich

Mittel 78° 20' 7"

H a r z.

j\?. 24 = 78° 20' 10" gut.

Der mittlere Werth aus alleu 14 Messuugcn der

Krystalle aus den oben crwàhnten Fundorten wird:

«i: m = 78" 18' 45".

(Nach Rechuung = 78" 18' 4(i").

in : a.

BOhmcu (Przibram).

li! 7 = 129" 10' 30" ziemlich

Aud. Kante = 129 7 30 »

Mittel =- 129" 9' O"

H a r z.

JE 24 = 129" 11' 10" gut

Aud. Kante = 129 9 20 »

Mittel =: 129' 10' 15"

Der mittlere Wertli aus alh-n 4 Messungcn wird:

m : « = 129" 9' 38"

(Nach Rcchming = 129" 9' 23")

s : z (Makrod. Polkante).

Bohmen (Przibram).

J^j 4 = 91 " 19' 30" sehr gut.

Ural (Dorf Medwedjewa).

J\i: 9 = 91" 20' 0" ziemlich.

Trausbaikalien (Nertschinsk).

J\*« 34 = 91" 17' 40" gut

Mittel = 91° 19' 3"

(Nach Rcchnung = 91"22' 0").

2 : s (Mittelkantc).

Bohmen (Przibram).

J\: 6 = 128" 36' 0" ziemlich.

(Nacli Rcchnung = 128 '34' 2").

z : 0.

Bohmen (Przibram).

JE 4 = 135° 39' 30" ziemlich.

Transbaikalicn (Nertschiusk).

J\'« 34 = 135° 39' 0"gut

And. Kante =135 38 30 » •

Mittel -- 135° 38' 45"

Mittlerer Werth ans allen 3 Messungen wird:

z : = 135" 39' O".

(Nach Rechnung = 135H1' O").

s : m.

Bohmen (Przibram).

.]\: 6 = 154° 19' 30" ziemlich

And. Kante = 154 16 30 »

Mittd = 154" 18' 0"

(Nach Kcc]niung= 154" 17' l").

z : h.

Transbaikalicn (Nertschiusk).

Kl 34 = 134" 16' 30" gut.

(Nacli Reclmung = 134" 19' O").

: (Mittelkante).

Harz (Iborg).

J2 11 = 105" 21' 30" ziemlich

J\; 12 = 105 21 30 gut

^[. 13 = 105 24 ».

Jlj 14 = 105 22 10 ziemlich

Mittel = 105" 22' 18"



53 des Sciences de Saint -Pétersbourg. 54

Harz (Gnuid).

1 17 = 105° 18' 40" zicmlich

X 19 = 105 20 30 gut

Mittol = 105° 19' 35"

Unbekanuter Fundort (wahrsch. Harz).

:^ 21 = 105° 18' 0" gut

Xz 22 = 105 17 50 »

J2 23 = 105 16 »

Mittel == 105° 17' 17"

Frankreich (Auvergne).

je 25 = 105° 23' 0" sehr gut.

Mittlerer Werth aus allen 10 Messungen wird:

o:o = 105° 20' 19".

(Nach Reclmung = 105° 19' 56").

: c.

Harz (Iberg).

As 21 = 127° 23' 0" ziemlich

JE 12 = 127 22 50 gut

Mittel.= 127° 22 55"

Uiibekaniiter Fundort (wahrsch. Harz).

Jî 21 = 127°19'50"gut

d : cl (Mittclkante).

Bôhmeu (Przibram).

J\ç 3 = 77° 46' 30" ziemlich.

Harz (Clausthal).

:N2 1 5 = 77° 40' 0" sehr gut.

Harz (Grund).

Jï 16 = 77° 39' 50" gut

Il 27 = 77 36 10 »

Mittel = 77° 38' 0"

Der mittlere Werth aus allen 4 Messungen wird:

cl:d = ir 40' 38".

(Nach Rechnung = 77° 40' 10".)

d : c

Frankreich (Auvergne.)

JC» 25 = 141° 7' 50" sehr gut.

Transbaikalien (Nertschinsk).

:N: 34 = 141° 9' 40" sehr gut

Mittel

And.Kante= 52 39 40 (Compl.=

» » =127 20 10 ziemlich

127°20'20")gut

Mittel=127°20' 7"

Frankreich (Auvergne).

J: 25 = 127° 18' 50" sehr gut

And.Kantc= 127 18 » »

.. .. = 52 42 (Compl. = 127°18' 0")

sehr gut

» » = 52 42 10 (Corapl. = 127 17 50)

sehr gut

Mittel =127° 18' 10"

Der mittlere Werth aus allen 9 Messungen wird:

o:c= 127° 19' 52".

(Nach Rechnung = 127° 20' 2").

: d.

Frankreich (Auvergne).

JV» 25 = 118° 11' 40" sehr gut.

(Nach Rechnung = 118° 11' 26").

141° 8' 45"

(Nach Rechnung = 141° 9' 55".)

d : h.

Transbaikalien (Nertschinsk).

^ 34 = 128° 51' 20" sehr gut.

(Nach Rechnung = 128° 50' 5".)

Die zum Vergleich beigefiigten berechneten WinUcl

sind aus dem folgenden Axenverhaltniss :

a:b:c= 1,61004: 1,22803: 1,

welchcs ich aus den von mir ausgefiihrten Messungen

abgeleitet habe, erhalten.

4. Titanelsen.

Eine ziemlich ausfiihrliche Abhandlung iiber das

Titaneisen vom Ural habe ich in den «Mémoires de

l'Académie des sciences de St.-Pétersboni-g, Vif série,

Tome XXII, J\« 3» geliefert. Hier werde ich nur cinen

kurzen Auszug aus diescr Arbeit geben.

Man nimmt gewohnlich an, dass die Winkel des Ti-

taneisens (Ilmenit) fast idcntisch mit denen der Eisen-

glanzkrystalle sind und dass, in krystallographischer

Hinsicht, die wcsentliche Verschiedenheit zwischeu

4*
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Eis(?!iglaiiz uud Titaneisen nur darin besteht, dass die

Krystallformeu des crsten Minerais als hcmiëdrische

(skalenoodrisclie Heniiëdrie) und die dos zweiteu als

tdurto'èdrische (rhoniboëdrisclic Tctartoëdrie) Foi'nien

erscheinen. Gustav Eose zweifelte sogar auch daraii,

dass dièse bis jetzt angenomraene einzigc krystallogra-

phische Verscliiedenbeit wii'klich existirt und war ge

neigt, das tetartoëdiislie Aussehen desTitanoisens durcli

unvollkommene Ausbildung der Krystalle zu erklaren.

Sclion im Jalire 1853 konnte ich, durcli approxi-

mative Messungen der Ilmenit- Krystalle, die Gleieh-

lieit der ^Yinkel der bciden INIineralien niclit lieraus-

tinden, und ieli erwahnte sclion damais, dass meine ap-

proximativen Messungen die Neigung der Fliiche des

Grund-Rliomboëders zuni basischen Pinakoid kleiner

geben als die bei den Eisenglanzkrystallen. Spiiter

(vergl. Mat. z. Min. Kusslands, PhI. VI, S. 248) babe

icli meine damaligen approximativen Messungen gelie-

fert und, als Mittel ans denselben, fiir die oben ge-

nannte Neigung B : o den Winkel = 122^4' 32" er-

lialten.

Mir kam es also immer vor, dass die Winkel des

Titaneisens von denen des Eisenglanzes ziemlich ver-

scbieden sein miissen. Nuu babe icb in ganz letzter

Zeit einen kleinen ausgezeichnet gut ausgebildeten

Krystall ans der Goldseife Atlianskoi (bei Miassk, Ural)

ganz ausfiilaiicli untersucht und seine AVinkel mit einer

seltenen Genauigkeit gemessen. Durcb dièse Beobach-

tungen ist es mir nicbt allein gelungen zu beweisen,

dass die Winkel des Titaneisens bedcutend verscbieden

von denen des Eisenglanzes sind, sondei'u dass aucli die

Krystallreilie dièses Minerais wirklich fcfartoëdrisch

ist, woran ubrigens icb auch sclion friilier niclit ge-

zweifelt babe.

Der von mir untersuclitc Krystall bat ungefalir 3

Millimeter im Durcbmesser*); auf der hier beigefiig-

ten Figur ist er in borizoutaler Projection abgebildet.

Jcde einzelne Flaclie dieser Figur ist durcb eiue be-

sondere Nummer bezeicbuet, uni naclilier meine zalil-

reicben Messungen und Bercchnungen besser zu ver-

stiindlicben.

*) Diiîsen Krystall crhielt ich schon vor c-iaigen Jaliren ain

Ural voii Ilrn. Berg-In,t,'cnii!ur G. v. Redikortzcw als liroi)kit-

krystall. Scliou damais erscliien cr mir als niclit ganz verstixiullich,

weshalb ich ihii mit den pjxemplaren aufbewahrte, wclclic zu IJulur-

suchungcn bcslimmt warcu.

In den
Figuren

In diesem Krystalle sind folgendc Formen vereinigt

Rhomboëder der ersten Art.

Nach Weiss

Ç H- (a : |b : |b : oob)

R -*- (a : b : b : oob)

t — (a: 2b : 2b : cx)b)

d — (a: .^b : },h : oob). . . .

Nach
N a u m a n n

P

4

_|P
4

_2P
4

TT .

n

Rhomboëder der zweiteu Art.

-+- (a : 3b : fb : 3b)

. . . . -*- (a : |b : |b : |b)

....-(a:|b:|b:fb)

2P2

fP2

|P2

Rhomboëder der dritten Art.

,..H-}(a:|b:^b:fb) ,-r2P5
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lu den»

Figuren
Nach

Naumaun

Hexagonales Prisma (1er zweiten Art.

/. (ooa:2b:b: 2b)

Basisches Piiiakoid.

{a : oob : c^ob : oob)

cxjP2

OP

T
Das Rbomboëder der dritten Art x ist ganz neu fiir

das Titaueiseii, uiid das Rliomboeder der zweiten Art

TC war bis jetzt nur in auslàndisclicn Krystallen be-

kannt.

Da der Krystall ganz gut ausgebildet war und sebr

glatte und glanzende Flachen besass, so konnte ich

26 Winkel mit der grussten Genauigkeit (mit Hilfe

des Mitscherlicb'sclien Goniometers, welches mit

dnem Fernrohre versehen war) und ungefàhr 110

Winkel auf approximative Weise (vermittelst des ge-

wobnliclien Wollaston' scben Reflexionguniometers)

messen. Die genauen Messungen sind niimlich fol-

gende

:

Nach Messung. Nach Rechuuug.

Ç,^ : = 147° 23' 20" selir gut.

Çg": = 147 23 30 »

Mittel = 147° 23' 25" 147° 24' 2"

L : L = 108° 45' 10" sebr gut.

^3 = ^

Mittel

108 44 30 »

108° 44' 50" 108° 45' 44"

Ç^ : i^ = 145° 42' 30" sehr gut.

^s-K 145 42 40

Mittel = 145° 42' 35" 145° 42' 54"

TC == 159° 19' 30" sebr gut.

7i:„ 159 17 50 gut.?3

Mittel = 159° 18' 40" 159° 18' 43"

K.,:Çs= 124° 22' 30" gut 124° 22' 29"

t^ : = 141 21 50 sebr gut.

t.^: = 141 22

t.r. = 141 22

gut.

sehr gut.

Mittel = 141° 21' 57" 141° 21' 42"

^, : TC, = 125° 2' 0" sehr gut.

L 125 30 gut.

^ : TT, =

Mittel =

f, : t.^ =
t, : h =

Mittel =

^1 : ^2

TC^ : t:.

Nach Messung.

160° 10' 10'

160 10

Nach Rechnuog.

160° 10' 10" gut.

160° 10' 5 160° 10' 33"

101° 58' 40" sehr gut . .
101° 57' 23"

114° 32' 30" gut.

114 33 40 »

114 30 30 »

t:
I

• 3

Mittel

n:„ =

114° 32' 13" 114° 31' 50"

108° 3' 30" gut.

108 3 »

108 3 50 ).

Mittel = 125° 1' 15" 125° l' 37"

TC, :

TC,, :

Mittel

= 108° 3' 27" 108° 3' 16"

= 137° 17' 20" sehr gut.

^ 137 18 20 » ).

= 137 16 30 gut.

= 137° 17' 23" 137° 17' 29'

Also die gemessenen Winkel stimmen mit den be-

rechneten so gut ùberein, wie es nicht besser sein

kann.

Die berechneten Winkel wurden aus folgendem

Axenverhâltnisse berechnet:

a:b:b:b = 1,38458 : 1 : 1 : 1.

Obgleicb die Winkel und die rhomboëdrische Te-

tartoëdrie des Krystalls mir genug gezeigt haben,

dass dieser letztere kein Eisenglanzkrystall sein kann,

um jedocli nicht andere Eigenschaften desselbeu un-

beriicksichtigt zu lassen, die sich zur Beobachtung

eigneten, so prûfte ich seinen Strich, sein Verhalten

vor der Magnetnadel und sein spec. Gewicht. Den

Strich erhielt ich ganz schwarz ohne die gcringste Spur

von einer rothen Farbe; auf die Magnetnadel bat der

Krystall gar keine Wirkung hervorgebracht; sein

spec. Gewicht, als Mittel aus zwei Wagungen, habe

ich = 4,75 erhalten.

5. Zinkbiende,

Um etwas nâher zu ermitteln, in welchem Grade

die Winkel der gut ausgebildeten Ki'ystalle des tes-

seralen Systems den bereclineten Werthen entsprechen,

habe ich fûnf ausgezeichnet schone, durclisichtige Zink-
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blende - Krytalle vom Binnen- Thaïe ganz genau, mit

Hilfe des Mitscherlich'schen Goniometers, geraes-

sen. In den gemessonon Krytallen waren folgende For-

men vcreinigt:

Tctraëder o = h- § und o' = — », und Wurfel

c = ooOoo.

Die Resultate dieser Messungen waren folgende:

: (Tetraëder-Kante).

Kr. :^« 1 = 70^31' 55"

And. Kante = 70 31 40

Mittel = 70° 31' 48" (Compl. = 109° 28' 12").

Nach Rcchnung = 70° 31' 44".

: o' (Oktaëder- Kante).

Kr. ^ 1 = 109° 27' 55"

» J2 4 = 109 27 40

„ Jo 5 ^ 109 27 30

Mittel = 109° 27' 42"

Nach Recliming = 109° 28' 16".

: c (Coiubinationskante).

Kr. I2 1 = 125° l(i' 35"

And. Kante = 125 15 25

» » = 125 IG 30

» » = 125 16 50

Kr. :N» 2 = 125 15 30

And. Kante =125 15 30

Kr. .T\» 3 = 125 15 50

And. Kante =125 15 40

Kr. J^ 4 = 125 14 40

Kr. Xi 5 = 125 15 50

And. Kante = 125 16

» » = 125 16

ces astres au méridien de notre observatoire"; elles

sont corrigées de la réfraction et du parallaxe; nous les

avons comparées aiLx positions des planètes, que l'on

trouve à la même époque dans le Naufkal Almanac

anglais. Sous le titre: Obs. — Cal. nous donnons les

différences entre les résultats d'observations et les

épliémérides.

Opposition de la planète Keptnne en 1874.

L'azimut de la lunette méridienne a été souvent

vérifié par les observations du temps des passages de

l'étoile polaire (aUr. min.) au méridien; les étoiles de

comparaison ont été: ePiscium, Tjriscium, vPiscium

et l" Ceti, d'après le Nautical Almanac. Les résultats

de nos observations sont consignés dans le tableau

suivant:

Mittel = 125° 15' 52"

Nach Rcchnung = 125° 15' 52".

Also stehen die gemessenen und berechneten Win-

kel mit einander in voUkommener Ûbereinstimmung.

Date.
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Date.

1874.

NoT. 27
Dec. 8

16

Asc. droite

app.

4''24"'li;92

12 26,28
4'' 4"'12;69

Obs. - Cal

-0523
-0,26
-0Î33

Moyenne . . .

.

- 0Î27

Décl. app. Obs. - Cal.

14°31' 14"4

30 25,9
•14°35 4?9

-3:8
-66
-5:8

Moyenne.

.

1%

Studien uber Blut. Von Heinrich Struve. (Lu le 18

mars 1875.)

Im weiteren Verfolge mciner Blut-Untcrsuchiingeu,

iiber die icli zuletzt im Novcmbcr') 1873 berichtete,

war es mir vou Wichtigkcit, mciuc Studicu auf môg-

lichst viele Blutsorten ausziulchnen. lu dieser Absicht

verscliaffte icli mir unter anderem , Dank der freund-

lichen Zuvorkommcnkcit dos Veterinararztcs W. Bo-

lotow, einc grossere Quantitiit frisclicn Pferdcblutes,

das uiimittelbar nacb dcm Auslassen mit einem Stabe

sorgfaltig gesclilagen war, um es in bckannter Weise

zu defibriniren.

Dièses Blut diente uiiu iu der Folge zu verscliie-

deneu Versucben, von wclclien ich hier eiuigc liervor-

lieben mochte, obgleich aucb sic wiedcr uur Apho-

rismen sind; docli das Material, das zu verarbeiteu

ist, wilclist mir iiber don Kopf, uud ans diesem Grunde

selic ich micli scliou genOthigt, in eiuzelnen kleinen

Notizen meine Erfahrungen dcm wissenschaftlichen

Publicum zu ûbergeben.

Pferdeblut ist scliou liiiufig der Gcgenstaud wissen-

scliaftliclicr Untersucliungcn gcwcscu, ja mau kanu

sageu mit bcsoudcrcr Vurliebc liât man immer dièses

Blut beuutzt, tlieils weil es iiberaus leiclit zugilnglich

ist, tlieils und wohl vorziiglich weil sich aus dem

defibriuirtcn Pferdeblut mit grosser Leichtigkeit die

Blutkorpcrclicn aus dcm Scrum absetzcn. Dièse Er-

scheiuung war auch mir von Bedeutuug.

Das frische defibrinirte Blut wurde, um es von klei-

nen Fibrintlicilen zu trcnnen, dureb ein I^einenfilter

gelassen und darauf in zwei gleicb bohe graduirte

Cylinder gegeben und wahrend 36 Stuuden bel einer

niediigen Temperatur (0 bis h- 5°) der Ruhe liber-

lassen. Die Absonderung der Blutkôrpercben erfolgte

in ausgezeiclineter Weise und in beiden Cylindeiii

batte sich die Blutfliissigkeit in zwei gleiclie Theile

1) Bullctiu T. XIX, p. 421—432

gctlicilt. Unten im Cylinder batten sich auf 150 G. C.

die Blutkôrpercben angesammelt, wahrend uber dem-

selben 150 C. C. das Sérum ausmachte, das durch auf-

gelôsten Blutfarbestoff eine rotlie Farbe batte. Das

Sérum koniite vollstandig von der dickcn Blutkôrper-

chenmasse abgegossen wcrden und mit Hûlfe des Mi-

kroskopcs konnten in demselben nur iiberaus selten

einzelne Blutkorperchen aufgefunden werden.

Das specifische Gewicht dièses Scrum ergab sich

tei _4_ 14° R. zu 1,0227, wahrend das der Blutkor-

perchenmasse gleich 1,0977 gefunden wurde.

Sowohl vom Sérum als auch von der Blutkôrperclien-

masse wurden bcstimmte Quantitaten auf Hache Uhr-

glâser unter der Luftpumpe iiber Schwefelsaure uud

Chlorcalcium zum Abdampfeu gcgebcu. Hierbei war

es intéressant, zu verfolgen, wie schnell die Blutkôr-

perchenmasse unter der Luftpumpe eintrockncte, wah-

rend eine dreifach kleinere Quantitat Scrum eine be-

deutcnd langere Zeit unter sonst gleichcu Umstanden

verlangte.

Die Blutkorperchenmasse uberdeckte sich ziemlich

rasch mit einer diinnen leimartigen Schicht, die spâ-

ter aufgcrissen werden musste, damit die uuteren,

thcils rotben, tlieils dunkelscliwarzen fliissigen Massen

weiter austrockneu konnten. Bei diesem Umrûhreu

wurde eine kleine Probe der noch fliissigen Blutmasse

auf ein Objectglas gegeben und nacli dem Ubcrdecken

mit dem Deckglase unter dem Mikroskope untcrsucht,

wobei sich in grosstcr Menge noch unveranderte Blut-

kôrpercben beobachten liessen. Die Masse verbreitete

dabei eineu schwach faulen Gerucli, uud naclidem

diesc Probe unter dem Dcckglaschen an der Luft, ein-

getrocknet war, konnten an dem Rande der Deckglas-

chen die best ausgebildetcn Blutkrystalle beobachtet

werden. Dièse Krystalle , spater durch das fernere

Eintrocknen und Platzen des Blutes durch schwarze

duiiklo Risse durchsetzt, erhielten sich Wochenlang,

ja selbst liber Jahr und Tag, obgleich sic ununter-

brochen allen Einwirkungen des Lichts und der Luft

ausgesetzt gewesen warcn.

Im quantitativen Versuche gabcn 7,240 Grm. Blut-

korperchenmasse 2,487 Grm. oder 34,357, eingetrock-

nete Masse. Dieser Rûckstand von glanzend dunkel-

schwarzer Farbe, leiclit zerbrechhch, lôste sich im

Wasser vollstandig auf und dièse Losung gab bei hin

reichender Verdunnung das schonste Saucrstoff-Hàmo-



63 Bulletin de r/tcadëmle Impériale 64

globin-Spectrum; so wie aber die Lôsung concentrir-

ter genommen wurdo, zeigte sicli augenblicklicli der

das Vorliandensein von Methhamoglobiu charakteri-

sirende Absorptionsstreifen. Wnrden von diesen Lô-

sungen kleine Quantitatcn auf Ulirglaser wieder unter

der Luftpumpe abgedampft, so crliielt man bei Prii-

fung des rothen Riickstandes die deutlichsten Streifen

des Sauerstoff-Hamoglobins.

Wie schon obcn gesagt, erfolgtc das Eintrocknen

des Serums unter der Luftpumpe bedeutend langsamcr,

doch scbliesslicli trocknete es zu einer rotlien leim-

artigen Masse ein, die auf dem Glasc in melirere Stiicke

zerplatzte.

Im quantitativen Versuche gaben 35,607 Grra. Sé-

rum 3,433 oder 9,Cl7o Rûckstand, der sicli im Was-

ser mit rother Farbe wieder aufloste unter Hinterlas-

sung von Spuren einer weissen Substanz. Betraclitete

man eine diinne Scheibe dièses Riickstandes unter dem

Mikroskope, so erkannte man in einer homogcn roth

gefarbten Masse deutliche Krystallaussclieidungen in

der sogenannten Dumbellform '"), die auf kolilensaure

Kalkerde hinwiesen. Deutlicber treten dièse Krystall-

formen auf, wenn man eine kleine Probe des trocknen

Serums auf dem ObjectgLase mit Wasser beliandelte

und nach einiger Zeit untersuchte. Dass dièse Krystalle

aus kolilensaurem Kalk besteben, davon konnte man

sicb auch mit cliemiscben Reagentien (iberzeugen.

Hierzu liât man nur nothig, ein Stiick der trocknen

Serummasse mit verdûnnter Salzsiiure zu iibergiessen,

wobei sich die 01)eiflaclie des Serums mit einer Menge

kleiner Gasblasen iiberzieht. Die gelbrothe Farbe des

Serums gelit in eine braune iiber, ohne sich aber wei-

ter aufzulosen oder an Durcbsiclitigkeit zu verlieren,

und wenn man dann nacli einiger Zeit das Stiick aus

der Saure herausniramt, uni es wieder unter dem Mi-

kroskope zu untersuclien, so findct man, dass obigo

Krystalle verscliwunden sind. Priift man darauf die

Salzsaure- Lôsung mit Oxalsaure und Ammoniak, so

erhalt mari augenblicklicli den charaktcristisclien Nie-

derschlag von oxalsaurem Kalk.

Die braun gefârbte, in Salzsaure -lialtigem Wasser

unlosliclie Masse lôst sich in reinem Wasser vollstan-

dig auf.

Ûberaus intéressant sind die Erscheinungen, die die

2) Vergl. Funke, Atlas (1er physiologischen Chemie. Leipzig

1858, Taf. I, Fig. 3.

trockne Serummasse vor dem Spectralapparate zeigt.

Man erhalt namlich hier unmittclbar das Spectrum,

das uns Preyer^) in seiner bekannten Sclirift: «Die

Blutkrystalle» auf der Tafel I, Spectrum 11, veran-

schaulicht bat und dazu folgende Erklarung giebt:

«Spectrum 11. Hamatin, reducirtes Hiimatin.

«Erhalten durch Erwârmen von alkalischen 0^ Hb-

«Losungen mit viel Schwefelalkali, auch durch Kochen

«von Blut und Kalilauge, oder durch Vermischen

«sauerstofffreien Blutes mit ausgekochter Kalilauge

«unter Luftabschluss, oder durch Erwârmen einer al-

«kalischen Hiimin- oder Hiimatinlosung mit etwas

«Schwefelnatrium, oder durch Réduction von O^Hb in

«alkalischer Lôsung. Das Spectrum unterscheidet sich

«von allen anderen durch die ausserordentliche Inten-

«sitat des ersten selir scliarf begranzten Absorptions-

«bandes Htna : GSV^— 70% (65— 71). Das zweite,

«Htnp ist ungleich schwacherund schlechterbegrenzt:

«76— 81 und pflegt bei Bereitung der Lôsung etwas

« spater als Htn a zu erscheinen. Beide Streifen ver-

«schwinden vollstilndig , wenn der Lôsung reichlich

«Sauerstoff zugefiihrt wird oder wenn dieselbe zum

«Sieden erhitzt wird. Beim Abkiililen und ruhigen

«Stehen erscheint aber Spectrum 11 bald wieder.

«Roth wird sehr wenig, selbst von concentrirten Lo-

ft sungen, absorbirt, Blau und Violett dagegen stark,

«weniger in ganz reinen Losungen als in alkalischen

«Blutlosungen.»

Meine Bestimraungen der Absorptionsstreifen im

Spectrum der trocknen Serummasse sind folgende:

65,3 — 68,8 dunkel, sehr scharf begrànzt;

68,8— 75,0 grun;

75,0— 7 7, 6 dunkel, aber schwacher und nicht so

scharf als beim ersten Streifen.

Dièse Bestimraungen stiiumeu so genau iiberein mit

denen von Preyer, als nur zu wiinschen ist.

Lost man dièse trockne Serummasse in Wasser auf,

so verschwindet obiges Spectrum voUstilndig, und man

bat nur das einfache O^Hb- Spectrum, namlich: 62,6

bis 64,3 dunkel, spater werden von 70,6—75,0 dun-

kel, somit das von Preyer'') aufgefiihrte Blutspectrum

mit 0,097(1 Hiimoglobin.

Dampft man dièse Lôsung nach der Trennung von

3) W. Preyer, Die Blutkrystalle. Jena 1871, S. 231.

4) Preyer 1. c. Taf. I, Spectrum 4.
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' unlôslichom kolilcnsaiirem Kalk durcli Filtratioii wic-

der untcr der Luftpumpe ûber Scliwefclsiiure ab, so

erliiilt mail einen rotli gefârbten leimartigen Riick-

stand, in dessen Inncrem man mit Hiilfe des Mikro-

skopes keine Krystalle mehr beobachtcii kann. Vor

dem Spectralapparatc aber uiitersuclit, giebt dieser

Rûckstand an einzeliicn Stellen das deutlichste O^Hb-

Spectrum, an anderen Stellen wiederum das friihere

Spectrum, und scliKesslicli sieht man wieder an ande-

ren Stellen beidc Spectra zusammcn , namlich vier

verscliiedcne Absorptionsstreifen. LOst man diesen

Riickstand wieder im Wasser auf und dampft wieder

ab, so erhalt man einen Rûckstand, der nur die 0,Hb-

Streifen erkennen lasst.

Als in gleicher Weise die oben genannte kleine

Blutkôrperchenprobe, die auf einem Objectglase unter

dem Deckglase angetrocknet war, vor dem Spectral-

apparate gepriift wurde, zeigten sicli beide genannte

Spectra, bald getrennt, bald zusammen.

Dièse bescliriebenen Spectral- Erscheinungen ver-

ândern sich iiberaus langsam, denn sowohl mit der

trocknen Serummasse, die in einem Stôpselglase am
hellen Tagesliclit aufgelioben wird, als auch mit joner

Probe auf dem Objectglase konntcn nacli 14 Monaten

noch dieselben Absorptionsstreifen, nur unbedeutend

scliwâcher, hervorgerufen werden.

Das Auftreten der beschriebenen Krystalle von koh-

lensaurem Kalk im eingetrockneten Sérum sclieint rair

neu zu sein und durchaus keine gewohnliclie Erscliei-

nang, denn in der Folge habe ich noch mehrere Maie
Sérum von anderem Pferdeblut oder auch von ande-

ren grasfressenden Thieren (Ochs, Schaaf) in gleicher

Richtung untersucht, doch immer mit negativem Re-

sultate. Die Erscheinung der Kalkkiystalle darf uns

eigentlich niclit in Erstaunen setzen, denn, wie be-

kannt, zeichnct sich niclit allein der Pfcrdeharn durcli

einen Gehalt von kohlensaurcr Kalkerde ans, sondern

auch im Parotidenspeichel ist sie nachgewiesen wor-

den, ja in einem Pferde - Speichelstein fand Las-
saigne^) 83,367o kohlensaure Kalkerde. Und schliess-

lich wâre noch zu bemerken, dass Weber^) in der

Asche aus dem Pferdeblut- Sérum 2,287„ Kalkerde

und 4,407„ Kohlensaure gefunden hat.

Schwerer scheint es mir, eine môgliche Erklârung

5) Lehmann, Lehrb. der phys. Chemie. 1853. I, 396.

6) Gorup-Besanez, Lehrb. der phys. Chemie. 1862. S. 325.

Tome XXI.

fur das Auftreten des interessanten Spectrums anzu-

balmeu, zumal in Betracht der chemischen Agenticn,

die Preyer benutzte, um die beschriebenen Ab-
sorptionsstreifen hervorzurufen. In dieser Hinsicht und
in der Voraussetzung , dass vielleicht das Auftreten

dièses Spectrums durch den grosseren Alkaligehalt

des Serums hervorgerufen werden kônnte, vermischte

ich eine conccntrirte Lôsung ausgetrockneter Blut-

korperchen von Pferdeblut mit frischem Hidmereiweiss

und trocknete diesc Losung unter der Luftpumpe ein.

Das Résultat entsprach aber durchaus nicht meinen

Erwartungen, indcm die trocknc Masse nur das Sauer-

stoô'-Hamoglobin-Spectrum zeigte.

Sur quelques dérivés du lépidène, suite de l'article du

Bull. T. XX. Par N. Zinin. (Lu le 20 mai 1S75.)

Dans un article: Siu- quelques dérivés de la ben-

zoïne (Bull, de FAc. Imp. des se. de St.-Pétersbourg

T. XL) j'ai montré que le lépidène dissout dans l'acide

acétique bouillant est converti par le brome en bibrom-

lépidène; ce corps soumis à l'action des agents oxy-

dants est facilement transformé en un bibromoxylépi-

dène aciculaire. Le produit obtenu par l'action de

l'acide azotique sur le bibromlépidène dissout dans

l'acide acétique bouillant cristallise en aiguilles et res-

semble beaucoup d'après son aspect extérieur, au bi-

chloroxylépidène aciculaire. Une partie de ce corps

exige 40 parties d'acide acétique bouillant pour se

dissoucb-e; il est très peu soluble dans l'alcool et dans

l'éther; il fond à 222° C. et se prend par le refroidis-

sement en masse cristalline, radiée; quand il a été sur-

chauffé il ne cristallise plus, mais se solidifie en masse

transparente, résineuse, qui se laisse facilement par-

tager en deux dérivés bromes correspondants aux deux

dérivés chlorés, que l'on obtient en surchauffant le

bichloroxylépidène aciculaire. — Les dérivés bromes

sont isomères ou bibromoxylépidène aciculaire; un

de ces dérivés très peu soluble ne se trouve qu'en

petite quantité dans la masse résineuse; l'autre pré-

sente une substance résineuse qui se dissout facilement

dans l'alcool, l'éther et l'acide acétique et qui est pré-

cipitée de ses solutions par l'évaporation ou le refroi-

dissement en forme d'huile ou de résine; il correspond

à l'oxylépidène lamelleux et donne par l'action d'une
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solution alcoolique de potasse ou de soude caustiques

un acide bibromoxylépidiquc, qui est produit par l'ad-

dition d'une molécule d'eau à une molécule du bibrom-

oxylépidène. Cet acide est monobasique, il se dissout

dans l'acide acétique bouillant et cristallise très bien

par le refroidissement de sa solution en forme de pla-

ques hexagonales, régulières. Le bibromoxylép. acicul.

est converti en sou isomère peu soluble par une ébul-

lition prolongée dans une solution alcoolique do po

tasse ou de soude caustique, pris en quantité insuf-

fisante pour le dissoudi-e à la température de l'ébuUi-

tion; cet isomère correspondant à l'oxyl. octaédrique

est identique avec l'isomère peu soluble contenu en

petite quantité dans le bibromoxylép. acicul. sur-

chauffé; — il est presque insoluble dans l'éthcr; 6G

parties d'acide acétique et 1000 partie d'alcool bouil-

lant cà 957„ u'en dissolvent qu'une partie seulement;

les solutions refroidies déposent le corps en forme de

plaques rhombiqucs, assez épaisses, qui se réunissent

ordinairement en groupes présentants l'aspect de bran-

ches d'arbre; les cristaux sont colorés en jaune-citron-

claire, tandis que leurs solutions paraissent être in-

colores. Le corps fond à 239° C; chauffé au-dessus

de cette température il se transforme en son isomère

résineux correspondant à l'oxyl. lamelleux.

Le bibromoxylépidène aciculaire et son isomère peu

soluble, dissouts dans l'acide acétique et soumis à l'ac-

tion du zinc, produisent deux corps: le bibromlépidène

et l'hydrobibromoxylépidène; le premier est identique

avec le bibromlépidène que l'on obtient directement

par l'action du brome sur le lépidène dissout dans

l'acide acétique bouillant: une partie de ce corps exige

44*) parties d'acide acétique bouillant pour se dis-

soudre, il fond à 190° C. L'hydrobibromoxylépidène

est très peu soluble dans l'alcool et l'éther; 172 par-

ties d'acide acétique bouillant n'en dissolvent qu'une

partie; il cristallise par le refroidissement de la solu-

*) La solubilité de ce corps, ainsi que du lépidèuc, de l'oxyl.

acicul. et octaédr. et du bichloroxyl. acicul. a été déterminée et

donnée dans nos articles précédents pour un acide plus faible que
l'acide employé pour les autres corps; je donne ici la solubilité des

corps indiqués pour ce dernier acide dont le poids spécifique était

1,0659 et dont 121 parties saturaient 100 parties du carbonate de

sodium.

Une partie du lépidène se dissout dans 16 parties.

Une partie d'oxylépidène aciculaire dans 18,5 parties.

Une partie d'oxylépidène octaédrique dans 42 parties.

Une partie du bichloroxyl. acicul. dans 10,8 p. de cet acide

bouillant.

tion en aiguilles fines et courtes qui se réunissent en

forme de rayons. La réaction du zinc sur le bibrom-

oxylépidène aciculaire se produit facilement en obser-

vant les conditions suivantes : on verse 1 2 parties d'a-

cide acétique sur une partie du bibromoxyl. acicul.,

on fait bouillir le liquide et on y projette du zinc;

d'abord tout le bibromoxylépidène se dissout, mais

la solution est bientôt troublée par un dépôt cristal-

lin, lors même qu'on ne cesse pas de la faire bouil-

lir; après avoir chauffé encore quelques minutes on

verse le tout dans de l'eau, on lave bien le précipité,

on le sèche et on le traite avec de l'éther; la plus

grande partie en est dissoute, il ne reste que 207o à

peu près d'une poudre cristalline qui n'est autre chose

que Thydrobibromo.xylépidène presque exempt de toute

substance étrangère, pour l'avoir parfaitement pur, on

n'a qu'à le faire cristalliser une ou deux fois dans l'a-

cide acétique. Le corps dissout dans l'éther est le

bibromlépidène qu'on peut purifier par une cristallisa-

tion dans l'acide acétique ou dans l'alcool. Observons

que le bibromoxylépidène aciculaire arrosé avec de

l'alcool et soumis à l'action de l'amalgame de sodium

et le bibromoxylépidène peu soluble soumis à l'action

du zinc dans l'acide acétique, se comportent comme

les bichloroxylépidènes correspondants soumis aux mê-

mes réactions.

L'oxylépidène aciculaire est transformé par l'action

du brome en bibromoxylépidène identique avec le com-

posé obtenu par l'action de l'acide azotique sur le bi-

bromlépidène; la forme cristalline, les propriétés phy-

siques, les métamorphoses et la quantité du brome

sont les mêmes pour les deux corps. Eu versant du

brome en excès, mais par petites portions, dans une

solution bouillante de l'oxylépidène aciculaire dans

l'acide acétique, puis refroidissant la solution, lavant

le dépôt formé avec de l'alcool et le recristallisaut

dans l'acic. acétique on obtient le bibromoxylépidène

aciculaire en quantité presque théorétique. — Il parait

que le brome n'agit pas sur l'oxylépidène octaédrique;

on a dissout ce corps dans l'acide acétique bouillant,

on a ajouté du brome en excès, on a fait bouillir quel-

que minutes, mais on n'a obtenu par le refroidissement,

que des cristaux du corps non altéré.

En faisant bouillir quelque temps une solution du

bicliloroxylépidène aciculaire dans l'acide acétique

avec du zinc on y voit se former après le refroidisse-
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ment des cristaux aciculaircs semblables aux cristaux

de l'oxylépidène aciculairc, c'est cette observation

qui m'a fait dire dans l'article du Bulletin T. XX que

le bichloroxylépidène aciculaire paraît ne pas être

altéré par une ôbullition de sa solution avec du zinc;

l'action très énergique que le zinc exerce sur le bi-

bromoxylépidène aciculaire dans l'acide acétique, m'a

fait reprendre l'expérience avec le bichloroxylépidène

aciculaire, et j'ai trouvé que ce deniiei- corps est aussi

très facilement attaqué par le zinc ; la réaction se pro-

duit le mieux en procédant de la manière suivante:

on fait bouillir 7 parties d'acide acétique avec une

partie du bichloroxylépidène aciculaire, on ajoute du

zinc et on voit bientôt se produire une réaction accom-

pagnée d'un dégagement de bulles, tout le bichlor-

oxylépidène se dissout, mais après quelques instants la

solution se trouble de nouveau par le dépôt des cri-

staux aciculaires, on la fait bouillir encore un peu et

on la jette avec les cristaux dans de l'eau, on lave bien

le précipité, et on le sèche; en traitant ce précipité

avec de l'éther on trouve qu'il consiste en un mélange

du bichlorlépidône aciculaire avec de l'hydrobichlor-

oxylépidène. On obtient ordinairement 15 parties de

de l'hydrobichloroxylépidène et 60 parties du bichlor-

lépidène pour cent parties du bichloroxylépidène aci-

culaire soumis à l'action du zinc. — Le bichlorlépi-

dène formé dans cette réaction se dissout facilement

dans l'éther, il fond à 1GG° C; 174 parties d'alcool

bouillant et 12,5 parties d'acide acétique en dissolvent

une partie, il est par conséquent identique avec le

bichlorlépidènp obtenu par l'action du zinc sur le

bichloroxylépidène peu soluble. On peut dire main-

tenant que la méthode la plus avantageuse pour pro-

duire l'hydrobichloroxylépidène (ou l'hydrobibrom-

oxylépidène) consiste à faire agir l'amalgame de so-

dium sur le bichloroxylépidène aciculaire (ou le bi-

bromoxylépidène aciculaire) dans l'alcool et la meil-

leure méthode pour produire le bichlorlépidène acicu-

laire consiste à traiter par le zinc le bichloroxylépi-

dène aciculaire dans l'acide acétique bouillant. —
Le bichlorlépidène aciculaire est transformé par

l'action des agents oxydants en bichloroxylépidène

aciculaire identique avec celui que l'on obtient par

l'action du phosphore pentachloré sur le lépidène sous

certaines conditions bien déterminées; il suit de là

que le bibromlépidèue produit par l'action du brome

sur le lépidène dans l'acide acétique ainsi que le bi-

bromlépidèue produit par la réduction du bibrom-

oxylépidène correspond à ce bichlorlépidène aciculaire,

et non à celui qui a été obtenu par l'action du per-

chlorurc de phosphore sur le lépidène en observant

les conditions indiquées dans l'article du Bull. T.

XVm. p. 273.

Il existe donc une analogie complète entre les dé-

rivés chlorés et les dérivés bromes du lépidène, que

nous avons décrit, mais la différence que l'on observe

quelquefois dans l'action du chlore et du brome sur

la même substance organique, se manifeste aussi pour

le lépidène: en faisant agir le chlore sur le lépidène

dans l'acide acétique bouillant ou refroidi, je trouvais

que dans cette réaction le lépidène se transformait en

oxylépidène aciculaire et il ne se produisait jamais du

bichlorlépidène aciculaire. La conversion complète du

lépidène en oxylépidène se produit facilement en chauf-

fant à l'ébullition 10 parties d'acide acétique avec

une partie du lépidène et en faisant arriver dans le

liquide un courant rapide du chlore; d'abord on voit

se produire une réaction très vive accompagnée d'une

effervescence tumultueuse, causée en partie par le dé-

gagement de l'acide chlorhydrique
,
puis tout le lépi-

dène se dissout et bientôt des cristaux aciculaires com-

mencent à se former dans le liquide, on éloigne alors

le tube adducteur du chlore, et une quantité de l'oxy-

lépidène correspondante à la quantité du lépidène sou-

mis à la réaction est précipitée en forme de cristaux.

— Si, au lieu de retirer le tube adducteur et de re-

froidir le liquide, on la fait bouillir et l'on continue à

y faire arriver du chlore, on verra après un certain

temps que les cristaux aciculaires ont disparus et

alors le liquide transparent, coloré en jaune, dépose

par le refroidissement deux espèces de cristaux: les

uns sont des aiguilles tenues, groupées en deraisphères

jaune-citron; qui se déposent sur les parois du vase;

—

les autres sont des grains tout-à-fait blancs, accolés les

uns aux autres en groupes qui ne présentent pas de

formes déterminées. — Les premiers donnent par des

cristallisations répétées de l'oxylépidène aciculaire non

altéré et un corps particulier qui cristallise en forme

de plaques quadrangulaires assez larges et épaisses; ce

corps n'a pas encore été étudié, il paraît qu'il se

forme en plus grande quantité dans la réaction du

chlore sur le lépidène dans l'acide acétique en pré-

6*
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senco (le l'iode, ainsi que par Faction du chlore sec

sur le lépidène dans des dissolvants bien deséché ou

même exempt d'oxygène. Les cristaux grenues ne sont

autre chose que l'oxylépidène octaédrique.

Untersuchung einer neuentdeckten Steinkohie bei Ge-

lazk in Imeretien. Von Heinrich Struve. (Lu le 20

mai 1875.)

(Au3 einem Briefe an den Akademiker v. Helmersen, aus Tiflis

vom 27. April 1875.)

Zu dieser Untersuchung wurde ich in den ersten

Tagen des Monats Marz vom Ingeuieurwesen aufge-

fordert, doch wenn ich erst jetzt zum Abschluss dieser

Arbcit komme, so lag der Grund in einem Unwohl-

sein, das mich wiihrend Wochen von meinen gewolin-

lichen Arbeiten im Laboratorium zuruckhiclt. Aus

diesem Gruude musste ich auch von der Elemcntar-

Analyse der Kohle abstehen und wandte mich schrift-

lich an meinen liochverehrten Freund, den Professor

Beilstein in St. Petersburg, mit der Bitte, die orga-

nische Analyse in scinem Laboratorium ausfiihrcn las-

sen zu wollen. Professor Beilstein kam meinem Wun-

sche in bereitwilligster Weise nacli und iiberschickte

mir vor wenigen Tagen die Eesultate der Analyse, die

von scinem Assistenten, Hrn. Ruduew, ausgefuhrt

worden war.

Zur Untersuchung waren mir aus einer grosseren

Quantitiit Kohle, die .von der Gelazkischen Steinkohlen-

Gesellschaft liierhcr technischer Versuche wegen ge-

stellt war, 4 Pfund Kohle ûbergeben und zwar in melir

oder weniger grossen Stucken, die sich schon nach

dem Âusseren in zwci besondere Arten trennen lies-

sen. Die eine Sorte stellte eine Glanzkohle dar von

rein scliwarzer Farbe mit dcutlichster Scliichtung, bei

welcher die einzelnen Trenuungsflaclien mit einem

blendend weissen Anflug ûberzogen waren, der, wic

die Untersuchung crgab, aus einem Kieselsàure halti-

gen Thone bcstand. Die andere Sorte, glanzlos, brock-

lig ohne Blâtterdurchgang, zeigte eine melir schwarzc

erdartige Beschaffenheit. In kciner Sorte konnten

mechanische Beimengungcn von Schwefclkies gcfunden

werden.

Dièse Verschiedenheit der Kohle dem Âusseren nach

veranlasste, erst eine jede Sorte fur sich zu prufcn uud

schliesslich die Generalprobe aus beiden der vollstan-

digen Untersuchung zu unterwerfen.

Hierbei stellte sich heraus, dass die Glanzkohle beim

Gluhcu im geschlossenen Platintiegel , wobei die ent-

weichenden Gase mit hellleuchtender und stark rus-

sender Flamme brannten, 54,297o "iclit zusammen-

gebackenen, glanzlosen Coaks hinterliess. Dieser Ruck-

stand verbrannte nacli anhaltendem Glûhen unter be-

standigcm Zutritt von atmosphiirischer liuft schliess-

lich, unter Hinterlassung von 9,837„ einer weissen

Asche. Bei diesem Verbrennen verbreitete sich ein

starker Geruch nach schwefliger Silure, eine Erschei-

nung, die, wie bekauut, auf Einmengungcn von Schwe-

fclkies hinweist.

Die zweite Sorte, die erdartige Steinlvohle, gab

68,97g i^icht zusammengebackenen Coaks und nach

vollstandigem Verbrennen 36,77o Asche von weisser

Farbe. Bei Verbrennung dieser Kohle maclite sich die

Entwickclung von schwefliger Saure in noch stârkerer

Weise bemerkbar.

Die Generalprobe einer gleichen Untersuchung un-

terworfen gab 62,7 37» Coaks von obiger Beschaffen-

heit uud 25,897o Asche. Die weitere
.

quantitative

Untersuchung dieser Asche fuhrtc zu folgender pro-

centischcn Zusammensetzung:

Kieselsàure 57,67,,

Titansilurei Spurcn

Schwefelsâure ') . . . 3,87^

Eisenoxyd 8,3 »

Tlionerde 28,5»

Kalkerde 1,6>.

Magnesia Spureu

99,8%

Nehmen wir an, dass die angegebene Quantitiit

Schwcfclsiiure als Schwefel mit Eisen zu Schwefclkies

verbunden angctrofi"en wird, so finden wir durch Be-

rechnung in der Kohle eincn Gehalt von l,57o Schwe-

fclkies.

Fuge ich nun die von Hrn. Rudnew erhaltenen

1) Die Schwefelsâure wurde durch hesondere Versuche bestimmt,

da bcim Verbrennen der Kohlo an der Luft zu viel Schwefel ver-

loren geht. - Behandelt man die Koblc mit Wasser, so werden da-

durch auch nicht Spuren von Schwefelsâure ausgezogen, was auf die

vollstiindige Abwesenheit von Gyps-Einmcngungen hinweist.
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Resultate der Elementar-Analyse dieser Geiieralprobe

hinzu, so haben wir in 100 Theilen Steinkohle:

Wasser (bei 110°). .12,1

Kohlenstoff 44,G

Wasserstoff 3,5

Stickstoff ^ ,^ç.

Sauerstoff/

Asche 27,8

100

2
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Proceediugs of the scientific meetings of the Zoological

Society of London for tbe ycar 1873, part III, for the

year 1874 part I. Loudon. 8.

Société malacologique de Belgique. Procès-verbal de la

séance du 2 août, du 6 sept, du 7 oct, du 1 nov. 1874.

Kolliker, Alb. Die Pennalulide Umbellula und zwci neue

Typen der Alcyonarien. Wiirzburg 1875. 4.

Dybowsky, B. N. Beitràge zur luiheren Kenntniss der

in dem Baikal-See vorkommenden niederen Krebse

aus der Gruppe der Gammariden. St. Petersburg

1874. 4.

Entomologische Zeitung. Herausgegeben von dem ento-

mologischen Vereine zu Stettin. Fiinf und dreissig-

ster Jahrgang. Stettin 1874. 8.

Compte -rendu de la Société Eutomologique de Belgique.

Série II N^ G. 7, 8. 8.

Horae Societatis entomologicae rossicae. T. X. N. 2 — 4.

Petropoli 1874. 8.

Garnier, J. Les insectes dans l'antiquité et au moyen-

âge. Essai bistorique. Amiens 18C8. 8.

The Journal of the Anthropological Institute of Great

Britain and Irelaud. Vol. III N: III. London 1874. 8.

Klein, E. Tbe anatomy of the lyraphatic System. London

1873. 8.

Eckhard, C. Ûber das Nervenleben. Giessen 1874. 4.

Chantre, E. Projet d'une légende internationale pour les

cartes archéologiques préhistoriques. Lyon 1874. 8.

Mortillet, G de. Classification des diverses périodes de

l'âge de la pierre. Bruxelles 1873. 8.

— et Hovelacque. Notes sur le précurseur de l'homme.

Paris 1873. 8.

Cosmos. Vol. II .N: IV, V. Torino 1874. 8.

Bulletin de la Société de Géographie 1874, Septembre,

Octobre, Décembre. Paris 1874. 8.

Mittheilungen der kais. u. konig. geographischen Gesell-

schaft in Wien 1873. XVI. und XVIII Band. N: 1.

Wien 1874. 8.

Neumayer, G. Anleitung zu wissenschaftlichen Beob-

acbtungen auf Ileisen. Berlin 1875. 8.

Die zweite osterreichisch-ungarische Nordpolar-Expedition

unter Weyprecht und Payer 1872/4. 4.

'YrouçiYeTov l^uiref ixùv. "E^Ypaça xaxaxeS"£VT7. ilç tyjv ^ou-

Xirîv TCspl xtj; UTCOÏrsceuç xùv ix^oXâbav xai axwpiùv

Aaufwu 1872— 1873. 4.

I diplomi Greci ed Arabi di Sicilia, pubblicati nel testo ori-

ginale, tradotti ed illustrati da Salvator Cusa. Vol. I

p. 1. Palermo 1868. Fol.

L'Investigateur. Journal de la Société des études histo-

riques. 1874 A: 5, 6, 7. Paris 1874. 8.

Mémoires de la Société des Antiquaires de Picardie.

Troisième série. Tome III. Avec une carte du diocèse

d'Amiens du XIII" au XVIII" siècle. Paris, Amiens

1873. 8.

Société des Antiquaires de Picardie. Exposition provin-

ciale. Notice des tableaux et objets d'art, d'antiquité

et de curiosité exposés dans les salles de l'hôtel-de-

ville d'Amiens du 20 mai au 7 juin 1860. Amiens

18G0. 8.

Bulletin de la Société des Antiquaires de Picardie. Tome
XL 1871—73. Paris, Amiens 1873. 8.

Delesse. Carte agricole de la France (Extrait du Bulletin

de la Société de géographie). Paris 1874.

Mittheilungen des Statistischen Bureaus der Stadt Leipzig.

Achtes Heft. Herausgegeben von G. T. Knapp. Leipzig

1874. 4.

Zeitschrift des k. Sâchsischen Statistischen Bureau's. XX
Jahrgang. 2. Heft. Dresden 1874. 4.

Generalubersicht sâmmtlicher Ortscbaften des KiJnigreichs

Sachsen. Zusammengestellt vom Konigl. Sâchsischen

statistischen Bureau. Dresden 1871. 4.

Bericht uber die Verwaltung der koniglichen Sammlungen

fiir Kunst und Wisseuschaft zu Dresden in den Jahren

1872 und 1873. Dresden 1874. 4.

Dèjiny ndrodu ceského wyprawuje Fr. Palacky. Dilu II

câstka I swazek 1. W Praze 1874. 8.

Déjepis mésta Prahy. Oprawy a doplnky k dilu 1. Poddwâ

W. W. Tomek. V Praze 1872. 8.

Rumbold, Eliz. A. A vindication of the character and ad-

ministration of Sir Thomas Rumbold. London 1808. 8.

Herrmann, Ernst. J. G. Vockcrodt und der Professor

fur russische Geschichte zu Dorpat A. Bruckner.

Marburg 1874. 8.

Lagus, W. Notiser om K. J. Ingman och bans forbrytelse.

Seventh annual report of the trustées of the Peabody

Muséum of American Archaeology and Ethnology.

Cambridge 1874. 8.

'Aç)X«to^oï^>'''l 'Eç'TiJJ.EÇLÇ , èx5t5o[j.Gvr] uto xt]? Iv 'AS~T|van;

àç-i'^iolo-^M-qç éxatpta<; SaTrav-»] xv]? PafftlLXTJç xu^epvY|-

aeuç. IIspicôoç p' xeùxo? 1 ç' xiv. 07— 72. 'Ev 'Aà-iivaiç

1874. 4.

Piper, Ferd. Zwei Inschriften Constantins des Grossen.

Gotha 1874. 8.

Shakespear a jeho dila. Scpsal Jakub Maly. V Praze

1872. 8.

Williama Shakespeara Dramatickâ dila. Romeo a Julie,

prelozil Fr. Doucha, Zkroceni zlé zeny, pfelozil J. J.

Koldr, Perikles, knize Tyrsky, prélozil Jak. Maly. V
Praze 1872. 8.

Verhandelingen rakende de natuurlijke en geopenbaarde

Godsdienst, uitgegeven door Teylers Godgeleerd Ge-

nootschap. Nieuwe Série. Derde Deel, T en 2" Stuk.

Te Haarlem 1874. 8.

Kirschkamp, Jakob. Das menschliche Wissen Christi.

Wiirzburg 1873. 8.

KrOnig, Prof. Das Dasein Gottes und das Gliick der

Menschen. Prospect. 8.

— Entwurf eines erfahrungsphilosophischcn Systems. Ora-

I
nienburg. 8.
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KOnig, Prof. Das Uneudiiclie. Oranienburg. 8.

Hamernik, Jos. Zur Geschichtc und Bedeutung der

Pocken u. der sogenannten Kuhpocken-Impfung. Prag

1872. S.

Heine, Joseph. Die epidemische Cliolera in ihren ele-

mentaren Lebenseigenschafteu. Wurzburg 1874. 8.

Recke, W. Baron von der. Beitrag zur Choiera. Riga

1874. Fol. unie.

Bulletin de l'Académie royale de médecine de Belgique.

Année 1874. III Série. Tome VIII M 1—12. Bruxelles

1874. 8.

Mémoires couronnés et autres mémoires publiés par l'Aca-

démie royale de médecine de Belgique. Collection in

8. Tome II, fascicule 2, 3, 4. T. III fasc. 1. Bruxelles

1874. 8.

Vierter Jahresbericht des Landes -Medicinal-Collegiums

ùber das Medicinalwesen im Konigreich Sachsen auf

die Jahre 1870 und 1871. Dresden 1874. 8.

Jahresbericht iiber die Verwaltung des Mcdicinalwesens,

die Krankcnanstalten und die ôlïentlichen Gesund-

heitsverhàltnisse der Stadt Frankfurt a. M. XVII.

Jahrgang 1873. Frankfurt a. M. 1874. 8.

Bibliografia polska XIX stôlecia przez K. Estreichera T. I.

A— F. T. II. G — L. Krakôw 1872—74.

Journals and correspondence of Thomas Sedgewick Whal-

ley, edited by the rev. Hill Wickham. Vol. I — II.

London 1863. 8.

Helcla, A. Z. Pism pozostalych wydanie posmiertne. Sta-

raniem Akademii umiejçtnosci. T. I. Dawnc prawo

prywatne polskie. W Krakowie 1874. 8.

LXXVI scripta academica ab universitate Ilalensi anno

1874 édita.

XXII scripta academica ab universitate Regimontana anno

1874 édita.

Norske Universitets- og Skole- Annaler. Tredic Ra^kke.

XII 2—4''° Hefte. XIII 1 og 2 H. Christiania 1874. 8.

XVIII scripta academica ab universitate litcrarum Dor-

patensi annis 1874 et 75 édita.

Programm der polytechnischen Schule zu Riga fiir das

Studicnjahr IS^/^s. Riga. 8.

Disoursos leidos ante la academia de la historia en la re-

ccpcion pûblica dcl ilrao. Senor Don Francisco Coello

y Qi'.esada el dia 27 de diciembre de 1874. Madrid

1874. 8.

Mémoires de l'Académie de Metz. LIIF année 1871— 72.

LIV année 1872 — 73. Troisième série 1" année, 2°

année. Lettres, sciences, arts et agriculture. Metz 1873
— 74. 8.

Tables générales des deux premières séries 1819—71 par

Jules Thilloy. Metz 1873. 8.

Atti deir accademia pontificia de' nuovi Lincei. Anno

XXVIII. Sessione T del 20 dicembre 1874. II del

24 gennajo 1875. Roma 1875. 4.

Abhandlungen der raathcmatisch-physikalischen Classe der

kônigl. Bayerischen Akademie der Wisscnschaften.

Bd. XI. Dritte Abtheilung. Munchen 1874. 4.

— der philosophisch-philologischen Classe. Bd. XIII. Zweite

Abtheilung. Munchen 1874. 4.

Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen und

historischen Classe der konigl. Bayerischen Akademie

der Wissenschaften zu Munchen. 1874. Bd. II Heft 1.

Munchen 1874. 8.

— der matheraatisch-physischen Classe. 1874. Heft 3.

Lober, Franz v. Uber Deutschlands Weltstellung. Rede

gehalten in der ôËFentl. Sitzung der kônigl. Akademie

der Wissensch. am 25. Juli 1874. Munchen 1874. 8.

Erlenmeyer, Emil. tJber den Einfluss des Freiherrn

Justus von Liebig auf die Entwicklung der reinen

Chemie. Munchen 1874. 4.

Almanach der kaiserl. Akademie der Wissenschaften. 1874.

Wien 1874.

Dcnkschriften der kaiserl. Akademie der Wissenschaften.

Mathem.-naturw. Classe. Bd. XXXIII. Wien 1874. 4.

Sitzungsberichte der kaiserl. Akademie der Wissenschaf-

ten. Philosophisch-historische Classe. Bd. LXXV Heft

I— m. Bd. LXXVI Heft I— m. Wien 1873—74.
— der mathematisch - naturw. Classe. Bd. LXVIII Heft

II — V. Erste u. zweite Abtheilung. Wien 1873—74.

Dritte Abtheil. Bd. LXVIII Heft 1—5. Wien.

1874.

Mittlieilungen der k. k. Mahrisch-Schlesischen Gcsellschaft

zur Befôrderung des Ackerbaues, der Natur- u. Lan-

deskunde zu Brûnn 1874. Briinn. 4.

Monatsbericht der kônigl. Preussischen Akademie der Wis-

senschaften zu Berlin. November u. December 1874,

Januar u. Februar 1875. Berlin. 8.

Register der Monatsberichtc der kônigl. Preussischen Aka-

demie der Wissenschaften zu Berlin 1859— 73. Ber-

lin 1875. 8.

Bulletins de l'Académie royale des sciences, des lettres et

des beaux-arts de Belgique. 42°"' année, 2° série, T.

XXXV, XXXVI. 1873. 43""" année, 2°° sér., T. XXXVII.

1874. Bruxelles 1873—74. 8.

Mémoires de l'Académie royale des sciences, des lettres et

des beaux-arts de Belgique. T. XL. Bruxelles 1873. 4.

Annuaire de l'Académie royale des sciences, dos lettres et

des beaux-arts de Belgique 1874. Bruxelles 1874. 12.

Mémoires couronnés et mémoires des savants étrangers

publiés par l'Académie royale des sciences, des lettres

et des beaux-arts de Belgique. T. XXXVII. 1873.

T. XXXVm. 1874. Bruxelles 1873-74. 4.

— couronnés et autres mémoires publiés par l'Académie

royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de

Belgique. Collection in-8°. T. XXIIL Bruxelles 1873. 8.

Mémoires de la Société royale des scienc. de Liège. Deuxième

série. T. V. Bruxelles 1873. 8.

Pamiçtnik Akademii umiejçtnosci w Krakowie. Wydzial
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matematyczuo-przyrodniczy. Tom pierwszy. W Kra-

kowie 1874. 4.

Pamiçtuik wydziaiy: filologicziiy i historyczno-filozoficzny.

Tom pierwszy. W Krakowie 1874. 4.

Rocznik zarzudu Akademii umicjçtnosci w Krakowie. Rok

1873. W Krakowie 1874.

Rozprawy i sprawozdania z posiedzen wydzialu historyczno-

filozoficznego Akademii umiejçtnosci. T. I. II. W Kra-

kowie 1874, 8.

— wydziatu matematyczno-przyrodniczego. T. I. W Krako-

wie 1874. 8.

— wydzialu lilologicznego. T. I. W Krakowie 1874. 8.

Dwa pierwszc publiczue posicdzenia Akademii umiejçtnoâci

w Krakowie. W Krakowie 1873. 4.

Akademia umiejçtnosci w Krakowie. Sprawozdanie Ko-

misyi fizyograficznéj, objemuji^ce pogla.d na czynnosci

dokonane w ciqgu roku 1872, 1873. Oraz matcryjaly

do fizyjografii Galicyi. T. VII. VIII. W Krakowie 1873.

1874. 8.

Nova Acta regiae Societatis Scientiarum Upsaliensis. Se-

riei tertiae Vol. IX fasc. 1. Upsaliae 1874. 4.

Forliandlinger i Videnskabs-Selskabet i Cliristiauia. Aar

1873. Andet Hefte. Christiania 1874. 8.

Verhandlungen der gelehrten Estnischeu Gesellschaft zu

Dorpat. Achter Bd. 1. Heft. Dorpat 1874. 8.

Sitzungsberichte der gelebrten Estiiiscben Gesellschaft zu

Dorpat 1874. Dorpat 187.5. 8.

— der Kurlandischen Gesellschaft fiir Litteratur u. Kunst.

Aus dem Jahre 1874. Riga 187.5. 8.

Sophokles erklàrt von F. W. Schneidewin. Drittes Band-

chen. Oedipus auf Kolonos. Sechste Auflagc besorgt

von August Nauck. Berlin 1875. 8.

L'histoire du monde de C. Pline Second (T. I. II). Le tout

mis en français par Antoine du Vinet. T. I. II. Lyon

1566. Fol.

Historia natural di G. Plinio Secondo. Tradotta per M.

Lodouico Domeuichi. In Venetia 1603. 4.

Postola Sôgur. Legcndariske Fortœllinger om Apostler-

nes Liv, deres Kamp for Kristendommens Udbredelse

samt deres Martyrd<)d. Efter gamle Ilaaudskrifter ud-

givne af C. R. Unger. Christiania 1874. 8.

Nicmiecko-polski slownik wyrazôw prawniczych i admi-

nistracyjnych. Wydanie drugie staraniera i nakladem

Akademii umicjçtnosci w Krakowie. W Krakowie

1874. 8.

Neunundzwanzigstes Jahresprogramm der stiidtischen Real-

schule erstcr Ordnung zu Tilsit. Inhalt: Der Tonwan-

del in der lithauischen Deklination von dem Ober-

lehrer M. Voelkel. ïilsit 1873. 4.

Revue de philologie et d'ethnographie publié par Ch. E.

de Ujfalvy. T. I JNs 3. Avril — Mai — Juin. Paris

1875. 8.

Min Hserramek ja Bsestamek Jésus Kristus oc^c^a ïesta-

menta. Kristianiast 1874. 8.

Zeitschrift der Deutschcn Morgenlândischen Gesellschaft.

Bd. XXVIII Heft IV. Leipzig 1874. 8.

The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain

and Ireland. New Séries. Vol. VII Part I. London

1874. 8.

— of the Bombay branch of the Royal Asiatic Society

1874. M XXX. Bombay 1875.

1873—74. Bombay 1874. 8.

Bijdragen tôt de Taal-, Land- en Volkenkundc van Neder-

landsch-Indië. Negende Deel, 3" en 4" Stuk. 's Gra-

venhage 1874. 8.

The Japan Mail. Vol. VI .INs 1—5. Yokohama 1875.

Mittheilungen der Deutschen Gesellschaft fiir Natur- und

ViJlkerkunde Ostasiens. e*"" Heft. Dccember 1874. Yo-

kohama. Fol.

Biblia hebraica. Eorundem latina interpretatio Xantii Pa-

gnini Lucensis. Aureliae Allobrogum 1619. Fol.

Philosophie und Théologie von Averroes. Aus dem Arabi-

schen ubersetzt von Marcus Joseph Mùller. Aus dem

Nachlasse desselben herausgegeben von der kônigl.

Bayer. Akademie der Wissensch. Munchen 1875. 4.

Archaelogical Survey of India. Report for the year 1871

— 1872. By Alexander Cunningham. Vol. III. Cal-

cutta 1873. 8.

A Catalogue of Sanskrit Manuscripts in private libraries

of the north-west provinces. Compiled by order of

government N.-W. P. Part I. Benares 1874. 8.

Rdjendraldla Mitra. Notices of Sanskrit Mss. Vol. IL

Part IV. Calcutta 1874. 8.

Catalogue of Sanskrit Mss. existing in Oudh. Prepared by

John C. Nesfield, assisted by Pandit Deviprasdda.

Edited by Rdjendraldla Mitra. Fasciculus IV. Calcutta

1874. 8.

Aymonier, E. Dictionnaire français cambodgien, précédé

d'une notice sur le Cambodge et d'un aperçu de l'écri-

ture et de la langue Cambodgiennes. Saigon 1874. 4.

Marsden's Numismata orientalia. A new édition. Part I.

Ancient Indian weights by Edward Thomas. London

1874. 4.

Bulletin de la Société mathématique de France. T. III.

Avril. N. 1. Paris 1875.-

Boncompagni, B. Bulletinodibibliografia c di storia délie

scienze matematiche e fisiche. Tomo VIL Ottobre, No-

vembre, Dicembre 1874. Roma 1874. 4.

Archiv fur Mathcmatik und Physik. Gegriindet von J. A.

Gruuert, fortgesetzt von R. Hoppe. Bd. LVII. Heft

2—3. Leipzig 1875.

Vierteljahrsschrift der Astronomischcn Gesellschaft. IX.

Jahrgang. 3. und 4. Heft. X. Jahrg. Heft 1. Leipzig

1874. 8.

Paru le 4 août 1S75.



T. 3KXI, M" a.

BULLETIN

DE L'ACADEMIE IMPÉRIALE DES SCIENCES DE ST.-PÉTERSBODRG.

X

TOME XXI.
(Feuilles 6—11.)

C N T E S C .

Page.

J. F. Brandt, Des restes de rhinocéros trouvés en Russie 81— 84

H. Wild, Nouveau baromètre à siplion (avec une planche) 85— 93

0. Bôhtiingk, Notes pour servir à la critique et à l'explication de divers ouvrages san-

scrits. I - XIV 93-132

B. Dorn, Dons faits par M. Bakulin au Musée Asiatique 132—140

A. Famintzin, Quelques observations à l'appui de la théorie des feuillets cellulaires pri-

mordiaux dans le règne végétal 140—147

A. Nauck, Sur la réplique de M. Curtius 148—169

Bulletin bibliographique 169 176

On s'abonne: chez MM . Eggers & C'S H. Schmitzdorff, J.Issakof et Tcherkessof, libraires à St.-Pétersbourg,

Perspective de Nefski; au Comité Administratif de l'Académie (KouHTeTi IlpaBjicHia HunepaTopcKofi AKa^eitia

HayKT.); N. Kymmel, libraire à Riga, I. Bie loi, libraire à Odessa, et chez M.Léopold Voss, libraire à Leipzig.

Le prix d'abonnement, par volume composé de 36 feuilles, est de 3 rbl.arg.pour la Russie,

3 thalers de Prusse pour l'étranger.

Novembre 1875.

Imprimé par ordre de l'Académie Impériale des sciences.

C. Vessélofski, Secrétaire perpétuel.

Imprimerie de l'Académie Impériale des sciences.

(Vass.-0str.,9e ligne, A'e 12.)





BULLETIN
M L'ACADÉMIE IMPÉRIALE DES SCIENCES DE ST.-PÉTERSBOllRG

Einige Bemerkungen liber die bisher in Russiand auf-

gefundenen drei verschiedenen Arten angehorigen

Reste ausgestorbener Nashorner von J. F. Brandt,

Miigliede der Akademie. (Lu le 19 août 1875.)

Reste jenes ausgestorbencu Nasliorns, welches Blu-

meiibach als Rhinocéros antiquitatis , Cuvier aber

spâter als Rhinocéros tichorhinus bezeichnete, narnent-

licli melir oder weniger wolil erlialtene Scliixilel, Ziibne,

Knoclien von Extreraitatcn und sogar Horner des-

selben siiul bekaimtlich in den verscbiedensten Gou-

vernements des Russisclien Reiclies von Nordsibirien

bis Bcssarabien und Polen liàufig entdeckt worden. Die

besterhaltensten Schadel und namentlich die sammt-

liclien Horner lieferte der sibirisclie Norden. Schon

Pallas veroffentliclite eine Besclireibung des Sclia-

dels und der intakten Horner. Am ausfiilirlicbsten

wurde indessen das Verbalten der genannten Theile

nach bci wcitem zalilreichern Matcrialien des Muséums

der Kaiserlichen Akademie der Wissenscbaften zu

St. Petersburg und theilweise aucli mit Hiilfe der des

liiesigen Kaiserlichen Berginstitutes in meinen Obser-

vafiones ad Rhinocerotis tichorhini historiam spectantes

erôrtert und durch zahlreichc Abbildungen erlautert.

Dasselbe geschah im Betreff der Reste der am Wilui

gefundenen Nasbornleiche (des Kopfes und der beiden

Hinterfiisse), welclie schon Pallas beschrieb und die

durch ihn an das Muséum der Kaiserl. Akademie der

Wissenscbaften gelangten. Bemerkenswerth scheint,

dass zwar auch einige andere Leichen von Rhinozero-

ten gefunden worden sein sollen, dass riian ilinen aber

vielleicht nicht cine solche Aufmerksamkeit sclienkte

\vie deu Mammuthleichen, welche werthvoUe Hauer lie-

ferten und durch ibre Grosse und Gêstalt mehr auf-

ficlen. Vor einigen Jahren tbeilte mir einer meiner

friihern in Sibirien ansilssigen Zuhorer mit, er habe

am Wilui eine gemiihnte Nasbornleiche gefunden, de-

ren Reste er geborgen haben will. Wo dieselben hin-

gekommen seien , vermochte ich indessen bisher nicht

zu ermitteln, was natiirlich sehr zu bedauern ist.

Tome XXI.

Ausser dem Rhinocéros antiqiiitatis seu tichorhinus

wurde bereits von Eichwald {Lethaea rossica III.

p. 359) Russiand noch eine zweite Art ausgestorbener

Nashorner vindizirt, dercn Reste man nach ihm in Polen

entdeckt batte, welche er nicht ganz richtig als dem

Rhinocéros leptorhimis Cuvier mit dem Synonym Rhi-

nocéros Merckii angehorige bezeichnete.

Nordmann (Palaeontol. Siidrussl. 1859 S. 258)

erwahnt ebenfalls eines Rhinocéros leptorhimit als zweite

in Russiand vorgekommene Art mit den Synonymen

R. Kirchbergense Jaeg. Merckii Kaup., Bh. Cuvieri

Desm., Rh. elatus Croizet und sagt, Eichwald gebe

an, dass Knochenreste dieser Art in Polen vorkâmon,

ans Sudrussland seien ihm jedoch keine bekannt. Im

Muséum der Akademie zu St. Petersburg werde aber

ein Unterkiefer aufbewahrt, dessen Fundort ihm un-

bekannt sei. Er iibersah indessen, dass der genannte,

aus Warschau an die Akademie gelangtc, Unterkiefer

eine Etiquette in polnischer Sprache besitzt, welche

sehr deutlich angiebt, derselbe sei 1811 in Polen bel

der Stadt Kamienicc Mazowiecki am Zusammenfluss

des Bug und Liwic zwei Ellen unter der Erdoberflâche

ausgegraben worden. Meinen Untersuchungen zu Folge

ist aber der fragliche Kiefer, wegen seiner Dicke und

der Gestalt seines Symphysenfortsatzes , weder dem

Rhinocéros leptorhinus Cuvier's noch dem Rh. Cuvieri

Dcsm. {= Rh. leptorhinus Ciw.) oder dem Rh. elatus

Croiz. , sondern dem Rhinocéros Merckii Jaeg. Kaup

(= Rh. Kirchbergense Jaeg.) zuzuschreiben.

Vor mehreren Jahren erhielt das Muséum der Aka-

demie Bruchstûcke dos Unterkiefers eines jungen 2î/îi-

noceros aus Semipalatinsk, also aus Sibirien, welche

ich ebenfalls nur fiir die der letztgenannten Art hal-

ten kann.

Ebenso wurde der Akademie der grosse, leider un-

terkiefer- und zahnlose, Schadel eines Nashorns von

der Sibirischen Abtheilung der Kaiserlichen Russi-

schen Geographischen Gesellschaft mitgetheilt, den

Herr Tscherski im Irkutzker Muséum auffand und

in einem an die Akademie der Wissenscbaften einge-

6
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saiultcn Aufsatze sehr eingeliend beschrieb , welcher,

iiachdem icli clen darin geschildertou Scliildel als eincn

dem Bhinoceros 3Ierckii angeliorigen bezciclmet liatte,

in den russischen' Schriften der Akaderaie (SanncKn

T. XXV (1874), KH. 1, CTp. 65 ao 74, erscbien.

Unter den zaldreiclien Resten dihnialer Tliiore,

welche die Kaiserliche Mineralogische Gesellscbaft ans

dem Gouvernement Samara durcb Hrn. Gontsclia-

row erbielt und die gegenwârtig im Muséum des Kai-

serliclien Berginstitutes aufbewalirt werden, fand icli

ausser Kuocben vom Cervus euryceros, Bos bonasns,

auch die vom Elephas mammonteus, Equus spec. nebst

denen vom Rhinocéros tichorhinus Schâdel und Unter-

kieferreste nebst Wirbchi des Rhinocéros Merckii, na-

mentlich cliarakteristische , von denen des Rhinocéros

tichorhinus abweicliende, Halswirbel.

Herr Professor Barbot de Marny liatte die Giite,

mir in Podolien gefundene Kieferbruclistiicke und Ober-

kieferzahne zur Uiitersucbung raitzutlieilen, welcbe icli

gleiclifalls nur fiir die des Rhinocéros Merckii balten

kann.

Den eben aufgefiiln-ten fiinf Funden zu Folge war

daher Rhinocéros Merckii iiiclit auf England , Frank-

reich, Deutschland und Italien bescluankt, wie man
bisher annalira, sondern verbreitetc sieh von Sibirien

aus spâter oifenbar uber Russland und Polen, so wie

von da aus auch (iber einen grossen Theil des Wes-
tens von Europa, wie dies vielleicbt (zu Folge cinigcr

neuern italienischen Paliiontologen, jedoch mit Aus-

nahme Italiens) aucli von Rhinocéros tichorhinus galt,

wovon neuerdings mit Unrecht ein Rhinocéros Jourclani

abgetrennt wurde, dossen Reste man in Frankreich

entdeckte. Da man nun in mehreren Lilndern sowohl

die Reste des Rhinocéros tichorhinus eben wie auch

des Rhinocéros Merckii^ zuweilen sogar zusammen an

denselben Orten fand, so diiifen wir Rhinocéros Mer-
ckii wohl unbedenklicli als Bogleiter und Faunenge-

nossen des Rhinocéros antiquilatis seu tichorhinus, wie

auch des Mammutli, des Riesenhirsches u. s. w. erklil-

ren, wie ich schon im vergangcnen Herbste in der

geologischen Section der Versammlung Deutscher Na-

turforscher zu Brcslau vorlaufig bcmerkte. Ausfuhrli-

che Mittheilungen wird meine fast voUendetete, fiir

die Memoiren der Akademie bestimmte, Monographie

der Tichorhinen, d. li. der mit eincr ganz {Rhinocéros

antiquitatis seu tichorhinus) oder nui' vorn {Rhinocéros

Merckii) verknôcherten Nasenscheidewand versehenen

Nasli(3rncr enthalten.

Nordmann spricht ûbrigens (ebend. S. 260), auf

Grundlage eines in einer oberflachlichen Schicht Bess-

arabiens aufgefundenen , mit drei Zalinon versehenen,

auf seiner Tafel XIX Fig. 3 dargestellten, Unterkicfer-

fragmentes, auch noch von der Moglichkeit des Vor-

kommens einer dritten, kleinern, also vom Rhinocéros

tichorhinus und seinem vermeintlichen leptorhinus (dem

Rhinocéros Merckii) verschiedenen, Art. Ich bat da-

her Hrn. Professor Maeklin in Helsingfors um gefal-

lige Mittheilung des von Nordmann benutzten Ori-

ginales. In Folge der giitigst erfolgten Zusendung

desselben Hess sich ermitteln, das fragliche Unterkie-

ferfragraent diirfte allerdings nicht wohl weder auf

Rhinocéros antiquitatis noch auf Rhinocéros Merckii

bezogen werden kônnen. Dasselbe stimmte namlich

mit der erstgenannten Art hinsichtlich seiner Dicke,

mit der letztgenannten aber im Betreff soiner Ziihne

iibcrein. Da es nun aber in einer unverkennbaren Àhn-
lichkeitsbeziehung mit einem Theile einer in Falco-

ner's Mem. II, PL-30 abgebildeten Unterkieferhalfte

des wahren Rhinocéros leptorhinus Cuvier's sich be-

findet und die Zâhne des Rhinocéros Merckii denen

des leptorhinus mehr ahneln als denen des Rhinocéros

antiquitatis, so môchte es nicht unwahrscheinlich sein :

das von Hr. v. Nordmann einer dritten, friiher in

Russland heimischcn, Nashornart zugescliriel)ene Un-

terkieferfi-agment habe dem wahren, nicht zur Abthci-

lung der Tichorhinen (wie Rhinoceres antiquitatis und

Merckii) gehorigen. Rhinocéros leptorhinus angehort,

in Russland seien also demnach friiher wcnigstcns drei

Arten untergegangener Nashorner vorlianden gewescn.

Dass man seither die beachtenswertliesten vôllig si-

chern Reste des echten Rhinocéros leptorhinns nur in

Italien und Fi'ankreich, vielleicht auch England, keinc

dagegen im niirdlichen Deutschland und im mittlern

und nordlichen Russland, so wie in Nordasicn, fand,

und sich daher wolil vermutlien liisst, die Ilrheimath

des Rhinocéros leptorhinus sei der Westen und Siiden

Europas gewosen, diirfte keinen erheblichen Grund

gegen die JMoglichkeit abgeben, dasselbe wiirc auch im

siidlichen Russland, namentlich in Bessarabien, vorge-

kommen.
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Neues Heber-Barometer. Von H. Wild. (Lu le 23 sep-

tembre 1875.)

(Mit einer Tafel.)

In meiner AbTiandlung «Ûber die Bestimmung des

LuftdrucksM ') habe ich auf S. 77 unter dem Titel:

«Neues Heber-Barometer» kurz ein Instrument be-

sclirieben, welches ich gewissermaassen als Résultat

meiner beziigliclien Studien zu Anfang des Jahres

1873 von der Werkstatte fiir physikalisclie Instrumente

in Genf, die unter der Direction des Hrn. Turret-

tini steht, habe anfertigen lassen. Es ist dort eben-

falls bereits erwahnt, dass das neue Instrument ei-

gentlich nur eine Verbesserung von àltern Heber-Ba-

rometern reprasentirt , welche Hr. Kupffer seiner

Zeit von Girgensohn und Krause fiir meteorolo-

gische Observatorien und Stationen in Russland hat

construiren lassen und die, wie es scheint, nicht all-

gemein bekannt geworden sind.

Seithcr sind ûber 40 dieser neuen Instrumente an

meteorologische Stationen in Russland vertheilt wor-

den, andere haben mit dem besten Erfolgc auf weiten

und bescliwerliclien Reisen ira Innern gedient, so dass

ich es nunmehr fiir gerechtfertigt halte, eine gcnauere

Beschreibung des Instrumentes zu geben.

Dasselbe ist sammt einigen Zuthaten auf der bei-

liegenden Tafel mit Weglassung seines mittlern Tlieils

in y^ natiirliclier Grosse in der Vorderansiclit und im

Durclisclmitt dargestellt.

Die beiden Glasrohren a und h sind vermittelst

Ringen von Leder (aucli schwefelfreiem Kautschouk),

die durch ringfôrmige Eisenrauttern ein- und ange-

presst werden, in Durchbohrungen des Eisengefiisses c

quecksilberdicht eingesetzt und zwar endigt die kurze

Rohre h unmittelbar an der innern AVandung des Ge-

fàsses, wilhrend die langere a im Innern sehr nahe

bis zu einer eisernen Scheidewand d im Gefasse her-

untergeht , welche Scheidewand nur vertikal unter

dem Rohre h eine kleine (jffnung besitzt. Sie schei-

det gewissermaassen den obern festen Theil des Ge-

fasses von dem untern, der cinen Ledersack ilhnlich

demjenigen des Fortin'schen Gefilss-Barometers repra-

sentirt. Das Leder ist an einem Eisenringe e be-

festigt, welcher durch cinen zweiten Ring und eine

1) Repertoriiim fiir Météorologie, Bd. III, N: 1, Mai 1873.

Schraubenmutter f quecksilberdicht an die Scheide-

wand d angepresst wird.

Aussen auf das Gefass c schraubt sich dann eben-

falls ganz àhnlich wie beira Fortin'schen Barometer

der Eisendeckel g mit der Schraube h zum Heben des

Ledersackes auf. Die kurze Rohre h ist an ihrem obern

Ende ebenfalls vermittelst umgepresster Leder- oder

Kautschoukringe quecksilberdicht durch eine Eisen-

fassung mit Stahlhahn i verschlossen. Die Durch

-

bohrung des Hahnes geht zuerst vertikal aufwarts uud

dann in seiner Axe nach hinten ; vorn besitzt er ein Vier-

eck, auf welches sich ein kleiner Schlûssel zum Drehen

des Halms aufschieben liisst, und ein Stift mit An-

schlagen rechts und links regulirt wie bei einem Gas-

hahn die Bewegungsgrenzen des Hahnes.

Auf die Fassungen der beiden Rôhren am Eisen-

gefilsse c schrauben sich nun aussen die Messingrôhren

h und / auf, die dann oben durch einen Biigel m mit

der Aufhîingevorrichtung n verbunden sind. Beide

Rohren sind am untern Ende auf eine Lilnge von nahe
100""° verstilrkt und aussen parallel zu ihrer Langs-

axe genau cylindrisch abgedreht. Die Rohre k, wel-

che die langere, oben geschlossene und durcli einKork-

stiick gehaltene Glasrohre umschliesst, tragt eine

Millimeter-Theilung, die auf der obern Hàlfte bis

zum Rande eines Langsschlitzes herangeht, so dass

der in diesem Schlitze verschiebbare Nonius zur Ab-

lesung der
y,,,

Millimeter unmittelbar die Theilung

beriihrt. Dieser Nonius sitzt an einem die Glasrôlire

umschliessenden Ring, mit dessen unterm Rande seine

NuU-Linie zusammenfàllt, und wird vermittelst einer

die Glasrohre nach unten zu umscliliessenden innern

MessingriJhre mit seitlicher Zahnstange durch Drehen

des Getriebes p verschoben. Um den untern Rand des

Ringes oder Nonius auf die Quecksilberkup])e einstel-

len zu kônnen, ist zur Beleuchtung von hinten auch

die Riickseite der Rohre mit einem entsprechenden

Làngsschlitz versehen. Die zweite Rohre / ist an ih-

rem untern Ende ebenfalls mit solchen diamétral ge-

geniiberstehenden Langsschlitzen versehen, besitzt aber

keine Theilung; es wird vielmehr der Nullpunkt der

Theilung auf der Rohre k oder irgend ein anderer

Theilstrich dadurch auf die zweite Rohre fiir die Ein-

stellung der zweiten Quecksilberoberflilche in dieser

tibertragen, dass ein oo-formiger Doppelring (q), der

beide Rohren umfasst und dessçn unterer Rand senk-

6*
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recht zu seiner Axe abgedreht ist, mit dem letztern

auf den beziigliclien Theilstiicli der Rohre k einge-

stellt und dann geklemmt wird. Zur bessern Einstel-

lung auf den Tlieilstricli bcsitzt der Ring in der Ge-

gend der Theilung einen kleinen Ausschnitt (sieh die

Vorderansicht). Die zweite Rôhre hat ferner oberhalb

der Schlitze zvvei kreisfôrmige Offnungen, von welchen

die vordere zum Aufstecken des Scblûssols auf den

Hahn, die hintere zum Austritt des Quecksilbers aus

der Durclibolu'ung desselben dient. In den obern Theil

der Rolire l ist endlicli das in einer besondern Mes-

singrolire oben und unten durch Korke befestigte Tlier-

mometer eingesclioben , dessen Gefass r denselben

Durchmesser wie das Barometerrohr hat und das auf

der Rolire einfacb in ganze Grade getlieilt ist. Dia-

métral gegeniibersteliende Schlitze in don Messing-

rohren gestatten, das von hinten beleuchtete Tliermo-

meter leicht und sicher abzulesen.

Zur Aufhangung sind dem Instrument ein obérer

Halter i, in dessen aufgeschnittenen Ring mit koni-

scher Vertiefung sich der Knopf s der Anfhilngevor-

richtung n des Instruments einlegt, und ein unterer

Ring M mit Stellschrauben bcigegeben, welche gegen

das Gefass c seitlich angeschraubt werden und so die

genaue Vertikalstellung des Instruments gestatten.

Hiebei kann der vermittelst einer Ose an eiuem Fa-

den aufzuhiingende Schliissel v zum Stahlhahn als

Senkel benutzt werden. Von den Schliisseln w und x

cndlich dient der erstere zum Anziehen der Klcmm-

muttern fiir die Rohrenfassungen und der letztere

zum Anziehen der Mutter, welche den Ledersack an-

presst. Der Ring an der Aufhangevorrichtung n be-

zweckt , das Instrument auch uuter Umstanden an

einem gewohnliclien Nagel aufliilngen zu konncn.

Die Fiillung und Zusammensetzung des Barometers

ist eine sehr einfache. Nach Reinigung aller Theile

des zerlegten Instrumentes wird zuniichst auf das eine

Ende der kurzen Glasrohre der Stalilhahn aufgepresst,

derselbe geschlossen und das andere Ende der Rohre

in der betreffenden Offnung des Eisengefiisses be-

festigt. Darauf wird die— entweder durch Auskochen

oder nach der von mir angegebcnen Méthode mit

Hulfe der Luftpumpe oder endlich vermittelst des

vortrefflichen Weinhold'schen Apparates mit Queck-

silber gefiillte — Barometerrohre mit der Ofihung

nach oben cbcnfalls in das mit seiner Offnung nach

oben gekehrte Eisengefàss dicht eingesetzt und jetzt

das gauze Gefass (sammt der kurzen Rôhre) bis nahe

zum Rande mit Quecksilber gefiillt. ]VIan legt dann

die Scheidewand d und den nach innen gestiilpten

Ledersack ein, — erstere so, dass ilire Offnung iiber

die kurze Rohre zu stehen kommt — presst letztern

vermittelst der Mutter f stark an und schraubt den

Deckel (j auf, wobei man zugleich die Scliraube h so

weit als môglich hebt. Kehrt man jetzt das Instrument

uni und bringt es in eine wenig von der vertikalen

abweichende Lage, wobei man die Seite der kurzen

Rohre stets nach oben wendet, so tritt die allenfalls

ira Sack noch zuriickgebliebene Luft durch die Offnung

in der Scheidewand nach oben und entweicht in die

kurze Rôhre. Durch Offnen des Halines und Nach-

schrauben der Schraube h wird sie leicht vollstandig

entfernt, was daran zu erkennen ist, dass ein Queck-

silbertropfen an der Offnung des Hahnes erscheint \
Nunmehr werden bei wieder geschlossenem Hahn die

beiden Messingrôhren aufgeschraubt , der Doppelring

q aufgeschoben, das Thermometer eingesetzt und beide

Rohren durch den Biigel m am obern Ende verbun-

den. So gefiillt kann das Instrument ohne jede Gefahr

transportirt werden, wenn es nur dabei vor plôtzlichen,

sehr heftigen Stôssen bewahrt wird.

Beim Gebrauch dreht man, nach vertikaler Auf-

hangung des Instruments zuerst die Schraube h etwas

riickwarts, ôffnet dann den Hahn und setzt darauf die

Riickwartsbewegung der erstern fort, bis das Queck-

silberniveau im kiirzern Schenkel am untern Ende

des Schlitzes in der Messingrôhre angelangt ist. Zur

Messung des Barometerstandes in gewôhnliclier Weise

wird der Doppelring q mit seinem untern Rand auf

don Thcilstricli gestellt, durch Drelien der Schraube

h das Quecksilber in beiden Schenkeln langsam gcho-

ben, bis die Kuppe im kiirzern Schenkel den untern

Ringrand zu beriihren scheint und darauf vermittelst

des Getricbes der Ring des Noniusschiebers im langen

Rolir gesenkt, bis sein uliterer Rand dort in gleicher

2) Um fur den Fall, dass selbst. bci der hôchsten Stellnng der

Schraube h nicbt genug Quecksilber vorbanden ist, die kurze Kôhro

ganz zu fiillen und so aile Luit zu verdràngeu, nicbt den Sack

wieder abscbrauben zu niiisscn, ist an der bintern >Vaiid des Eisen-

gefâsses c (in der Zeicbnun^ç aber nicbt sicbtbar) eine mit einer

Scbraube verscbliessbare Ott'nung angcbracbt, durch welcbe man

in borizontaler Lage des Instruments leicht noch die nôthige Mcnge

Ouecksilbor nacbfiillen kann.
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Weise die Quecksilberkuppe zu berilliren seheint. Die

Ablesung des Nonius gibt uumittelbar den Barometer-

staiid, der dann vermittelst des vorher beobacliteteii

und corrigirteii Thermometerstandes in ûblicber Weise

auf 0^ reducirt wird.

Wemi das Instrument sorgfâltig ausgefiibrt ist, d. b.

die Rilnder der Visirringe genau senkreclit zu ibren

resp. Axen abgedrebt sind und die letzteren parallcl

zur Lilngsaxe der Messingrôbren steben, so ist an dem

so gemessenen Barometerstand nur nocb die Cor-

rection wegen feblerbafter Tbeilung und wegen all-

fiiUig in der Toricelli'scben Leere nocb vorbandenen

Luft anzubringen. Die letztere ist bei gutcr FiiUung

des Instrumentes gleich Null, kann aber, wenn im

Laufe der Zeit Zweifel daruber entsteben sollten, je-

weilen nacb der Arago'sclien Metbode mit dem In-

strumente selbst verificirt und bestimmt worden. Zu

dem Ende kasst man bloss auf die Beobacbtung des

Barometerstandes in der oben bescbriebenen gewôlin-

licben Weise eine zweite folgen, wobei man z. B. den

untern Ring statt auf auf 40"'" einstcUt. FtlUt dann

die Ablesung oben genau um 40™" grosser aus, so ist

derLangen der leeren Robrstùcke. Istz. B. wie bei den

bisdabin construirten Instrumenten bei einem Barome-

terstand von 755""° die Liiugo der R(3lirc oberlialb des

Quecksilbers bei der gewububclien niedrigen SteUung

des letztern 80°", so wird die angenommene Hebung des

Quecksilbers von 40'"" die Liinge des leeren Rolirendes

auf die Halfte reduciren, somit h = 2 worden und fol-

glicli die Difterenz a der beideu Stande uumittelbar die

an dem in gewubnliclier Weise beobacbteten Barome-

terstand anzubringende Correction repriisentiren.

Die Tiieilungs- Correction kann gleicb von Anfang

an durcb Vergleicli der getbeilten RiJlire mit einem

Normalmaassstabe ein fiir aile Maie bestimmt werden.

Dieselbe ist fiir die Liinge von bis 780'"" in dieser

Art durcb Vergleicliung mit dem Normalmeter des

pbysikaliscben Central- Observatoriums bei 3 Instru-

menten direct bestimmt worden und wurde bei allen

sebr nabe ûbereinstimmend gleicb — 0,34 Millimeter

gefunden. Da die Werkstiltte in Genf im Besitz eines

hinliinglicb l'icbtigen Meters und einer ausgezeicbne-

ten ïbeilmascbine ist, so berubt dieser Feliler einer

gefâlligen Mittbeilung des Hrn. Turrettini zufolge

der Raum oberbalb des Quecksilbers als hinreichend bloss darauf, dass in Folge eines sonderbaren Missver

zu betracbten, wird sie bingegen merklicbluftleer

kleiner, so ist die wegen Luft in der Toricelli'scben

Leere am Barometerstand anzubringende Correction

gegeben durcb

b - \

wo a die Diftereuz der beiden erbaltenen Stande und

b das Verbaltniss des Inbalts des Raumes oberbalb

des Quecksilbers im gescblossenen Scbenkel bei der

ersten Beobacbtung zu dem des verkleinerten Raumes

bei der zweitcn darstellen •'). In unserem Falle ent-

spricbt dièses Verbaltniss genau genug dem Vcrhaltniss

stiindnisses angenommen worden war, die Tbeilung soUe

ibrc wabre Liinge nicbt bei 0, sondern bei 17,5 C. ba-

ben. Erwird also inZukunft vermieden werden konnen.

Bei drei Instrumenten, die icb selbst nacb dem

Normalbarometer des Central Observatoriums veri-

ficirt babe, fand icb mm in der Tbat die Gesammt-

Conection sebr nabe gleicb der vorstehenden Tliei-

lungs-Correction. Icb stelle die Resultate dieser Ver-

gleicbungen nachstebend zusammen :

3) Die obige Formel setzt allerdings die Giiltigkeit des Ma-
riotte'schenGesetzes auch fiir sehr niedrige Drucke voraus. Durcli

die beziigl. Uutei'sucliungen von Siljestrôm (Svenska Vet. Acad.

Handl., tid. II, 1873, auch Pogg. Ann., Bd. 154) und die vorlaufige

Notiz der Herren Mendelejef uud K irpitsciiof (Bd. XIX, S. 469

dièses BiilJetius 1874), sowie Kritik der erstern durch Mendelejef

(Repert. fiir Experimentalphysik vou Cari, Bd. X, S. 434), ist die-

selbe allerdiugs in Zweifel gestellt worden; da indessen die Resul-

tate dieser beiderlei T]ntersucbungeu ûber denselbeu Gegenstand

sich in Beziehung auf den Siiin der Abweicbuug vora Mariotte'-

scheu Gesefz widersprechen, auch die letzteren zur Beurlheilung

ibres Wertbes nicbt ausfubrlich genug dargelegt sind, so scbeint

es gerecbifertigt, vor der Hand uocli, naraentlicb fiir Anwendungen

wie die vorliegende, das Mariotte'scbe Gesetz auch bei niedrigen

Drucken als richtig anzunebmcu.
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Bei (liesen drei Instrumenten scheinen also die Vi-

sirriiige solir nahe die riclitige Stellung zu habeu.

Andere Instrumente der Art, welclie ich indessen niclit

selbst vcrgliclien liabe, haben dagegen bei der Véri-

fication im Observatorium oder auf Inspectionsreisen

hiiufig von den verstelienden sehr verscliiedene Cor-

rectionen ergeben, was neben persônliclien Verglei-

chungsfeldcrn wohl haiiptsachlich auf eine scliiefc Stel-

lung der Visirringe zuruckzufiihren sein diirfte. Es

wird also imraerbin aucb liicr die Vergleicliung des

gefiillten Instruments mit einem Normalbarometer als

Norm zur Ermittlung seiner Gesammt-Correctiou gel-

ten konnen.

Die naliezu zwei Jalire umfassenden Beobachtungen

am Instrumente X zeigen anderseits eine lioclist

befriedigende Constanz der einmal bestimmten Cor-

rection, was lianptsiiclilich dem Umstande zuzusclirei-

ben ist, dass das neue Heber-Barometer nur ans Me-

tall und Glas zusammengesetzt ist und dass die Ab-

sehvorriclitungen keinen Verbiegungen u. dergl. aus-

gesetzt sind.

Neben dieser Garantie grosserer Unvcrandcrlicb-

keit mit der Zeit gegeniiber andern Instrumenten der

Art bietet das neue Heber-Barometer gegeniiber allen

Gefàss-Barometern und also aucb gegenuber dem sonst

uabestebenden Fortin'sclicn Barometer den grossen

Vortheil dar, dass die Ablcsungsweise fiir beide Queck-

silberniveaux eine genau gleichartige ist, also die per-

sônliclien Diflferenzen ganz eliminirt werden.

Es ist ferner durch das Ansteigen des Quecksilbers

in heiden Sclienkeln des Baromcters voi- jeder Be-

obaclitung, wie ich in der citirten Abhandhnig S. 17

und folg. gezeigt liabe, der storende Einfluss der Ca-

pillaritat, sowohl was iliren ganzcn Bctrag, als was

ibre Variabilitiit betriiït, auf ein Minimum reducirt'').

Das Tlicrmometer gibt, weil sein Gefilss glcicben

4) Der bedeutende Vortheil, wciclien das Ilelion des Quecksilbers

in beiden Schonkeln des Hebcr-Barnmctcrs unmiltclbar vor der Be-

nbacbtung gegenuber dem ùbliehen Klopfen bat, geht aucb daraiis

hervor, dass zufolgo ciujiibriger glricbzeitiger Beobacbtungen zu

je 3 tagliclipn Terniinen an dcni obigen Instrument AI' nud einein

vorzuglichen Naudet'scheu Aneroid das erstere Instrument nner-

warteter Weise dem Aneroid in seinen Angabeu vorauseilie und

zwar durcbscbnitilicb bei steigendem Barometer um ,',0ô, bei

falleudem um o'""'OG. Dièse griisscre Knipfindlicbkeit des Qiieck-

silberbarometcrs ist jedcnfalls nur der lîcseitigung variablor Caiiil-

laritatswirkungen zuzuschreiben.

Durchmesser wie das Barometerrohr hat und in ganz

gleicher Weise wie das letztere umliiillt ist, die Tem-

peratur des Quecksilbers in diesem, auf welcbe es ja

besonders ankômmt, viel sicberer an, als bei den bis-

ber iiblichen Constructionen. Die Môglichkeit, die An-

wescuheit von Luft in der Toricelli'schen Leere zu

constatircn und iliren Einfluss zu messen, diirfte fiir

Reisen uud entfernte, schwer zugaugliche Stationen

wolil ebenfalls sehr ins Gewicht fallen.

Das neue Instrument ist endlich erfalirungsgemâss

auf Reisen mindestens ebenso leiclit uud sicher gefiillt

zu trausportiren wie das Fortin'schc Gefiiss-Barome-

ter, besitzt aber dabei gegenuber diesem den sehr erlieb-

lichen Vorzug, dass das Quecksilber, weil es bloss

mit Eisen, Glas und Leder zur Beriilirung kommt,

nicht sclimutzt. Bei allen Fortin'schen Barometern

uamlich, die ich bis jetzt auf Reisen benutzt habe,

wurde das Quecksilber in der Cisterne bald so unrein,

dass sein Niveau nicht mehr sicher auf die Spitze ein-

zustellen war und dass deshalb entweder schon wahrend

der Reise oder wenigstens unmittelbar nach derselbeu

beliufs neuer Vérification das Quecksilber in der Ci-

sterne durch frisches ersetzt werden musste. Hr. Miel-

berg bat das neue Heber-Barometer, Turrettini

J\» 15, auf seine zweimonatliche Inspectionsreise nach

Archangelsk und Kern im Juni und Juli dièses

Jahres mitgenommen. Dasselbe hat dabei nicht nur

den streckenweise liôchst beschwerlichen Transport

ganz gut ausgehalten, sondern es erwies sich auch das

Quecksilber und die Rohrc nach seiner Riickkunft noch

so rein, dass oline Weiteres eine neue Vérification des

Instrumentes erfolgen konntc. Gleiche Erfahi-ungen

haben Hr. Dolirandt auf seiner ebenfalls mit bedeu-

tenden Transportscliwierigkeiten verbundenen Reise

nach dem Amu-Darja im Friilijahre 1874, sowie Hr.

Dr. Fritschc auf seiner émonatlichen Riickreise von

St. Petersburg nacli Peking liber Sibirien und durch

die Mongolei im Sommer 1874 an zwei andei'u Instru-

menten dieser Art gcmacht.

Wenn inan bei Benutzung des neuen Instruments

auf einer festen Station die Vorsicht beobachtet, nach

jeder Messung das Quecksilber im offenen Sclienkel

wieder bis zum untern Rande des Sclditzcs zu senken und

darauf den Hahii abzuschliessen, so wird luan findeu,

dass das bei Heber-Barometern sonst so liistige Erblin-

den des Glases im oftenen Sclienkel und Verunreini-
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gen des Quecksilbers daselbst durch Staiib und Oxy-

dation jedenfalls erst nach vielen Jaliren cintritt.

Das neue Heber-Baromoter besitzt nur zwei Nach-

theile gcgenûber dem Fortiu'chen Gefàss-Barometer,

es ist schwerer und kommt im Preise liôher zu stehen.

Ich glaube indessen, dass dièse Nacbtheile durch die

erwahnten Vorziige mehr als ausgegliclien werden.

ZurKritikundErkIârungverschiedenerindischerWerke.

Von 0. Bohtiingk. (Lu le 2 septembre 1875.)

Was ich hier mittheile sind nichts weiter als in Ord-

nung gebrachte und hier und da weiter ausgefûhrte

Bemerkungen, die ich beim Durchleseu verscliiedener

indischer Wcrke am Rande raeines Exemplars beige-

gesclirieben habe. Mehr soll man nicht erwarten. Lei-

der ist nicht einmal jede Vermuthung, die in's Wôrter-

bucli aufgenommen wurde, am Rande des betrcfïenden

Werkes vermerkt worden. Wer sie einst braucht, fin-

det sie vielleicht dort gelegcntlich. Auf meine Indi-

schen Sprûche ist stets verwiesen worden, bei Manu
und Jâgiiavallîja jedoch nur dann, wenn dort etwas

Neues geboten wird. Von J. Muir iibersetzte und be-

sprochene Stellen lindct man in don Indices zu scinen

«Original Sanskrit Texts u. s. w.» genau angegeben.

Dass ich auch einfache Druckfeliler verzeichne, wenn

sie dem Herausgeber entgangen sind, wird man wohl

fur zweckniassig erachtcn.

Vielleiclit dankt mir diescr oder jener Léser oder

der kiinftige Bearbeiter eines hier vorgefiihrten Wer-

kes fiir die Geduldsprobe, die ich an den Tag gelegt

liabe.

I. Manu's Gosetzbuch, Ausg. von Lois. Diîsl.

i,10. Vgl. MBn. 3,13819. 12,13108. IUriv. 36. — 2 0, a. Vgl. Makk.

I>. 4S,'.0,n. — 38, a. Vgl. MÂiui. P. 48, 35, a. — 4/., 6, a. Lies W=iïï^T-

^ÎÎJI. — sa. fgg. Vgl. MBu. 12, sr.oi. fgg. — 9 5. Vgl. Spr. 3266. —
96. fg. Vgl. MBii. S, 109. fg. — 101. Vgl. BuÂG. P. 4,22, '.6.

2.3 Vgl. Spr. 1630. — 29,0. Vgl. MBu. 3, 1248'., a. — 40,6. ^^^

^URT^Ï mit C(l. Cale. U zu lesen. — Co,a. VgL 5,1 39,a. — ss. Vgl.

Spr. 1118. - 03. VgL Spr. 1117.— 94. Vgl. Spr. 3241, — 05. Vgl. Spr.

3003. — 09. VgL Spr. 1114. 3867. — 1 1 1. Vgl. Spr. 210. — 120. Vgl.

MBu. 3,1398. — 121. Vgl. Spr. 304. — 134. Der Sinn ist doch wohl:

Kreundschaft unter Mitbiirgern boriilil aiif zehnjahriger Bekanntsclialt,

imter Kiiiistlern auf fiinfjahriger, unter scliriflgelehrtenBrahmanen auf

dreijahriger, unter Blutsverwandten auf der allerkurzesten sogar. —
135. VgL Âp*st. 1,14,25. — 144. Vgl. Spr. 4992. — 143. Vgl. Spr.

2726. fgg. 2731. fgg. — 1S4. Vgl. Spr. 3308. fg. — 1 55. Vgl. Spr. 6163.

— 1 56. Vgl. Spr. 3276. — 1 37. VgL Spr. 5094. — 1 58. Vgl. Spr. 3143.

— 161. Vgl. Spr. 3646. — 1 63. Vgl. Spr. 336. — 1 67,o,a. Lies îTF^^.

— 172, 6,p. ïrenne qi^l ^ sim^. — 200. Vgl. Spr. 2181. - 213.

Vgl. Spr. 7288. — 214. Vgl. Spr. 687. — 215. VgL Spr. 4809. — 218.

VgL Spr. 3093. — 225. VgL Spr. 871. fg. — 227. VgL Spr. 3307. —
229,6. Vgl. MBu. 12,3993, a. — 231. VgL MBu. 12,3905. — 234. Vgl.

MBu. 13,370. — 238. fgg. VgL Spr. 4440. 6227. fg. 6344. fgg.

3,5, a. VgL MBh. 13,2421, a. — s. VgL MXkk. P. 34,76. — 20,6. fgg.

Vgl. MBu. 1,2902. fgg. — 27, a, p. Lies rail der od. Cale. 1830 Wf-
Cft?!^^. Vgl. Comm. zu H. 473. — 54. fg. VgL MBu. 13, 2'.84. fgg.

—

56. VgL Spr. 3063. — 37. fg. VgL Spr. 2407. 2409. MBh. 13,2400. —
61. Vgl. MBu. 13,2487. — 72. Vgl. MBu. 3, 17343. — 76, a, a. ÎTTIIT-

^JH: beim Sehol. zu Bbatt. 1,4. — loi. Vgl. Spr. 2389. — 105. Vgl.

Spr. 132.463.2803. — lis. Vgl. Spr. 5023. RV. 10,117,6. — 1 1 9. Vgl.

MBu. 13,4671,6. fg. — 140. Vgl. MBu. 13,4312. — 158. VgL MBu. 3,

1227. 13,4276. — 139. VgL MBn. 13,4277. — 176. Vgl. MBu. 13,

4292,6. fg. — ISO. fg. Vgl. MBu. 13,4282,6. fgg. — 184, a. Vgl. MBu.

13,4303,6. — 185. Vgl. MBu. 13, '.296. — 109. Vgl. RoTu in Z. d. d.

m. G. 4,433. — 238. VgL MBii. 13, 42ss,6. fg. — 250. Vgl. MBu. 13,

4281,6. fg. — 259, 6, p. Treuue ^'^ ^ff. — 266. Vgl. MBu. 13,4240.

— 276. VgL MBu. 13,4238. — 285. Vgl. MBu. 3,106.

4,4. 5. VgL BuÂG. P. 7,11,18. fg. — 16. Vgl. Spr. 1121. — 32. Vgl.

MBu. 3, 99. 12,8864. - 37. Vgl. MBu. 1 3, 4070, 6. fg. — 39, 6. VgL

MBu. 13,4979,6. — 53. Vgl. Ç.Âiii<G. Paddu. 70,6(44. a). — 71, a. Vgl.

MBu. 12, 7044, a. 13,4968,0. — 78,0. Vgl. MBu. 13, 5013,6. — 82, a.

Vgl. MBu. 13,5023,6. — 83,0. VgL MBu. 13,3023, a. — 120. VgL Spr.

3301. - 134. VgL Spr. 3328. 3923. — 135. VgL Spr. 7314. — 138.

Vgl. Spr. 2316. — 139,6. Vgl. Spr. 4236,6. — 1 56,6,[5. Vgl. Spr. 28,6,(5.

— 163. fg. Vgl. MBu. 13, 4090. fg. — 108. Vgl. 11,207. — 172. Vgl.

Spr. 3374. — 173. Vgl. Spr. 5219. 4117. — 174. Vgl. Spr. 220. — 177.

Vgl. MBu. 14,1251. — 220,6,7.. Vgl. MBu. 12, 1320, o, a. — 224. Vgl.

MBu. 12,9432,6. fg. — 238. Vgl. Spr. 3090. — 240. Vgl. Spr. 1333.

-

253. Vgl. Spr. .3619.

3,38. Vgl, Spr. 3491. - 47. Vgl. Spr. 5269. — 51. Vgl. MBu. 13,

5642. — 35. Vgl. MBu. 13,571'.. — 87. Vgl. MArk. P. 33,29. — 109.

Vgl. Spr. 202. — 128. fgg. Vgl. Spr. 6481. fg. — 130,o. Vgl. 2, 60, a.

— 1 48. Vgl. Spr. 4067. — 1 50. Ygl. Spr. 6736. — l 53. Vgl. Spr. 36S6.

3679. — 160. Vgl. Spr. 4948. — 164. Vgl. 9,30. — 105. Vgl. 9,20. -
r— 168, a, a. Lies ^^''.

6,2. Vgl. MBh.72,8887. — 0,6. Lies ^^"^1°. — 22. Vgl. MBu. 12,

8894. — 41. Vgl. MBu. 12,9960. - 43. VgL Spr, 3600.— 46. Vgl. Spr.

2934.- 47. fg. VgLSpr. 133. 132. 3510. — 56.fg. Vgl. MBu. 12,0'J75.fg.

— 66. Vgl. Spr. 2922. - 72. Vgl. Mark. P. 39,10. BuÂg. P. 3,28,11.

— 76. fg. Vgl. MBu. 12,12 163. fg. — 85,0, a. Lies îTiqrfTîlïïI. — 90.

Vgl. MBu. 12,10860.

7,8. VgL Spr. 4446. — il. VgL Spr. 5384. — 23,6. Vgl. R. éd. Schl.

2,67,28,6. — 30, 6, p. ^•^raFT st. ^f^rarT^ Çajmk. zu Çui. 8,12. —
4i,6,a. Die riebtige Lesart ist fT^T: q^^l^à^. — i'^- VgL Spr. 4322.

— 74. Vgl. Spr. 1377. — Naeb 86 Linschaltung, Vgl. Spr. 2938. —

99. VgL Spr. 630. — 102. fg. Vgl. Spr. 3713. fg. — 104,6,(3. Viclleieht

ïïïï^rl: zu lesen. — 105. Vgl. Spr. 3692. — 106. Vgl. Spr. 4378. —

no.'vgl. MBu. 12,3386. - 122. Vgl. MBu 12,3271,6. fg. —^1 47. VgL

Spr. 2107. — 179. Vgl. Spr. 984. - lS7,a, c(. Lies R-iTÎJT- — 10'-

VgL MBu. 6,698,6. fg. 12,3728,6. fg. — 193,6. fg. Vgl. HiT. 111,82.—
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198. Vgl. Spr. 7020.7019.— 199,0. Vgl. Spr. 6063,6. — 21 2. Vj;!. Spr.

2039. — 213. Vgl. Spr. 938. — 2IS. Vgl. Spr. 3910.

8,12. Vgl.MDu. 2,2326. — 13. Vgl. Spr. 6838. — 1 3. Vgl. Spr. 3089.

MBii. 3, 17',13. — 1C. Vgl. MBii. 12, 3377. — 17. Vgl. Spr. 1343. —
I 9. Vgl. MBu. 2,232S. — 20. Vgl. Spr. 848. — S4,a,a. Vgl. Spr. !)23,i,a.

— 85. Vgl. 8,91. Spr. 1438. 4717. — ss. Vgl. 8,113. — 9t. Vgl. 8,85.

Spr. 1438. 4717. — 93. Vgl. Spr. 3311. fg. — 95,i, a. Die riclilige

Lesart isl >îg'^=7i^nq. — US. Vgl. Spr. 3836. 6362. — 99. Vgl. Spr.

7366. 6362. — 1 13. Vgl. 8,ss. — t l ',,a,a. Treniie £?T ^î^^^^q. —
168,6. Vgl. Spr. 4403.6. - 227. Vgl. WHh. 7, 2H9. Uahiv. 736^-
251, a,a. Vcritinile îlîiîT=ri(inTT. — 262. Vgl. Spr. 6040. — 30/,. Vgl.

Spr. 6913. — 308. Vgl. Spr. 368. fg. — 316. Vgl. Spr. 6442. — 318.

Vgl. Spr. 3736. - 335. Vgl. Spr. 4063. 430. — 371. fgg. Vgl.MBii. 12,

6 105. Igg. — .'.16. Vgl. Spr. 4370.

9,3. Vgl. Spr. 4067. — 4. Vgl. Spr. 169'J. — s. Vgl. Spr. 3890. —
13. Vgl. Spr. 4044. — 14. Vgl. Spr. 3822. 3668. — 17. Vgl. Spr. 6412.

MBh. 13,2258,6. fg. - 18. Vgl. Spr. 3683. — 20. Vgl. Ç'vSkii. (Inuj. 3,

13. — 23. Vgl. MBh. 1,8335. fgg. — 26. Vgl. Spr. 4138. 6332. — 27.

Vgl. MBu. 13,24 9'.. 6, il Trémie i^t ^o. — 29. Vgl. 3,165. ~ 30.

Vgl. 3, IG4. — ',7. Vgl. Spr. 6632. 6630. — 87,a, j3. Tronne HîTlRT
T^^\ — 95, a. Vgl. MBh. 13, 2430, a. — 107. Vgl. Ait. Bn. 7, 13. —
I I Ijfi,!?. ^^r^m als Comp. zii lasson. — 123, 6, et. Die richtigc Lesarl

isl vîiq^^qiff. — 124,0,^. Die richlige Lesart i.st ïT^WIIÎTI:. —
131, a. 132,0. Vgl. MBh. 13,2472. — 138. Vgl. Spr. 4127. — 13S. fgg.

Vgl. MBu. 1,4671. fgg. — 178. Vgl. MBu. 13,2566. — 213. Vgl. MBh.

13,5119. — 214. Vgl. MBa. 13,5122. — 22 1,6, a. Die richlige Lesart ist

^Ti'7I?I°. — 226, a,a. 6,i3. Vgl. MB». 12,3316,6. — 227. Vgl. MBh. 3,

1352. — 269, a,p. Lies qBïïnnncfira. — 296.fg.vgi.MBn. 12,12007.

fg. — 302. Vgl. Ait. Br. 7,14. — 304. Vgl. Spr. 2228. 3162. — 305.

Vgl. Spr. 743. 4843. — 306. Vgl. Spr. 4273. 4836. — 307. Vgl. Spr.

3136. — 30S. Vgl. Spr. 3983. — 309. Vgl. Spr. 3962. 4168. — 314.

Vgl. Spr. 3382. — 317. Vgl. Spr. 4223. — 320. Vgl. MBu. 12,2937.

— 321. Vgl. MBu. 3,'.S2. 12,2010. 2938. — 327. Vgl. MBu. 12,2290,6. fg.

10,28,6. fgg. Vgl. MBu. 13,2577. fgg. - 58. fg. Vgl. MBu. I3,2003.fg.

— 64,6,(5. Trémie IT^^'IT fTH°. — 76. Vgl. MBh. 14,1 235. — 93, 6,p.

Zu verbesscrn RTIE^fFI. — 97 Vgl. Spr. 6382. fg. — 126. Vgl. MBu.

12, 10887.

11, 1. fgg. Vgl. MBh. 12,6039. fgg. — 18. Vgl. MBu. 12,4879. —
27. fgg. Vgl. MBu. 12,6053,6. fgg. - 5'.. Vgl. Spr. 4492. — 55. Vgl.

Spr. 329. K. éd. Goi.r. 2,79,17. — 73. Vgl. MBu. 12,1244. — 75,a.

VgL MBu. 12, 12;3,u. — 70. Vgl. MBu. 12, I2',3,6. fg. — 79,6. Vgl.

MBh. 12.ni6,6. — 119, o, p. Woiiii RV. 6,49,5 gemeinl sciii solllo,

wijrde H Rriîîll die richlige Lesart sein. Uierbei miisslo eine uiiregcl-

luiissige Contraction angenommen werdcn. — 140. Vgl. MBu. 12,607'..

— 189,o,jî. Ich wiirde oliiie BedenKcn ^ItJFT lesen. — 202,0,3. Die
-v

richligo Lesart isl HH^UU. — 207. Vgl. 4,108. — 228. Vgl.MBii.l3,

5538. — 229. Vgl.MBll. 13, 5536. — 238. Vgl. MaM IM. ZU KuMAllAS. 3, 2.

MBh. 13,5845. 14,144 1. — 252,6, p. Lies qff^ ^q und vgl. HV.

7,89,5.
"^

12,10. Vgl. M'iRK. 1'. 41,22. — 37,0, a. Man konnio infî vorniuthen.

mWotoii er wiinscht, dass es von Jcdorniann gekaiint werdex so v. a.

nwas er vor Niemandon geheim zu hallcii lirauchl». — loo. Vgl. Buàg.

P. 4,22,4 5.

.Spr. 4338 wird Manu zugeschriebeii, fehlt aber iu unseroii Ausgg.

Die Parallolstellea bei Jâgnayamija ersieht nian aus Stenzlek's Ueber-

selzung dièses Geselzgebers.

11. J,1gna valkja's Geseizbuch, Ausg. von Ad. Fr. Stenzleb.

l,22,6,a. Lies tJinîJCIfSII^. — 33,n,p. 5T^ islnsauer Gewordenes».

— 37,0, a. Treiine 5[I ^lïïlIS'T SI°- — 4o. In der Ueberselzung ist

«gule» st. «beiligei) zu lesen. — 71. Vgl. Spr. 7 176. — 77,6, a. Trenne
s

ÇlT5r^;. — 8 5. Vgl. Spr. 4067. 4434. — ll7,a,|3. cf^ isl nicht iiber-

selzl. — 129, 6, a. Lies fsî'Ç^ÎTÏÏ^^- — 136. Vgl. Çat. Br. 7, 3,*, 41.

— 153,6,a. Trenne ÇfT Rr^T:. — 179,6. Vgl. Spr. 920,6. — 190,6. fg.

Vgl. MiriK. P. 33,18. — 192. Vgl. MXrk. P. 33,19,6. fg. — 193,6. fg.

Vgl. MiiiK. P. 33,21,6. fg. — 196.fg. Vgl. MiRK. P. 33,2*. fg. — 200.

Vgl. Spr. 3423. — 207. Vgl. MBh. 3,13419. — 2 50. Vgl. Mark. P. 30,

13. — 252. fg. Vgl. MARK. P. 30, 10. fg. — 262, 6, a. ^iffî bedeulet

schwerlich «Kennlniss»; vgl. das Worterbuch. — 277,6,|3. ÎT'T nicht

i( vorzuglich", soudern «schniuck». — 2SS. Besser «herbeigeholl» als

((znsanimengelegt». — 316. Vgl. Spr. 632. — 330. Vgl. Spr. 568. —
3'.o. Vgl. Spr. 4206. — 350. Vgl. Spr. 3124.

2,2,(7,a. Lies WflF-n'Î^H'^ÏÏI- — I9,a,§. LiescîJSI^T^H. — 32,a,a.

cJJfrF'I'î isl nicht iiberselzl. — 87. Lies «Und gleiclie Zeugen sollen

mit u. s. w.i) — 268, 6,a. Lies cïjLÎcJtlil-

3,8. Vgl. Spr. 4823. — 9. Vgl. Spr. 3834. 3838. — il. Vgl. Spr.

6392. — 19,0, |î. Lies °^!!TÏÏÎ5'^R. — 23,0.7.. Trenne ÏIT ?rT°- 6,a.

Trenne râ'^T'^qT '^°. — 3S,~6, p^Lies '^JT'^ITr#Sl ^. — 6t. Vgl.

Spr. 6823. — 65. Vgl. Spr. 2922. — 112, o, a. rraif^UH^ fasse ich

als Coniposituni. — 133. Vgl. Spr. 6132. — 165. Vgl. Spr. 3989. —
166. fg. Vgl. MUTR.HJP. 6,30. — l8S,6,p. mSf^l'^rl^ aller Fehler fiir

m^HFt°. — 201,6. VgL MBu. 13,7760,0. — 209,6,p. Vgl. MBh. 13,
^ r

4279, 6, p. — 226,6, a. cU^J^TT isl «verkehrsfàhig» nach Stenzler's

eigener Verbesserung.

m. Râmâjana 1. 2. Ausg. von Scui.

1,1,54,6,13. Lies f^ôn^qFrl^I. — 07,a,a. Lies S^^RI^ mit der éd.

Bonib. — 93, a. Treuno ^!jfST^ft^^THn ^!ÏÏ ^^iïïflTH. — 2,18. VgL

Uttauarouk. 27, 16. fg. (36,7. 8 in der Ausg. von 1862). — 31,0, a.

Lies WJW- — 4,2i,6,a. Lies mit der éd. Bonib. gi^T^^f ^'^R'.-

30,6,i3. Lies gr^^FfgfT-.- 31,0,(3. Lies qqfà^ff- — 6,2,6,,3. Liesf^lSr.

— 7,9,0, ry.. Lies mil GoRR. Rf^^^^IÏTFÎi'P.- 1 J,6,j3. Lies 'T^^lff-

ftR5T^;. ~ 9,10,a,a. Lies EfiqT'R;. — in,6,a. Lies HT:. — 12,31.

Vgl. Spr. 3633. — 13, 5, o, a. 3EIT>lT7ri7 die bessere Lesarl. — 27,6,a.

Lies gTHTPT°. — 30.0. i3. Lies ^ÏÏST^ffïï:. - 4l,6,a. Lies ÎTTTTf^.

— 14,23,6,a, Lies rlH^I?:^^. — 17,0. Vgl. Spr. 2321. - 7. Vgl. Spr.

I

3131. — 8. Vgl. Spr. 270. — 23, 10. Vgl. MBh. 4,2269. — 24, 5,a,p.

Lies ri^FiqrRÏÏ- — 27,16,6. fgg. Vgl. Spr. 2273. fg. —28, 6, 6, p. Lies

I iqT!ÏÏ5^!7frI%fyHT. - 7,6,p. Lies -RnîÏÏFI:. - 30,l7,6.p. Lies mit

der éd. Bomb. giîigfnT. — 41,1,6,(3. Lies^rlIrT^. — 43,26,6,p. Lies

ïï^ T^T?^;. — 46,1 '.,6,a. Lies mit der éd. Bomb. ^T^. — 48, I7,a,(3.

Lies mit Goru. ^IRIrTTW °- — 32,15,6. Ich IrennrqîIT von SIT^^
und verbinde dasselbe mil ^rJ^T (= ^fll; vgl. den Gebrauch von ÎJf-

^^] — 34,7,0,2. Lies des Jletrums wegen mit der cd. Bomb. 'ïîS'flT.

I

— 14. Vgl. Spr. 3331. — I6,6,a. éd. Bomb. besser cIH ^pf- — 53,2,o,a.

Lies des Meirums wegen mit lioRR. ^I">TircîTsîTIFTT:- — 7,0, a. Lies

i
mil der éd. Bomb. ^IlSJ^m^JW- - 36, li.o.(3. Lies mit den beiden
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anderenAusgg.^ïï^I^ R^. — 37,20, ?m3. Lies WiV^^- — 58,22. Vgl.

Spr. 2974. — 59, I5,a,a. Lies ^FIS^^^^^'iTïï:. — 2i,a,a. Lies mil

den beiden andereu Ausgg. 5nïïITfFI^TrI°. — 60, ll,a,a. Lies nilMer

éd. Bomb. îJJ-QiJIH'I. — 62, 2 5, a, a. Lies mit der éd. Bomb. îll^JJIW^f.

— 63,i,6,iî. Lies des Meirums wegeii mit der éd. Bomb. rl'7;'-tir,')r^-

ajfj-Tjsf;. _ n,6,a. Lies mit der éd. Bomb. fl% ïï°- — 21, 6, a. Lies

mit der éd. Bomb VpT^I^]^. — 28,«,p. Lies des Metrums wegeii mil
;

GORB. rr^ïïT^f?:. - '0,21- fgg- VgL 2, 107,6. fgg. - 72,13,6. Vgl.

MBh. 1,953,6. — 73,32,6,a. Lies mit der éd. Bomb. tlrtHUil- — "4,

l7,o,p. Lies mit der od. Bomb. ^îîll ^TÏÏ°. - 2l,6,i3. Lies Î^^FfT.

2,3,15,6,0. Fiige mit der éd. Bomb. tj nacb ?Ttj binzu. — 4,2 2,n,a.

Lies mit der éd. Bomb. ^^^\7^ st. ^^. — 3,7,a,a. Lies 3^!7Itn5]. —
ll,9,a,i3. îl^ïï^ni^pSI éd. Bomb. — 1 î,6,a. Lies ^^11. — 13,13,

6,a. Lies r?^lèlffW=T. — 18, 1 G. Vgl. Spr. 3031. — 20, 33. VgL Spr.

1347. — 21,13. VgL Spr. 2180. — 49, a, a. Çf^rïï besser éd. Bomb. —
22, I8,6,i3. Lies mit der éd. Bomb. ^T'?^SfTrI. — 23, 17. Vgl. Spr.

6057. — 24,23. Vgl. Spr. 6340. — 2«. Vgl. Spr. 4548. — 25. Vgl. Spt.

6496. — 25,28,0,1?. Tremio '^HfTî^îI f^ïïTFfTrl:- — 26,9,a,p. Lies mit

der éd. Bomb. ^mm ^TÏÏSf- — 31, a, [5. Lies ÇPTl. — 3i. Vgl. Spr.

1006. — 35. VgL Spr. 7249. — 36. Vgl. Spr. 1496. — 27,4. fg. Vgl.

Spr. 1027. — G. Vgl. Spr. 3337. — 1s,a,i3. Lies qf^'tr^iTFtl^^T;.

— 28, 17, 6, a. qJIT^ÎÎi4^'^ éd. Bomb. — 29, 1 s. Vgl. Spr. 1141. —
30,9,a.a. Der Comm. in der éd. Bomb. fasst ^'SQ^J\^ als Adj. =^-
^ôfTr^^Tf. — 35. Vgl. Spr. 3479. — 30. Vgl. Spr. 7320. — '.6,6,^.

Lies l^\^T^Wi^ oder mit der ed Bomb. ^^ ^^^^. — 33, ls,o.a.

Lies mit den beiden anderen Ausgg. ÏÏIT1^°- — 34, 5,6,i}. R'^mSTfïïI-

frrasfTrl éd. Bomb. — 33, 8, a, a. Lies mit der cd. Bomb. ^}^^T^]•..

— 14. Vgl. Spr. 980. — 15,6. Lies mit der ed. Bomb. ^^r\ und HJÎ-

'i^ri- — 16, a. Lies mit der ed. Bomb. îinST^ f^^. — 26. Vgl. Spr.

67.37.— 36, !',,«,«. Lies Rlf^^ d. i. qi gf^^ (Voc). - - 17,6,|3. Lies

tq^ISf^UFÎ. — 37,3. Vgl. Spr. 3660. — I6,6,a. ?t^ ed. Bomb. — 38,

7, 6, |3.^rl=^qT ed. Bomb. — 39, 1 9, a, p. Lies ^^^^?(^^^i — 20. Vgl.

Spr. 732. — 21. Vgl. Spr. 1471. — 22. VgL Spr. 731. — 23. Vgl. Spr.

3204. — 29. Vgl. Spr. 3332. — 30. Vgl. Spr. 48'(8. — 40, 1,6,)?. Lies

îffTvrïïIÎT. — 42, a, a. Lies mit der ed. Bomb. ^SfmîHT. — 45,o,i3. Lies

mit der ed. Bomb. 3fT1RSqi. — 43,5,a,a. Lies H^^. — 46,23. Vgl.

Spr. 4192. - 47, 5, a, p. Lies Figfîf^rfSI". — 6,|5. Lies mit der ed. Bomb.

Hmi - 31,2,6,a. Lie> ÎTr^rafflf^- - n- fgg. Vgl. 2,86,i7. fgg.

— 52,31,6,3. Lies^tpTFI- — Gl,a,a. Lies mil der ed. Bomb. IT^. — 33,

23, a, a. Lies F^F?I^. — 32,6, p. Lies mit der ed. Bomb. ^SÎI^rfT.

— 34, S, 6, a. Lies mil dor ed. Bomb. 'FT^fTRT?- — 27,6,j3. Lies mil
r f

der ed. Bomb. fT^FJ; st. H'^îrl;- — 36, 12, 6, ,3. Lies mit der ed. Bomb.

f^'Sf'FJ. — 39,s,6,0(. Lies Cff^HHT:. — 61,11, a, jî. Lies mil der ed.

Bomb. TTîI^;. — 16. Vgl. Spr. 3334, wo «gefressen» st. «bcrbeige-

brachtu /u lesen ist. — 23, n, a. Lies mil der ed. Bomb. rS^ÏTirFI^T^rîT.

— 24. Vgl. Spr. 2070. — 62,8. Vgl. Spr. 4340. — 13. Vgl. Spr. 3828.

— 13. Vgl. Spr. 6330. — 10. Vgl. Spr. 6350. — 63,5. Vgl. Spr. 5189.

— G. Vgl. Spr. 2175. — 7. Vgl. Spr. 1391. — 8. Vgl. Spr. 679. — 64,

30, a, a. Lies fl T^Tl. — 63, 8, 6, a. Lies mil der cd. Bomb. |31^^. —
2 2,6,1?. Lies mil der ed. Bomb. QfTrTy^nTTrI?T- — 67,8. fgg. Vgl. Spr.

3617. fgg. — 23. Vgl. Spr. 3139. — 2s,6. Vgl. M. 7,23,6. — 29. Vgl.

Spr. 3112. — 30. Vgl. Spr. 3763. — 31. Vgl. Spr. 830. — 69,4, «, a.

Man kdnnte 7^\ ITTITI (= ïï^fH) st. FI^T UTlfff vermulhcn. — 74,i i.

Vgl. Spr. 83. — 20, 6, a. Lies ^^îf^'l. — 73, 16,6. J^^^T rftïr^ITI

Tome XXI.

rl^îKFTS^ meirisch faisch) ed. Bomb. — 32, a, a. Lies mit der ed.

Bomb. IeIÎîIT'T!?^.— 77,22, 6,p. Lies mil der ed. Bomb. ^1^51^°. —
80,6,0,3. Lies FJJTtîI^. — 81, r2,a,|3. JlïïlSTî?l^TH (= RRT^TO^H

CVS "^ -.> ,-^ -s *\

Comm.) ed. Bomb. — 82,16,6,(3. Lies mil der ed. Bomb. Hî^rlîïFin;.

— 84, 1s,o,a. Lies mit der ed. Bomb. F^iïïîÏÏfîî- — 86,17. fgg. Vgl.

2,31, 17. fgg. — 87,8,a,iî. Lies mit der ed. Bomb. 3^ïï^. — 88,20,6,3.

Lies mit dercd. Bomb. fsTTÎ^rïTH^. — 90,15,6. ÏIT!(I^ q^ ed. Bomb.,

ÎTR ^ ^\ f^^^'1 ÏÏ ïll^ è^'grïï^ ed. (io^RR^Man kbuuto îlT!iï^4^

vermulbeo. — 91,1 5, a. Besser W\r[ ""<1 fTRlWrlTÎT ed. Bomb. — 20,

6, a. Lies mil dor ed.Bomb.ïTlGq st.tîlTKq. — 3 7,6,|3. Besser ^TsI^rl st.^T-

W\: ed. Bomb. — 94, 3, a, p. Lies TST^H^:. — is,6,p. Besser ^Hq-

rlR st. W\r\\ ed. Bomb. - 96,8,6. ^^t ^V^WÛi W\ ^^ (besser)

ed. Bomb. — 29,6,a. LiesFT^I^SI. — 97,6,6. Vgl. Mltii. 3, 11 110,6.—

23,6,p. Lies \\W\ 5TT°. — 98,11,6,1?. Lies '^'W^\W\:- — 103 in der

Untorscbrift 3^^f5F'7T ïu lesen. — 104, 1 3. Vgl. Spr. 6367. — 19,a,p.

Lies ^\K{- — 20,a,p. Lies 3^3]^; 3qq3T^ JiferlT ed.JJomb. —
103,5. Vgl. Spr. 7101. — 6. 7. Vgl. Spr. 3109. fg. — 8,6,j3. STTïïI erklârt

derComm. in der ed. Bomb. dureb lùlTiqTq. Man konnlo ÇIIlTîT vernm-

then. — 13. Vgl. Spr. 3361. — 14. Vgl. Spr. 6948. — 15. Vgl. Spr.

3123. — 16. VgL Spr. 5098. — 17. VgL Spr. 184. — 1 8. VgL Spr. 839.

— 19. Vgl. Spr. 913. — 20. Vgl. Spr. 6979. — 21. Vgl. Spr. 2104. —
22. Vgl. Spr. 3327. — 23. Vgl. Spr. 7411. — 24. fg. Vgl. Spr. 3093.

— 26. Vgl. Spr. 3366. — 27. fg. Vgl. Spr. 3153. fg. — 29. Vgl. Spr.

5942. — 35,0, i?.
Besser ra^TT^f^ rî^I ed. Bomb. — 106,22, a,a.

Lies gi^; FJIH=7. — 107. 1 2. Vgl. Spr. 4127. — 1 3. Vgl. Spr. 1474. —
108,3. ',. Vgl. Spr. 1300. fg. — 5. 6. VgL Spr. 3102. fg. — 1 6. Vgl. Spr.

3227.— 16. Vgl. Spr. 2758. — 17. Vgl. Spr. 6778. — 109,3. Vgl. Spr.

3764. — 4. 5. Vgl. Spr. 1833. fg. — 9. Vgl. Spr. 1632. — 1 0. Vgl. Spr.

6726. — 11. Vgl. Spr. 1336. — 12. Vgl. Spr. 1258. — 13. Vgl. Spr.

6728. — 14. Vgl. Spr. 2693. — 13. Vgl. Spr. 1334. — 18, a. Lies mit

dor ed. Bomb. q?T'5I^° — 21. Vgl. Spr. 1663. — 22. Vgl. Spr. 4612.

— 28. Vgl. Spr. 1364. — 31. Vgl. Spr. 6719. — 111,2.3. Vgl. Spr.

4146. fg. — 9. Vgl. Spr. 5307. In der Note îcfÇlîfI^|' zu lesen.

IV. Râmâjana, Ausg. von Gorb. 1 — 6.

1.1,105,6,1?. Lies qq st. fï=T. — 2,10,6,1?. Lies RFqTHJ^MT. — 4,6,

0,1?. Trenne 'W^ ^lÏÏT. — 124, a,i?. Trenno ^^^ RITTH. — 5, 1 , 6, a.

Trenne îjl q^T:. - 6,28, a,a. Trenne 3EII qTsI=7ISI. — 9,6,6,a. Ver-

binde Ti,W\\W\- — 12,29,6. fg. Vgl. Spr. 3653. — 13,4, 6,§. Verbinde

iï^nSTFTq. - ^5,6,7.. Lies q'?15T!T:. — [î- L'es q?q°. - 14,43,0,

1?. Verbinde \W^i^\\Z^'^- - 16,6. Vgl. Spr. 2521. - 7. Vgl. Spr. 3151.

— 8. Vgl. Spr. 270. — 18,12,6,1?. Verbinde ^^^iq%. — 24, 0, a,p.

Vgl. MBii. 3,2027,6,1?. — 28,15,6. fgg. Vgl. Spr. 2273. fg. — 33,22,

o. p. Verbinde H>TîfsIrT;- — 33, 7, a, a. Verbinde EIÏÏ^TqP. — 36,8,

a, a. Lie? JTR^rlMT^. — 39,2S,6,p. Lies qf^Rriq.^- 41,29,6. Lies

qîJT^ f^°."'— 4},19,6,«. Lies ÎIPT^Ttl. — 45^1 g,"^.». Lies ^irCTïiq.

— 47, 8, a, a. Lies ^]'!]^'^^o(ïï[. — 20, a, a. Lies ^T^Tr^r??. — 49,20,

a,a. Lies ÏÏ^W- — 35,14. VgL Spr. 3331. — 60, 25._ygL Spr. 2974.

— 62, 11,M- Verbinde rj^'^r^T. — 63, I0,a,p. Lies ^J^. — "0,1 5,6,a.

Lies Sfrâ^I^'^^. — 19,6,1?. Lies UFFÎ; vgl. ed. Schl. 68, 17,6, j?.
—

72,31, 6,a. Lies^ST^SIFT'^I. — 32,a,a. Trenne ÎIT q%f^frl. — 74,9,

6,1?. Trenne Rtsm^^I ^^. — 29.a,a. Lies qqTTSfqRI. — 73,8, 6, a.

Lies grâWT^tq. - 77, 4 6, 6, p. Lies ^;^m\.

7
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— 30, 11, 6, a. Lies ^STTHFIÏÏ.

In der Noio zu d. St. S. '(71 ist ïï!iWm^7\]7[: zu lescii

2,l,9,a,[î. LiesOÎTÎFT^înJi;. — 23.«,|3. Verbinde îlfyfR^rT^— 3,

2, a, (î. Lies %. — 6,.ti,b,a. Lies FSHTIFIT. — 7,3, a,^. Lies qfîjï-

rl^nHf^- — 8,/.8,(/,(î. Lies !ri>T. — ll,2/.,6,p. Lies ^T^. — 13,27,

a, a. Lies ^^^FTISTS^ÏÏ. -^5,2 1. Vgl. Spr. 4260. - 22. Vgl. Spr.

993. — 27,a,j3. Trenno (^qîFÎ ^I- — 16,33,6,a. Vorbindo |qfïï%.

— 17, 27. Vgl. Spr. 1347. — 18, 53, a, a. Lies rfTÏÏTÎTTFÏÏT;- — 19J s.

Vgl. Spr. 1587. — 19. Vgl. Spr. 7072. — 20,19,6. fg. Vgl. Spr. 6038.

— 20,6. fg. Vgl. Spr. 2976. — 22,11. Vgl. Spr. 2180. — 12.fgg. Vgl.

Spr. 2726. fgg. - 23, 1 G. Vgl. Spr. 6179. — 24,1 3,6. fg. Vgl. Spr. 5438.

— U,b. fg. Vgl. Spr. 4330. — 23, 24,6, a. Lies ^H- — sr,,b,\l. Vor-

bindo ^î^tj^l;. — 26,35. Vgl. Spr. 1003. — 36. Vgl. Spr. 1496. —
27,2. i,a. Vgl. Spr. 1026. — s. Vgl. Spr. 33.37. — 28,32, a,a. Vorbinde

rl^FSIFnfq. — 29,5,6.c(. Trenne îlfq ^î. — 20. fg. Vgl. Spr. 4344. fg.

31, 11,6, a. Lies ^FlsCf. — 32,J2,n,a.

34,7,0,»..

Lies ^HT. — 33,'s,a,a. Lies ^T^;. — 6, a. Vorbindo îTfT:'^^- — 37,3.

Vgl. Spr. 3676. — 1 3,a,a. Lies ^f7^^T. — In der UiilerschHfl HTff^'îïï:

zu leson. — 38,19. Vgl. Spr. 6707. — 2',. Vgl. Spr. 3332. — 2 5. Vgl.

Spr. 4848. — 50,6,a. Richtiger qî^^fsfrT- — 4l,2,6,a. Trenno q^
fn^IFI. — ~U^t?- Msn lèse mit den beiden anderen Ausgg. 'llrfll^ïïl'^-

— 44^ 23. Vgl. Spr. 4192. — 49, 25. fg. Vgl. Spr. 6308. fg. — 33, 3'..

Vgl. Spr. 3323. — 61,10. Vgl. Spr. 732. — 11. Vgl. Spr. 2437. — 13.

VgK Spr. 6744. — 15. Vgl. Spr. 6743. — 17. Vgl. Spr. 3013. — 19.

Vgl. Spr. 7037. — 20. Vgl. Spr. 2242. — 24. Vgl. Spr. 240. — 25. Vgl.

Spr. 2929. — 32. Vgl. Spr. 3878. — 62,25. Vgl. Spr. 3334. — 35. Vgl.

Spr. 2174. — 3S. Vgl. Spr. 4230. — 63,5. Vgl. Spr. 4340. — 11. Vgl.

Spr. 2946. — 14. Vgl. Spr. 6329. — 15. Vgl. Spr. 7173. — If.. Vgl.

Spr. 6913. — 64,3. Vgl. Spr. 3571. — 63, s. Vgl. Spr. 5189. — C. Vgl.

Spr. 2173. — 7. Vgl. Spr. 1591. — 12,n,p. Vorbinde q^lH^^tTlt. —
13,0,3. Lies^5[î. — 66,21, a,a. Trenne Hïï W^- — 67, C,o.a. Lies °q-

f^ïïira. — 68,16. Vgl. Spr. 3838. — 4 2. Vgî. Spr. 4343. — 69,8. fgg.

Vgh' Spr. 3616. fgg. — 11. Vgl. Spr. 7284. — 16. Vgl. Spr. 6273. --

25. Vgl. Spr. 3159. — 26. Vgl. Spr. 6232. — 29. Vgl. Spr. 6333. —
30. Vgl. Spr. 830. — 31. Vgl. Spr. 2735. — 71,23,6,a. Trenne tfJTT

yst- — 7'», 5
1

, 6, f..
Trenno T^W^^ ^W '• — 76, 3, o, a. Lies ^^F^^^ï-

qîl. — 16. Vgl. Spr. 83. — 77, 24, a, a. Lies >^15[à^:
,'

>J!ÏÏ
H^cH

ware metrisch schlechtor. — 79,17. Vgl. Spr. 329. — 80, i g. Vgl. Spr.

933. — 81, 22. Vgl. Spr. 6333. — 83,l,fl,a. Lies HMN^. — 33,0, a.

Verbinde m\^^\^^. — 84,21. Vgl. _Spr. 2383. — 83, iV fg. Vgl. Spr.

6332. fg. — 86,10,0,13. Trenne ^T IT=7T°. — 91,4,6,a. Lies ^ st. ^. —
92,26,a,(î. Lies T^'^TRDT^. — 98, 16, 6, a. TronneST^Jl tS^HI. — 99,

0,a,a. LiesflFUIflïïodor'FIIVniqEJj. - 100, 32, a,a. Lies ÎJrI^5fiT.—

35,6,p. Lies t^qn HRym. — 52,6,a. Trenno ^^ Friîïra. — 103,

G. Vgl. Uttab-^ràmak. 116,19. fg. (138,5. G .\usg. Ton Cowei.l). —
58,0, 1^ Lies îîïTîftrl- — 106,7,0,(3. Trenne Flî^^ W'. - 109,8. Vgl.

IMBn. 2,174,6. fg. — 10. fgg.'Vgl. ebond. 160. fgg. — 17. Vgl. eliend.

168,6. fg. — 35,6,jî. Lies. q^f^fTP- — 36. Vgl. Mliii. 2,179,6. fg. -
/.5. Vgl. ebend. 17l,6. fg. Pank.vt. 111,66. o,l3. Trenne ^ÇI T^. — 46.

Vgl. MBu. 2,172,6. fg. — 58. Vgl. Spr. .5460. — Gl. fg. Vgl. MBu. 2,

153. fg. — lll,11,o,a. Liosqfrirt. — 113,9. Vgl. Spr. 4070. - 114,2.

Vgl. Spr. 3561. — 3. Vgl. Spr. 0948. — 4. Vgl. Spr. 3123. — .'•.. Vgl.

Spr. 5098. — 6. Vgl. Spr. 6979. — 7. Vgl. Spr. 839. — s. Vgl. Spr.

913. — 9. Vgl. Spr. 2104. — 1 0. Vgl. Spr. 3327. — 1 1. Vgl. Spr. 7411.

— 12. fg. Vgl. Spr. 5093. — 14. Vgl. Spr. 3506. — 15. fg. Vgl. Spr.

5153. fg. — 17. Vgl. Spr. 5942. — 1 s. Vgl. Spr. 3112. — 11 5, 12. Vgl.

Spr. 4127. — 13. Vgl. Spr. 1474. — 116, 5,o,i3. Trenne ITT ïïrTÏÏ- —
12. fg. Vgl. Spr. 1500. fg. — U.fg. Vgl. Spr.5l02.fg. — 24.Vgl.'spr.

5227. — 25. Vgl. Spr. 2758. — 26. Vgl. Spr. 6778. — 3S. Vgl. Spr.

3102. — 117,12. Vgl. Spr. 7101. — 13. fg. VgK Spr. 3109. fg. — 118,3.

Vgl. Spr. 3764. — l. 5. Vgl. Spr. 1833. fg. — 9. Vgl. Spr. 1632. — 10.

Vgl. Spr. 6726. — il. Vgl. Spr. 2693. — 12. Vgl. Spr. 1337. — 13.

VgK Spr. 1238. — 14. Vgl. Spr. 6728. — 15. Vgl. Spr. 1334. — 21.

Vgl. Spr. 1663. — 22. Vgl. Spr. 4612. — 28. Vgl. Spr. 1364. — 32.

Vgl. Spr. 6719. — 120, 2. 3. Vgl. Spr. 4146. fg. — 9. Vgl. Spr. 3307.

— 121,13,6,a. Lies ^TrlT. — 122,3, 6,a. Trenne rTTrf WW'^. — •1,a,a.

Lies ^rîFTJ^T- — 1 s. Vgl. Spr. 2228. — I 9. Vgl. Spr. 743. — 20.

Vgl. Spr. 4273. — 21. Vgl. Spr. 3136. — 22. Vgl. Spr. 3983. — 23.

Vgl. Spr. 3962. — 24. Vgl. Spr. 4183. — 123,3, a,a. Trenne H W\. —
4,o,a. Lies ITTrT^SITfîT.

3,1,21,6,|3. Lies TS;'SW.W{\\- — 2,22. Vgl. Spr. 6842. — 23. Vgl.

Sl)r. 2884. — 24. Vgl. Spr. 3560. — 3,9,0, a. Vorbindo ^^qjr|. — 8,

15,6, a. Vorbindo EffîKSI. — 9,7,6,(3. Man beachto dio Elision eines

51 nach oinom Dual. — 10, 7,0, (3. Lies "'fffÎFIIR- — 11,6. fg. Vgl.

Spr. 218. — 12,6. fgg. Vgl. Spr. 4190. fg. — 13,4. Vgl. Spr. 4871. —
5,6,a. Lies q^nf^qâ"- — 28. Vgl. Spr. 3113. — 29. Vgl. Spr. 912. —
17,17,0,(3. Lies ^T%. — 18,35. Vgl. Spr. 5387. — 19, 5,6. fgg. VgK

Spr. 1472. — 7. Vgl. Spr. 6364. — 20, 32,a. Vgl. MBn. l,2632,c. —
22,32. Vgl. Spr. 6737. — 23, 2, 6, a. Lies qi^Jlf^^. — s, 6, (^. Vor-

binde q-Tlïï^îÏÏ'IÎ'T- — 32,32,0,(3. Trenne ^fl vom Vorbergehendon.

— 33,^4,6,0. Vorbindo ^W^^"^- — 34,4,6,|3. Lies ôtTm ^Î137FI:.

— 20,6,(3. Lies fimqi'-\ — 23, o, a. Trenno ïfT ^ïïIÎITrî- — 34,0,(3.

Verbinde °f^:FSI^:r— 33,3. Vgl. Spr. 1260. — /,. Vgl."spr. 1365.—

s. Vgl. Spr. 3236. — 9. Vgl. Spr. 609. — 1 o. Vgl. Spr. 3238. — 37, 3.

Vgl. Spr. 6637. — 4. Vgl. Spr. 7306. — 5. Vgl. Spr. 564. — G. Vgl.

Spr. 5336. — s. Vgl. Spr. 5372. — 9. Vgl. Spr. 3343. — 1 5. Vgl. Spr.

2369. — 16. Vgl. Spr. 498. — 17. Vgl. Spr. 3381. — 18. Vgl. Spr.

6497. — 19. Vgl. Spr. 1289. — 21. Vgl. Spr. 3386. — 39,2,6. Vgl.

41, 37, o. — 26, a, (3. Vorbindo ÎTÎT^^^;- — 41,1. Vgl. Spr. 7131. —
21,6,(3. Trenne f^^ÇIl JlÎH;. — 37, o. Vgl. 39,2,6. — 42,50. Vgl. Spr.

32. — 44,9. Vgl. Spr. 6883. — lo. fg. Vgl. Spr. 6013. fg. — 12. Vgl.

Spr. .3863. — 27,0,(3. Lies StfTfWfT:- - 45,9, a,a. Lies îÈjqqqin. _
10. Vgl. Spr. 5746. — 11. Vgl. Spr. 3774. — 13. Vgl. Spr. 32. — 14.

Vgl. Spr. 4417. — 15. Vgl. Spr. 7342. — 23. Vgl. 5,88,25. — 46,2,

a, a. Trenno 511 T\^°- — G,o,a. Lies ^ll'TFfT- — *, ? Verbinde ^'\^-

7Ië[. — 31, 2, a,a. Vorbindo ôltlllrlFÏÏR-^ 3,a,i3. Trenno IT^ qo.

— 33. Vgl. Spr. 7296. — 52,32,o,a. Verbindo'^IJTfliîTT. — 33,23,a,a.

Lies flRTf^- — 33, 8,0, a. Lies qRfSJH- — 36,14. Vgl. Spr. 1310. —
l5,-6,p. Lie^ ^^TïïRTrl. — 27. Vgl. Spr. 6837. — 28. Vgl. Spr. 3044.

— 57,11. Vgl. Spr. 7364. — 19. Vgl. Spr, 40,39. — 20. Vgl. Spr. 54.

^^^\ unsere Aenderung fur ^^^J. — 59,16. VgK Spr. 2813. — 20,

6,!z. Lies mil der éd. Bomb. (33,20) Ilî^q'^^'I. Dièses halle schou

WiîDiîu verniulhet in Ind. St. 1,399. — 61,36. Vgl. Spr. 3439. — 62,

1,6. Vgl. MBu. 3,16182,6. — 20,6. fg. Vgl. î^pi. 3198. — 64,14,3 (3.

Lies Çl^nif. — 63,8, 6,a. Lies qf^ EîiqïïT. — 66,6,6,(3. Lies fftrÎT. —
24,0,(3. Lies îftrI^fI. — 6,(3. Lies ^T^i^T. — 68,42, 6,a. Wohl îjfq^-

^TR zu Torbinden. — 50,6,^. Lies lij\^. --^53. fg. Vgl. Spr .6884. fg.

— 69.5. Vgl. Spr. 5191. — 14,6,a. Lies H^rt- — 70 16,6,3. Vorbinde

clJSlHîqft^qsIH- — 71,5. Vgl. Spr. 10S7. - 73,23,0,(3. Lies ^T-
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ÎT^iq. — 74,l',,6,p. Verbinde 3^^ïïiaïï. — si. Vgl. Spr. 6315. — 75,

1,a,p^Lios ÏIIrT^I. — 5,a,(3. Lies^m'^T. — 76, 30, a, a. Lies ^^rS[\

— 77, 10,fc, [î. Richliger schriebe maii fÎT^TOiïÏÏ!-

4,1,5, 6,p. Lies ^WîrRîaH. - iC,a,a.. Lies fjlf^TITITÏÏI. — 31,

6,p. Verbindo filt'TlJÇrlf. ~\ 1 1 ,*• fg. Vgl. Spr. 4442. — 7, 7. Vgl.

Spr. 5701. — s. Vgl. Spr. 883. — 8,2C,a,a. Treuno H^ JlBSfrf. —
d,10,6, p. Lies q^r^rT:. — 72,6, p. Veibinde ^'^^qR- — 103. Vgl.

Spr. 7241. — 10,20, 6,a. Lies ^î^|;raïT. — 14, 27, a, a. Lies ^?IIH.

— 15, 6, a. Lies 3^1^!. — 16,22. Vgl. Spr. 7009. — 17,5, *,cx. Verbinde

fTfNl^=^5f5inT. — 6. Vgl. Spr. 7133. — 24. Vgl. Spr. 3736. — 2G.

Vgl. Spr. 3863. — 30. Vgl. Spr. 2403. — 31. Vgl. Spr. 3320. — 57.

Vgl. Spr. 2691. — 18,13,6,|3. Verbinde HTRÎH^TM^. — 2S- %• Vgl.

Spr. 3194. — 19,i2,a,j3. Trenne îlf^ fffTrlîT- — 22. Vgl. Spr. 3342.

— 24. Vgl. Spr. 7397. — 20,4. Vgl. Spr. 4848. — 1 l,(7,a. Lies ^]^-

TOTEÎJ ^ >ind slrciche dièse Slelle ini Worterbucb unter HT^U^ 3).

— 18. Vgl. ^pr 4863. — 22,17. Vgl. Spr. 3894. — 23, G. Vgl. Spr.

946. — 24,4. Vgl. Spr. 3733. — 5. Vgl. Spr. 3182.— G. VgL Spr. 3193.

— 7. Vgl. Spr. 3195. — 26, 22,a, |1 Lies ST^HSf^nT. — 27,1I,(*,a.

LiesÇUmStiT. — 20. Vgl. Spr.1277. — 28,1^. Vgl. Spr. 5668. — U.

Vgl. Spr. 3637. — 29, lS,6,p. Lies f^ITTî^Cf. — 30,C,o,p. Lies ^T5TÙT=7.

— 10,(/. fg. Vgl. Spr. 612. — 11,6. fg. Vgl. Spr. 6491. — 12,fc.fg. Vgl.

Spr. 6709. — 14,6,a. Verbinde rIr^Tç?I°. — 20,6. fg. Vgl. 34,33. —
31,7,6,iî. Lies rlir st. ^ xi (Rm — 31,(/,i3. Lies qF^HT^rll:. — 32,7.

Vgl. Spr. 7033. — 34,12. fg. Vgl. Spr. 6712. fg. — 1 4. Vgl. Spr. 6362.

— 15. Vgl. Spr. 7366. — 16,6. fg. Vgl. Spr. 4171. — is,i. fg. Vgl.

Spr. 2198. — 33. VgL 30,20,6. fg. — 37, 1,6, p. Lies SfigjîTsI^fJ. —
38, 4 3, 6. fgg. Vgl. Spr. 3706. f)

Bomb. und 3098. fg. st. 3100. fj

— 14,0. Vgl. MBu. 3,10350,6. — 40,20,0. Vgl. Hariv. 12827, a. —
23,0,(3. Lies: ofsfqqîf. — 2C. Vgl. Uariv. 12830,6. fg. — 09, a, [3.

Trenne Çfl qiHI^. —'42, 4, a, p. Lies FlIïïSf ^ ^^]^^W, — 1 5, a, a.

Lies ^lîlR. — 43, 4 5, a, (3. Trenne ^^] J]"^].
— 46, 1 J, 6. Schreibe

^lîr^ï!'ï!T^_^oder ^TÏI^°. — 14, 6, ,3. Lies !<lR=]F;m. — 18,20,0,13.

Lies 3^1^^ Oder 3'7I^?7^. — 30,1 3, «,;3. Lies %{^T]W\IV.- — 31,

2S,6,a. Verbindo ^^]rl^^ — 35,fc,a. Lies ^ijEtHI^^^^Ti. — 32,l,a,a.

Lies ^.— o,6,[3. Lies!?ftqTITfîTÏÏI:. — 33, 18,6,|3. Lies ^f^I^qf?!. —
33,9,6,p. Lies Çtïï^. — 36,io,6,ry.. Lies î^rîIH. — 38, ',,6, [3. Lies Çf^-

^I^. — 39,22,6,a. Lies TitT^rT. — 60,V,6,|3 Lies EH^ 'F'7. — H, 6, a.

Lies 5rF^TITT°. — 63, 6,6, p. WohI ÎT-ITTÊI «T^IT ^îl: zu lesen.

5,1,17. Vgl. Spr. 3632. — 18. Vgl. Spr. 3440. — 3i,6,œ. Lies fsfî

ôlT. — 03, 6, p. Lies !7IfT^prT- — so,6,a. Verbindo H:R5mT. — 96,6. c.

Vgl. Spr. 6'(29. — 2,34',(<. fg. Vgl. Spr. 3670. — 3C. Vgl. Spr. 3383.

— 7,l4,6,a. Lies Î^^JT-^^Çg. — 40,6,[3. Lies ïïftsrïïTfîTUl:. — 5'.,o,j3.

Trenne ^m^] l^^^^ - 9,20,a,p. Lie^ qiîfim. — 37. Vgl. Spr.

4608. — 10,11,0. Wohl ô(ô>^]]^W HTFnnra ?« lesen,- vgl. Benpey,

PaniÎat. 2, S. 390, N. 208. Dor Coninientar erganzl >TÎT^5TT'f. — 12,

5,a,p. Lies ^RqR. — 32,o,a. Lies 31îT!ïïTrniïTiT. — 13,15,6,i3. Lies

«îfuqRïïrarTR. — 35,6,a. Lies °'Î"!JT^J?;"RT:.

—
"^5G,6,p. 58,6,p. Lies

Çm^TcTST. — 14, 17, 6, p. Lies qiSTTïïH- — 4 4, o, a. Richliger ^Tïï-

!|tlTÏ^°. — 55,6, p. Lies ^^ÛTt{'' — 13, 5. Vgl. Spr. 303. — 17,

16,a,a. Lies ^^^{J\V. — 19,o,i3. Lies ?[IpTrf. — 18- '• Vgl. MRii. 3,

2661,6. fg.
—

"^6, a, p. Verbinde H^^R- — 22, 12, 6,i3. Lies ^R:. —
24,2. VgL Spr. 5131. — 37,6. fg. Vgl. Spr. 13. — 2.3,15, a,p. Lies ^-

5F^^^q°. — 45,o,a. Lies ^f^ïïT°. — 26,39,6,». Lies ïjÎTef'iqT^T-

Lies hier in der Note Gomi. st. éd.

- 39, s, a, p. Trenne HFT H^rT:.

^çJT. — 32,8,0, a. Lies Hm^R. — 10,6,a. Bosser ïï^ïl^: éd. Bomb.

33,15. — ll,o,p. Richliger waroJTôîïï^T^. — 33,30,o,p. Lies^qftl.

— 30,6. fg. Vgl. Spr. 3333. — 33~, 3. Vgl. Spr. 1489. — 46. fg. Vgl.

33,11,6. fgg. 69,10. fg. — 4S,6,p. Lies Efî'^g. — 36,34, o,p. Trenne

pTm 31^. — •i1,6,p. Trenne ^l^ qifïïI=^T. — 54, 0, a. Lies ÇfqEÎÎSlR.

— 72,6. fgg. Vgl. 68,29. fg. — 37,5,a,a. Verbindo q^lfçitïïRlïï.-

25. VgL 68,42. — 32. fg Vgl. Spr. 1684. fg. — 34,o,a. Lies ^^. —
38. G,a, p. Verbinde f^RRïïq. — 1S,a, p. Lies HR^lff^- - 39,

lC,6,a. Verbindo STçfjyqiïïîsà-^ 29,6, p. Lies sIR q. — 40, 1,6,p.

Trenne FfH HT?!^. — 4 1,6, p. Wohl !(F<TrrR z" lesen. — 8,0, p.

Trenne !TTFI fsf^ — 27,6,p. Lies fèî?U7'M. — 42,1, a,a. Trenne ^'^

qqr^. — 43,13, 6,p. Lies ^^]^^.
—

'47,Vo,o,p. verbinde rliï:^rt^.

— 2C,a,p. Lies ^TRItTR. — 48,0]' VgL Spr. 6293 nebst den Verbes-

sernngon am Ende dos Bandes. — 10. Vgl. Spr. 6990. 6989. — 30,4,

6,a. Lies "J

ÎT!T'â'=7. — 20, o, a. Verbindo ^FIN^^lfÏÏ'.qît
°- — SI. <•

Vgl. Spr. 3082. — 32, 5, a, a. Lies ^i:$?^Rïï3iïI°. — 33, 1 1, 6. fgg.

Vgl. 33,4 0. fg. 69, 10. fgg. — 27,0, a. Lies HJ^T^I^. — 34, is,6,a. Lies

URq. — 33,1 7, o,a. Trenne ^^ ïïïïlïï:- — 32,6,a. Lies qf^^R. —
56,?,'6,p. Lies ^Ifqiïïîf. — 2 8^0, a. Lies fSJFJf:. — 57, 1 1. fg. Vgl.

66,13,6. fgg. — 38,0,6,a. Lies !(IïTiRrI:. — 59,is,a,p. Lies ^5IFT.

— 63,0,o,a. Trenne ^R^OT ÏÏ^ÏÏI. - 66,13. fg. Vgl. 37,11. fg. —
!G8,29. fg. VgL 36,72,6. fgg. —^2. Vgl. 37,25. — 69,10. fgg. VgL 33,

4 0. fg. 33, n, 6. fgg. — I9,6,a. VerbindeîT^'îvlIlft^I. — 2 4, o, a. Ver-

binde qm^T^. — 70,7. fg. VgL Spr. 3663. fgg. — 73, 53,6, p. ^^ ^]^^

éd. Bomb. 6, 4, 4 s. — 77, 7. fgg. Vgl. Spr. 2647. fgg. — 1 3. fgg. Vgl.

Spr. 1479. fgg. — 80,24, 6,a. Lies q^aiTT- — 81,3- Vgl. Spr. 7326. —
22. Vgl. Spr. 3027. — 84,3. Vgl. Spr. 4329. — 5. 6. Vgl. Spr. 1139. fg.

— 87,2G,o,p. Verbinde 5^51;^°. — 88,9. Vgl. Spr. 6880. — 16. Vgl.

Spr. 7131. — 17. Vgl. Spr. 3663. — 19. VgL Spr. 6313. — 25. Vgl.

43,22. — 90,7, 6,a. Lies q^^îj^. — 91,2,a,a. Trenno H 1"Ç1- — 4-

Vgl. Pankat. 111,139. — 9. Vgl. Spr. 1022. — 11. Vgl. Spr. 6131. —
92,2,6,p. Liesltirg. — 5,a,a. Lies ^^Wl^^° — 10,o,p. Lies 5R^.
— 93,5. C. VgL Spr. 4277. fg. — 20,6,a. Lies flîjq: ^^° und vgl. 6,

86,41 ,a,a.

6,l,',0,a,p. Trenne HÏÏTFI ^\^. — 4,25. 6,p. Lies R tJT^^. — 7,

13. Vgl. Spr. 3131. — 24,o,p. Lies q^ëTTR. — 45,6,p. Lies rlTH^^:.

— 8,15. Vgl. Spr. 188. — 9,37, 6,p. 10,lG,6,p. Verbinde qrâ^T^. —
11,10. Vgl. Spr. 6104. — 11. Vgl. Spr.6S03. — 12. Vgl. Spr. 7407.

—

16.3, o.p. Lies q^UFqq^. — 23,6,a. Verbinde qiïTTR^ÎÏÏ. — 49,o,p.

Lies Ef^RfqTRg?Irrt. — 73,o,a. Lies ^IHJIT^lq, — 18, 1 s, 6,a. Ver-

bindo ^IrTRÎ^I^^q- — 25, 6, p. Lies nqq^ïïrl. ^19, 1G. Vgl. Hauiv.

13609,6. fg. — 25,6,p. Lies qR?TR. — 24,0, a. Trenno H^ ^^. —
36,75,0, p. Trenne ÏÏTT !ÏÏ|R- — 37,12. Vgl. Spr. 3337. — 39,4, o,p.

Lies f^JTI^. — 2G,6,a. Lios^qq^t. — 40,5. Vgl. Spr. 5012. — G. Vgl.

Spr. 29.39. — 62, 29. Vgl. Spr. 618. — 30. Vgl. Spr. 617. — 31. Vgl.

Spr. 7177. — 32. fg. Vgl. Spr. 3409. fg. — 35. Vgl. Spr. 212. — 37.

Vgl. .Spr..3091. — 39. Vgl. Spr. 3047. — 4 0. Vgl. Spr. 2226. — 66,15.

Vgl. Spr. 2123. — 18. Vgl. Spr. 3167. — 20. Vgl. Spr. 7367. — 67,

10,6. fg. Vgl. Spr. 3416. — 71,24,0. Vgl. 83,S5,a. — 74,22,6,p. Lies

FT^I. — 30,0, p. Lies qqi^. — 73, 57,0, p. Lies ^^. — 82,35,a,a.

Trenne q*I >Trîlfq. — 37,6,a. Lies jftqq. — 121, 6,a. Lies îf^ïï-

^cUJ — 83, 13,6, p. Das Versmaass verlangt ^^I^|^. — 1s,o, p.

Lies ïîïï^I^T. — 56,0. Vgl. 71,24,0. — 86,41, a,a. Vgl. S,93,20,6,a.

— 88,3, fl,p. Verbinde qFflT^'. — 89,18, a,a. Lies fEJ^lf^^lf^. — 91,

7*
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2l,a,a. Lies fïï^fïï'HITR^. — 22,6,p. Lies îq:!ïï|^^°. — 92,49, a,p.

Verbinde !7^:TfIW7- — 9o,2i,a,|3. Trenne U^ fT°. — 27,6,a. Treiine

TI ÎTTÎFÎt^. — 98,3 5. Vgl. Spr. 4038.
—

^st.^Vgl. Spr. 3869. — 99,

23. Vgl. MBh. 6,443G,6. fg. — 2G,a,j3. Lies °HÏIRR. — S3. VgL Spr.

3221. — 44,6,a. Lies ^T^îqT:. — In (ier Unterschrifl hTHTHIITÏÏ^ zu

lesen. — 100, 3, a. Vgl. Pat. zu P. 3,1,07 in der lilh. Ausg. 43,6 und

Weber ira Indian Antiquary 4,247. — M, a, a. Trenne CI îT""- — 19;

n,i3. Lies R^^i^. - 101,U,a,p. Lies rïWTgïïïïq=lripT.^- 102,23,

6,a. Lies'^élT^H. — 26,fc, p. Verbinde ^TTSlfTFT^I'ÎI;. — 103,5, i,p.

Lies flp^. — 1 04, 3,a,a. Lies cr^^T^lÇT- — 1 12,9.1 o. Vgl. Spr. 5109. fg.

V. Râmâjana, Bomb. Ausg. 1— T.

Hier babo ich nur die Çloka auzugeben, die in nieine «Indischen

Sprtiche» aiifgenonimen oder dorl erwàbnt worden sind.

i,13, 3/.,fc. fg. Spr. 636. — 23,17,6. Spr. 2273. fg. — 34, M. Spr.

3331. — 38,22,6. fg. Spr. 2974.

2,18,10. Spr. 3031. — 20,37. Spr. 1347. — 21,1 3. Spr. 2180. — 23,

17. Spr. 6037. — 18. Spr. 2976. — 24,25,6. fg. Spr. 6340.— 20,6. fg.

Spr. 4348. — 27,6. fg. Spr. 6496. — 26,35. Spr. 1006. — 36. Spr. 1496.

— 27,4. 5,a. Spr. 1027. — 6. Spr. 3337. — 29,18. Spr. 1141. — 30,

35. Spr. 3479. — 36. Spr. 7320. — 33,10. Spr. 980. — 28. Spr. 6737."

— 37,3. Spr. 3660. — 39,20. Spr. 732. — 21. Spr. 1471. — 22. Spr.

731. — 23. Spr. 3204. — 29. Spr. 3332. — 30. Spr. 4848. — 46,23.

Spr. 4192. — 61,10. Spr. 3334. — 24. Spr. 2070. — 62,8. Spr. 4340.

— 13. Spr. 3828. — 15. Spr. 6330. — 10. Spr. 0330. — 63,0. Spr.

3189. — 7. Spr. 2175. — s. Spr. 1391. — 9. Spr. 679. — 67,9. Spr.

3636. — 1 0. Spr. 3628. — 1 2. Spr. 3619. — 1 3. Spr. 3631. — l 4. Spr.

3629. — 1 5. Spr. 3626. — 1 G. Spr. 3639. — 1 7. Spr. .3617. — 1 s. Spr.

3623, — 19. Spr. 3634. — 20. Spr. 3627. — 21. Spr. 3638. — 22. Spr.

3633. — 23. Spr. 3621. — 24. Spr. 3632. — 25. Spr. 3642. — 20. Spr.

3624. — 27. Spr. 3630. — 2S. Spr. 3620. — 29. Spr. 3139. — 31. Spr.

3641. — 33. Spr. 3112. — 3',. Spr. 3703. — 30. Spr. 830. — 7.4, 14.

Spr. 83. — 104,1 5. Spr. 6367. — 105,7. Spr. 7101. — 8. 9. Spr. 3109. fg.

— 15. Spr. 3561. — 10. Spr. 3948. — 17. Spr. 3122. — 1 s. Spr. 3098.

— 19. Spr. 184. — 20. Spr. 839. — 21. Spr.913. — 22. Spr. 0979.

—

23. Spr. 2104. — 2',. Spr. 3327. — 25. Spr. 7411. — 20. Spr. 3093.

— 28. Spr. 3366. — 29. fg. Spr. 5135. fg. — 31. Spr. 5942. — 107,12.

Spr. 4127. — 13. Spr. 1474. — 108,3. 4. Spr. 1500. fg. — 5. G. Spr.

3102. fg. — 1 5. Spr. 3227. — 1 0. Spr. 2758. — 1 7. Spr. 6778. — 109,

3. Spr. .3764. — '.. 5. Spr. 1833. fg. — 9. Spr. 1632. — 10. Spr. 6726.

— n. Spr. 1336. — 12. Spr. 1238. — 13. Spr. 6728.— 1 4. .Spr. 2693.

— 15. Spr. 1334. — 21. Spr. 1663. — 22. Spr. 4612. — 28. Spr. 1364.

— 31. Spr. 6719. — 111,2. 3. Spr. 4146. fg. — 9. Spr. 3307. — 117,

23. Spr. 3218. — 24. Spr. 2884. — 25. Spr. 3560.

3,6, 1 I. Spr. 218. — 9,3,6. fg. Spr. 4871. — 30. Spr. 3113. — 31.

Spr. 912. — 13,5. Spr. 1472. — G. spr. 6,364. — 29,3. Spr. 1260. —
4. Spr. 1363. — 7. Spr. 3236. — 8. Spr. 669. — 9. Spr. 3238. — 33,

3. Spr. 6637. — 4. Spr. 7.306. — 5. Spr. 564. — 0. Spr. 5536. — 9.

Spr. 5572. — l o. Spr. 5343. — 15. Spr. 2369. — lo. Spr. 14'(.— 17.

Spr. 3381. — 18. Spr. 6497. — 19. Spr. 1289. — 2 1. .Spr. 3.386. —
.37,2. Spr. 7131. — 38,20. Spr. 32. — 40/.!. Spr. 6883. — 1 o. fg. Spr.

6013. fg. .— 12. Spr. 3863. — 41,10. Spr. 5746. — il. Spr. 3774. —

13. Spr. 4417. — 14. Spr. 7342. — .50,6,6. fg. Spr. 1310. — 18. Spr.

6837. — 19. Spr. 3044. — 51,29. .Spr. 7364. — 32. Spr. 4059. — 53,

24. Spr. 3439. — 36,16. Spr. 3199. — 66,0. Spr. 1037. — 69,50.

Spr. 6313.

4,7,9. .Spr. 6316. — 10. Spr. 4442. — 8, 7. Spr. 3701. — 8. Spr.

883. — 17,29. Spr. 7009. — 18,13. Spr. 2463. — 15. Spr. 7153. —
31. .Spr. 3736. — 32. Spr. 6442. — 03. Spr. 2692. — 23, 1 2,6. fg. Spr.

3894. — 23,4. Spr. 3733. — 5. Spr. 3182. — G. Spr. 3193. — 7. Spr.

3193. — 27,45. Spr. 1282. — 29,10,6. fg. Spr. 3668.— l4.Spr.3657.

— 30,71. Spr. 612. — 72. Spr. 6491. — 73. Spr. 6709. — 32,7. Spr.

7055. — 34,7. S. Spr. 6712. fg. — 9. Spr. 6362. — 10. Spr. 4171. —
12. Spr. 2198. — 38,2 0,6. fgg. Spr. 3098. fg.

5,12,1 0,a. Spr. 303,a. — 1 1 . Spr. 304. — 22,2. Spr. 5131.— 42,6. fg.

Spr. 15. — 37,3. Spr. 1489. — 41,5. 6. Spr. 1684. fg. — 52,15. Spr.

6293. — 19. Spr. 6989. — 33,3. Spr. 3073.

6, I, 7. fgg. Spr. 3665. fgg. - 6, 0. fgg. Spr. 2647. fgg. - 12. fgg.

Spr. 1479. fgg. — 9, 8. Spr. 7449. — 12, 30. Spr. 3844. — 31. Spr. 317.

— 32. Spr. 5012. -^ 33. Spr. 2231. — 16, 9. Spr. 6880. — 11. Spr.

3119. — 12. Spr. 3141. — 14. Spr. 3126. — 1 5. Spr. 3120. — 21. Spr.

7131. — 25. Spr. 6313. — 18, 2S. Spr. 1022. — 30. Spr. 6131. — 21,

î4,6. fgg. Spr. 4277. fg. — 63, 5. Spr. 3012. — 6. Spr. 2939. — 19.

Spr. 2232. — 20. Spr. 5674. — 83, 32. Spr. 618. — 33. Spr. 617. —
34. Spr. 7177. — 35. Spr. 3409. — 36. Spr. 3411. — 38. Spr. 3408.

— su. Spr. 3091. — 87,15. Spr. 2125. — 16. Spr. 5432. — 21. Spr.

3111. - 22. Spr. 3946. — 23. Spr. 7367.-88,13. Spr. 3416.-113,

40. Spr. 3332. — 4 1. Spr. 4038. — 42. Spr. 3869. — 116,27. Spr. 3221.

7,15,19. Spr. 5669. — 22. Spr. 234. — 45,12,6. fg. Spr. 30.

6. fg. Spr. 29. — 48,17,6. fg. Spr. 3892

Spr. 2313. — 54,10,6. fg. Spr. 4324.

1970. — 22. Spr. 2490. — 23. Spr. 1118

Spr. 3483. — 68,19,6. fg. Spr. 5671

— 13,

52,11. Spr. 6948. — 12.

39.*, 4. Spr. 3763. — 21. Spr.

25. Spr. 3251. — 3,33.

VI. Bhagavadgltâ, Ansg. von A. W. Scui,EiiEi.

1,19. Vgl. MBii. 6,2119. — 38, 6, a. 39,6,a. Ich fasse ^FIvF'î^rlH'o .^ (- "s

als Ace. von °^rl- — 2, G,a,a. Lies mit JIBu. 6, 884 ^fl^^T. — il.

Vgl. Spr. 722. — is. Zu iibcrsetzen: Dièse Leiber der ewigen, unyer-

gânglicbcn und unergriindlichen Seole liaben, wie nian lehrl, ein Ende.

— 27. Vgl. Spr. 2383. — 2S. Vgl. Spr. 704. — 5S,o. Vgl. WBn. 12,

617, a. 780,6. 6508,6. — 60,6. Vgl. BuÀc. p. 7,12,7,6. — 67. Vgl. Spr.

1112. — 70. Vgl. Spr. 971. — 3,6. 7. Vgl. Spr. 1369. fg. — 12. Vgl.

Spr. 1132. —.13. Vgl. Spr. 5025. — 16. WWJ missverslanden; vgl.

das Worterbuch. — 21. Vgl. Spr. 5274. — 33. Vgl. Spr. 6763. — 35.

Vgl. Spr. 6582. — 3,4, 6, a. H^lJëïï nichi «siniulo. sondern "rocle». —
l2,6,a.cTïTITîTiiriII missverslanden. — I3,6,a. ^t^^ ist hier «die Seelo».

— I4,6,a. Vgl. das Worterbuch unlcr ft'TIÏÏ 1) dii)- — 2l,a,a. ^^
Adj. zuT'751 wio 27. — 6,13,6. Vgl. Màiik. P. 39, 31, a. — 35, a, [3. Vgl.

MBo. 3,15429, a, |1 — 8,l6,a,a. Trenno 51 ST^°. — 17, a. qi]îT^-

^q^r\^^^^ .Xm. 14,4. — 9,1 0,0. |3. n^I^ra^ ist aU Adj. mil^ïTIÎrl

zu verbindcn. — 10,1 7, 6, a. Lies >îTSl^. — 32, n, a. fjl] bcdeutet hier

.(Kapiteli). — 35,a,a. Lies ^fïïîT- — 11,12. Vgl. Hariv. 14181. —
2S,a,a. Lies ^TT'IT- — 13,13. Vgl. Çvetàçv. Up. 3,10. Mllu. 13,1013,

6. fg. — 14,0. Vgl. ÇVETHV. Up. 3,1 7, a. — 20. Vgl. B».iu. P. 3,26,8.
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— 16,19. Vgl.PiuBODH. 11 3,18. fg. — 21. Vgl.Spr. 26'(5. — 17, 10, a, a.

Trenne qffT vorn Folgonden. — 2u. Vgl. Spr. 2741. — 21. Vgl. Spr.

5048. — 22. Vgl. Spr. 199. — 18,28, a, jî. Die richtige Losart ist ^Sfi-

j^^l. _ 37. Vgl. Spr. 5047. — 38. Vgl. Spr. 6224. — 39. Vgl. Spr.

5172. — M. Vgl. Spr. 6383.

S. 237. fg. Vgl. zu dem Citai aus der Snirti Ind. Si. 3,397,Ç1. 32. fg.

VU. BUàgavata-Piirâiiii, Aiisg. von Burn. 1—9.

l,S,36,o,p. Verbinde ïïïT^îc^?T'7TH^rl — In Jer Unlerscliriflcni-

ÇRT^ÏÏ^T^I '->' lesen. — 6,9,a,a. Maa konnle auch q^î Ç^Ç: tren-

neii. — 7, 3G. Vgl. Spr. 4661. — 37. Vgl. Spr. 7286. — H, 23, 6, a.

Trenne ^\ Wi^ïïl. — 13, 5,c, [î. ^rUH^qf^ïî^ mlssTer_slanden;

vgl. das Worlerbucli unter CIT^Ï7^ 4). — 1,5,1 C, 6, |3. Treiino ^î ^F^"-

— 21,6,jî. Enlhàlt drei Vergleichc: HF^Î'^TITRSÎ (cwio in Ascbe Ge-

opferteS.., ^^^T^TR^, 'ôW^''-n\\^^. — 16,10. Vgl. Spr. 4712. —
17, 1 G,6,a.^erbinde fTEJMlW^- — i- 3?^^ Adj. «vom recbten Wege

ab-'ewicben» isl im Worlerbucb nachzutragen. — 18,13 Vgl. 4,24,57.

30^34. _ 43, 6, a. îll^îT^( missverslanden. — 19,17, a, a. îJtUîlFn'T

isl als Subsl. mil qf^^; zu verbinden. — 29,a,|3. Lies ÎÇIJHTÏÏ^I^-

2,2,4. Vgl. SprT'6738. — 5. Vgl. Spr. 2301. — 6,U,a,a. Lies >TI1-

^rq^o. _ 7,16,6. Lies rlFIT^FI. — ls,a,[î. Lies fîTI^T od. Bomb.,

= ftlislI'TT Comm. — 31, o,^. ^^W^^ ist das logische Subject zu

raf^rlH- — ''.«• ^'^V^^ "3'" Tage beschafligl». — 10,19,6,a. R-

X^7^ nicht i(bienl6li>, sondern «sehr spal».

3,rilC,o, lî. Trenne ^^^ r\\hr{\- — 2, 2,n,iî. ÎTHTTÎÏÏ ungenau

wiedergegebon. — fc, |î. Lies rIT?Ir?TTrTiïI. — i\,b,a.m^ ^"^ nicbl

«Tribut erbeben», sonderu «Tribut darbringenu. — 4,u.,6,c(. Trenne

%qT TTîlferlI^. — 7, 14,6,lî. Verbindo ° q^ITTïï^IjfFI^- — 10,31,

6, a. Lies ^TltTITiT;. — ll,8,fc,iî. Der Commentar erganzl zu m nicbt

rr^I;, sondern ^TTI^:. — 12,ifl,a,a. Lies ^^J\^. — 13,15,h,^.

Lies q^Tï^^îÏÏ. — ic.a.iî. Trenne rl^II n5lI*T- — '.S,a,i3. Der Comm.

erklart ÎFFI^TrïïM; durch FT^^TTH:. — 14,31, 6,i3 Lies n^lfT^^IT- —
13,21, 6,,î. Lies qT-qîT^Ùi. — 16,0, a, ,3. Trenne cIÏÏ^T ^^. — 27,6,ii.

Verbinde F^qîIHql'— 17,29,(;,iî. Lies ï%iq!JTq. — 18,1,6. Lies qT-

TTJ^mf]"}. _ 8,6. Nicht «plein des Dieus engendrés [dans son sein]»,

sondern «von don Gdttern mit Blumen beschiittel». — 19,10, a,(î. Lies

râlfmfïï- — 10,6,^. Oder ^I ^FI- — 18,6,a. Lies CfT^TO:. — 20,

6.1Î. Nicbl «la Id'te dépouillée de cheveux», sondern «mit aufgeiôstem

llaarei). — 27,6,|3. vTqFIHFï éd. Bomb. Der Sinn isl doch wohi «Wer

mcichle eines solcben Todes Iheilhal'lig werden?». — 22,12. Vgl.Spr.

1243. — I3,a,[î. Nicht «repousse un malheureux", sondern «einen

armen Mann (Geizhals) um eine Gabe angeht». — 33,a,i3. Trenne ^

^M:- — 26,8. Vgl. Bbag. 13,20. — 28,11. Vgl. M. 6,72. — 24,a,a.

Trenne ^ÎU vom l'olgendcn. — 30,a,a. Lies qf^TTHniTTnT oder mil

der éd. Bomb. qr^Rô^RH- - 29,/.5. Vgl. 4,11,19. — 30,/,, 6. Nicht

«c'est là qu'elle (la créature) trouve la mort; elle ne peut s'en séparem,

sondern «an dem (Mutlerleibe) bat es (das Geschdpf) seine Fronde und

wird dessen nicht liberdrussig». — 31,lo,a. Lies ïïTTRF'TTÏÏIîrf^U

^

(es sind Ablative). — 1 '.,6,a. Lies ^qf^qH^Pq mit der éd. Bomb. —

23, 6, [î. Nicht «privé de consolation», sondern «nicht athmend». —
32,2S,6,|Î. Lies 5I^T|°. — 32,6,,î. Lies >TIT^^^^^ÏÏT!.

4,7,/,C,n,p. Nicht «sa femelle», sondern «eine Lotuspllanze». — 9,

8,6,^. Lies°^ï^I. — 22,6,iî. «Maître de tes sens» wârecl(|«çr|T^q;

qiJïri^Tîî: st. c?IT° éd. Bomb. — 11,19. Vgl. 3,29,15. — 20, U. Vgl.

Spr. 6380. — 22,45. Vgl. M. 12,100. — /.G. Vgl. M. 1,101. — 47,6,(5.

RRT^raq kann nach dem Comm. auch in T^qi 3^I^q_(= îl¥-

ÎFiq) zerlegt werden. — 24,57. Vgl. 1,18,13. 4,30,34. — 27,11, 6,p.

Trenne qSJT >1^R «wie du». — 28,4, a, a. Nicht «à peine s'en fut-elle

rendue maltresse», sondern «die von ibr beherrschte». — 29, 53, a, p.

Trenne ^qTqïï ëTSfT^ïïîq. — 30,22, «,a. Lies ^^râqraqjq. — 34.

Vgl. 1,18,13. 4,24,57.

5,l,3,6,a. Verbinde ^if^^rl ^- — -4, «. Z- "- îRTO^M nicht

«enseignant», sondern «lernend». — 5,i4,a,jj. Verbinde îTT^'dMlRI-

f^pjrr. — 8,30, Z. 2. Trenno ^sft'^UT ^(^qHÎ- —̂ 'i*'
'' '- - ^ies mil

der e"d. Bomb. 'Z^'^^V.. — 13,20, 6,a. Trenne ^Î^H^qT ï^^. — 23,

a, |3. Trenno îIT ^">'ÎI;. — 13,4, Z. 3. Lies ^:. — ll,a,i3. Trenne

gi fijo. _ 6,o(. Trtnno q ^ ï^'^^^•.. — 18,28, a. Trenne °qTT?îTq

^ïïftq. — 20,30, Z. 5. Lies rïFiqTT. — 24,26, Z. 1. Lies qf^^ïïl mil

der ed^Bomb. — 23, 1 1
,6,a. Lies ^W^^. — 26, 9, Z. 3. Lies TqR.

6,1,45. Vgl. Spr. 3331. — 2,4. Vgl. Spr. 3274. — 3,34,6,a. Trenne

îTTfl 51^qHT- — ^5,12. Vgl. Spr. 2616. — 3,28. Vgl. PANKiB. 4,3,7.

— 37, a,^. îiqtqTTqfT faisch wiedergegeben. — 6, 14, a, a. Lies T^-

^^, _ 6,a. Verbinde ÎTiqfi'q'^:. — 7,29. fg. Vgl. Spr. 871. fg. — 9,

1. fgg. Vgl. K;tu. 12, 10 in Ind. St. 3,464. fgg. MBii. 3,260. fgg. —
41, Z. 1. ^ nach îT^ éd. Bomb. — 11, 15, 6, a. 'Î^WT^ ist auf das gram-

matische Subject zu beziehen. — 13,3. VgL Spr. 5122. — 18,40. VgL

Spr. 6'(18. — 41. Vgl. Spr. 3311. — 19, 26, a, a. Nicht «une beauté

parfaite remplace la difl'ormilé», sondern «eine Hassliche findet einen

Mann».

7,l,3G,a,a. Lies q^ïïïTqqP. — 37,6,(3. Lies W^\^\. — 2,21.

Vgl. Spr. 4603. — 40. Vgl. Spr. 3902. — 49. Vgl. SjTr. 187. — 5,37.

Vgl. Spr. 3989. — 7,33,6,(3. ^jrl isl hier «Lust, Behagen». — 8,51,6,

^. Verbindo îRlTOî- — 9, 15,6, a. °^ÏÏIH mit dem Folgenden zu

verbinden, da es ein Ablat. isl. W^ ist nicbl «conque». — 18, a, (3.

Lies qfq?;. — 24,a,
i3.

Trenno îEfI fif^. — 4o. Vgl. 11,9,27. — 10,

l,a,a.''Lies qfFfrqîîT^ÎT- - ".fgg. Vgl. 7,13,7 5. fgg. - 11, 3, 6, p. Lies

°qqTmf>T:. - 4,6,(3. Lies ^m^{. — i»- fg- vgL m. 4,4. 5. — 20,0.

Vgl. 11, 11, 39, a. — 33. VgL Spr. 1313. — 12,7,6. Vgl. Buag. 2,60,6.

— 13,23,a,i3. Lies mil der éd. Bomb. qir^:. — 31. Vgl. Spr. 4013.—

32. Vgl. Spr. 3734. — 34. Vgl. Spr. 4676. — 35. Vgl. Spr. 6178. — 14,8.

Vgl. Spr. 3488. — 13,15. Vgl. Spr. 3124. — 75. fgg. VgL 7,10,47. fgg.

8,1,10. VgL îçop. 1. — 2 1,rj,a. Lies Et^TST^qïï- — 2,28, 6,a. ôniT-

qq mit dem Folgenden zu verbinden, da der Sing. cfJïïqFT gemeint

isl?"— 6,9, 6, 1^. fiïirqfîT islAdj.zu îiqr:qq^(= pTfq Comm.). — 7,4 4.

Vgl. Spr. 2498. — 9^2,0,(3. Lies ^q: st. qsf;. — ll,2l,a,a. Trenne

75T 5IrIT^. — 19,21. Vgl. Spr. 5493. — 24. Vgl. Spr. 5234. — 20,20,

a,b. Lies Tp^EJEf^. — 24,6,a. Trenne RH fn°. — 23,6,a,a. Lies Çf-

qi?. — S,6,a. Lies T^mq: mil der éd. Bomb.

9,2, 28, a. Vgl. MBh. l,40.ss,a. 3,8331,6. 12,928,6. Mark. P. 130,

16,a. — 3,25, 6,a. Lies ^^^. — 4,2. Vgl. Ait. Bb. S, 14. — 59, a, p.

Lies jf^q^. — 7,9,6. Vgl. Ait. Br. 7,14. — 9,39,a,a. Trenne HH

qqi. - 11,28,0,(3. Lies q^îîqqq. - 14,37. fg. Vgi. spr. 7197. fg.—

40, 6, p. Verbinde Ffqifqlrq. — ",*, l^-
"'*'«• ^-'^s '^^^'^- — 16, •

1. fgg. Vgl. MBii. 3, 1 1071 (S. 372). fgg. - 19, 'S,*,!^- L'es JT^^ mit

der éd. Bomb. - 1 3. Vgl. Spr. 3033. fgg. - 1 4. Vgl. Spr. 3241. - 1 5.

Vgl. Spr. 5192. - 16. Vgl. Spr. 3431. - 17. VgL Spr. 4809. - 20,
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21. fg. Vgl. MBll. 1,3102. fg. 3783. fg. HiRlT. 1724,6. fgg. — 22,24,0,

l3.
Unter ^T^^mïïl ist Vjâsa zu verstehen.

VIII. Bhâgavala-Purâiia 10— 12, Bomb. Ausg.

10, 1, 38. Vgl. Spr. 4934. — 58. Vgl. Spr. 1759. — 5, 25. Vgl. Spr.

3820. — 18,lG,a. Vgl. Haiuv. 3734,6. — 22,33. Vgl. Spr. 1432. — 23,

39,6,iî. Lies ff-ir^^ïTrîrrî. — 3T, s. Cilirt im ÇKDr. Suppl. uiilor ^ï.
a,?. Hrâq^. — 6,^. Fini FînîT=7 (nchUg). — 43,7. Vgl. Spr. 4784.

— 47,7. 8. Vgl. Spr. 3787. fg. — 48,31. Vgl. Spr. 3331. — 49,20. Vgl.

Spr. 3819. — 21. Vgl. Spr. 1333. — 22. Vgl. Spr. 221. — 23. Vgl. Spr.

4131. — 33.7. 10. Cilirt im ÇKDii. unler_^i%^4lfy'7f?? mil folgenden

Varianten : 1,a,\i. '^ô(UU^:.'— 1 G,a,a. ^ sl.%—f,. ïlpT^I?U st. îTHqïri.

— 34,20,0. Lies^^^'oT^ÎTf'T^- — 60, 1 S. Vgl. Spr. 3317. — 71,1'.r6„3.

LiesogifcTrl^TIHI. — 72, 1 9. Vgl. Spr. 1737. — 20. Vgl. Spr. 3616.

— 84,11. Vgl. Spr. 3331. — 31. Vgl. Spr. 6820. — 86,1 '.,'',»•• Lies

ll,4,U,6,a. Lies ^TFIR. — 8,/.3. Vgl. Spr. 1031. — 9,2. Vgl. Spr.

7013. — 15. Vgl. Spr. 2192. — 27. Vgl. 7,9,40. — 31,6, ,3. g^^-
fqiîT;ist = g§vmîimm:. — 11,39,0. vgi. 7,11, 2c, «. - 23,3. vgi.

Spr. 3236.

12,3,30. Vgl. Spr. 3888. — 6,34. Vgl. Spr. 133. — 57. Vgl. Verz. d.

Oxf. H. 34,6, N. 5.

IX. Nàrada's Paukarâtra in der Bibl. ind.

1,1,77, 6,a. Lies ^Itf^"^. — 7S,6, a. Trenne uud verliindo ÎJIIHÎ

ÏÏHlsî^ — 2,10, o,,î. Wohl R^T^^q zu leseu. — 01. Vgl. Spr. 3327.

— 3,8,0,(3. Lies ^JTil^. — I3.6,a. Lies J^njTrt. — 1 5. Vgl. Spr. 3337.

— 20. Vgl. Spr. 3393. — 50,a,iî. Lies fÙ\'^:. — 3,3,6,3. Lies °ÇI^-

JT{. — C,6,,î. Lies q^T. — 27,6,0».. Lies ^^lU. — 6, 17, 6. a. Lies ÎH-

-U^f^n. — 3l,6,i3. WoUI Wï^W: Adj. — 33. Vgl. Spr. 3331. — 40,

6,|î. Lies ^îl^tTÎT. —J3,a. Vgl. Spr. 134,a. — 52,6,|î. Lies ^T{^.
— 7, 43,a,a. Lies TW>T?lWt\'^- — 52,0, a. Lies HHrtl- — 02, 6, |3. Lies

nfîn^K- — 8,8,0,(3. Lies tJ^^IH^q. — 6, a. Lies "Ç^z.^. — 34,a,a.

Lies fRTlilril. — 35,a,p. Lies HW^'T- — 9,37, 6,[î. Lies 5TWT^. —
10,20^Vgl. Spr. 2180. — 07,a,|3. Lies ^Tqq%IrÏÏ^!7. - sG'r'a,|3. Lies

^i^^. — 11,17,0, j3. Wohl qTiTqiTrî° zu lesen. —"^12,
I G. 6, (3. Lies

^ÏÏ^ïï:°. — 13,7, 6,a. Lies BI^TTfqr — 23, o, a. Lies 5I>TTmïïT. —
14^29. vgi._mqm'7T^rkrâ^T; ^^A^\ q^i^q: i ^îïï^^^inftî?::

^lT^r\^^^\^^^ ll t^ilat aus dem IiftAu>nvAiv. P. iui ÇKIlii. unter

^TH'^TsT. — 59,0, a. Lies^îfhg"^. — Ol,6,[3. Lies ^irRr^^I^. — l'<,

70. Vgl. Spr. 7222. — 79. Vgl. ,'^pr. 5836. — SO. Vgl. Spr. 0213. —
81. Vgl. Spr. 2626. — 83. Vgl. Spr. «105. — si. fg. Vgl. Spr. 1823. Ig.

— 86. VgL Spr. 1824. — 8S. Vgl. Spr. 3704. — S9. Vgl. Spr. 3434.

— 95. Vgl. Spr. 3348. — 90. Vgl. Spr. 1082. — 97. Vgl. Spr. «433.

— 98. Vgl. Spr. 2804. — 99. Vgl. Spr. 3347. — lOO. Vgl. Spr. 3'(70.

— 112. Vgl. Spr. 4091.

2,2,25,6. fg. VgL Spr. 3264. — 33,o,a. Lies î^q^o und vgl. 99. —
3, 33, 6, a. Lies ^EJT^. — 07, o, a. Verbinde ;[Tyraf^rI^- — 4, 1,6,^.

Lies cfT. — 25,6,a. Lies ïfT^^. — 6,7, 6, a. Lies ÎJTriqïït. — 29. Vgl.

Spr. 6140. — 7, 4i;, a, (3. Lies ^^^. — 8, 18, o, [3. Lies 7^t( rj und

vgl. 4,57.

3,l,i3,o,iî. Lies ^WJ — 3,22,o,iî. Lies 3îïïfH. — 24, Z. 3. Lies

f^5I^l:. - 4,19,6,15. Lies f^^^CTiFTI^fr?: . - 3,8,a,|i. Lies 0^117.

q^q. — l8,o,|3. Lies op-^qr^;. — 7,23,6,i3. Lies çrffï^T^FI. —
27,6, |î. Lies qqÎHTSIrT- — 10, 3,0, a. Liesî^^gq^°. — 1 2,0, j3. Lies

F^^nH^°. — 13,40,a,|î. Lies îf^ïï^ilT^. '^

4,2,25,0,0. Lies ^^^. — 3,1,o,|3. Lies ÇTIî^îTrf. — 4,6, a. Lies

oqf^T. — 7. Vgl. BuÀG. P. 6,3,28. — 63,6,i3. Lies îTq?r^?î- — « «

,

6, a. Lies^nDT^iq^I. — 98, o, [3. Lies ^^lïïIFÏÏ^^^:^— 124,6,(3.

Lies °rlfqH^T. — 140,0,(3. Lies FT^^TÎ^^. — 18G,o,a. Lies ^rtôâ-
— 6,0,0,7.. Lies ^ëfoO °. — 15,0,(3. Lies xlfPTÏÏ:. — 9,10,a,a. Lies

uqïïrn?T°.
tN o o o

X. Kâmandakija-Nîtisâra in der Bibl. ind.

1,9. Vgl. Spr. S764. — 10. Vgl. Spr. 3213. — 1 1. Vgl. Spr. 3143.

—

12. VgL Spr. 4201. — 14. fg. Vgl. Spr. 3109. fg. — 10. Vgl. 4, 1. —
18. Vgl. Spr. 3843. — 23. VgL Spr. 918. — 25. Vgl. Spr. 4193. — 27.

Vgl. Spr. 6222. — Einschiebung nacb 36. Vgl. Spr. 3033. — «7. Vgl.

Spr. 1384. — 38. A'gl. Spr. 1962. — 39. Vgl. Spr. 6687. — 41. Vgl.

Spr. 6483. — 4 2. Vgl. Spr. 2108. — 44. Vgl. Spr. 2917. — 4 3. Vgl.

Spr. 2080. — 4 0. Vgl. Spr. 1421. — 4 7. Vgl. Spr. 7172. — 4 8. VgL

Spr. 3698. — 50. Vgl. Spr. 3600. — 52. Vgl. Spr. -4900. — 54. VgL

Spr. 4932. — 53. Vgl. Spr. 1638. — 50. fg. VgL Spr. 27,39. fg. — 60.

Vgl. Spr. 6263. — 01. Vgl. Spr. 927. — 02. Vgl. Spr. 2417. — 04. Vgl.

Spr. 1123. — 65. Vgl. Spr. 3947. — C8. Vgl. Spr. 689.

2,32. Vgl. Spr. 824. - 33,6,(3. Lies ÏÏ^^TÏÏI°, = ïï^nfrlTI Comm.

— 37. Vgl. Spr. 1262. — 40. Vgl. Spr. 3943. — 41. Vgl. Spr. 2317.

—

4 2. VgL Spr. 1107. — 4 3. Vgl. Spr. 3734.

3,2. Vgl. Spr. G019. — 3. Vgl. Spr. 1042. — 4. VgL Spr. 3277. —
5. Vgl. Spr. 2711. — 0. Vgl. Spr. 931. — 7. Vgl. Spr. 3326. — S. Vgl.

Spr. 1932. — 9. Vgl. Spr. 944. — 12. VgL Spr. 2363. — 13. Vgl. Spr.

2318. — 14,o,a. Lies ÏÏîT^^. — 15. Vgl. Spr. 7399. — 1C. Vgl. Spr.

2212. — 17. Vgl. Spr."6364. — 18. Vgl. Spr. 3778. — 19. Vgl. Spr.

2819. — 20. Vgl. Spr. 773.— 21. Vgl. Spr. 1960. — 23. Vgl. Spr. 3717.

— 24. Vgl. Spr. 7409. — 25. Vgl. Spr. 2377. — 20. Vgl. Spr. 4349. —
27. Vgl. Spr. 629. — 28. VgL Spr. 4667. — 30. Vgl. Spr. 3349. — 32.

Vgl. Spr. 4222. — 33. Vgl. Spr. 7299. - 34. fgg. Vgl. Spr. 293. fgg.

— 3S,a,,3. Trenne qi'J fq^FITR. — 39,a,,3. Lies ïITj^'î^'ft'fl. Dieso

Forni des Potenl. si. îlTr^IîfJrl ist ini Epos und aucli bei Vabà»amibir4

niclit sellen. — 6,0;. Der Comm. bat ttl'JfT; obne zu erwabnen, dass

der Text îIRrl: liest.

4.1. Vgl. 1,10. M. 9,294. — 3. Vgl Spr. 917. — 5. Vgl. Spr. 3870.

— 11. Vgl. Spr. 2894. — 13. Vgl. Spr. 6169. — 14. Vgl. Spr. 734. —
22. Vgl. Hemak. 310,6. fg. — 2',. Vgl. Spr. 2032. — 25. Vgl. Spr. 1840.

— 31. Vgl. Spr. 7262. — 35,6,a. Wolil qf^^qt^^If^J '•U verbindeu.

— 3C. Vgl. Spr. 3870. — 40. Vgl. Spr. 1366. — 41. Vgl. Spr. 6683. —
42. VgL Spr, 3402. — 44. Vgl. Spr. 3810. — 4 5. Vgl. Spr, 6086, —
40. Vgl. .Spr. 1863. — 47. Vgl. Spr. 4010. — 48. Vgl. Spr. 3727. —
49. Vgl. Spr. 4671. — 01,0,(3. Lies qRq°. — 09. VgL Spr. 6837. —
71. Vgl. Spr. 2916. — 73. Vgl, Spr. 9'((). — T.. Vgl, .Spr. 1493. — 75.

Vgl, Spr. «480.

3.2. Vgl. Spr. 2997. — 3. Vgl. Spr. 437. — 4. Vgl. Spr. 273. — C.

Vgl. Spr. 983. — 7. A'gl. Spr. 2362. — 8. Vgl, Spr. 414. — 9. Vgl. Spr.

1978. — 10. Vgl. Spr. 303. — 11. Vgl. Spr. 28.38. — 12. Vgl. Spr. 1009.

— 1 5. Vgl. -Spr. 2(>78. — 21. Vgl. Spr. 4346. — 22. Vgl. Spr. 1927. —
20. VgL Spr. 6063, — 27. Vgl, Spr, 3180, — 28, Vgl. Spr. 964. — 33.
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Vgl. Spr. 6282. — 3/.. Vgl. Spr. o729. — ifl. Vgl. Spr. 6590. — 51.

Vgl. Spr. 4046. — 54. Vgl. Spr. 4o4~. — 55. Vgl. Spr. 3161. — 57.

Vgl. Spr. 5363. — 58. Vgl. Spr. 477. — 59. Vgl. Spr. 873. — 60. Vgl.

Spr. 1820. — CI. Vgl. Spr. 5813. — 02. Vgl. Spr. 1206. — 63. Vgl.

Spr. 609. — GO. Vgl. Spr. 413. — C7. Vgl. Spr. 1819. — 08. Vgl. Spr.

1838. — 69. Vgl. Spr. 2162. — 71. Vgl. Spr. 3747. — 72. Vgl. Spr.

fi200. — 73. Vgl. Spr. 5821. — T.. Vgl. Spr. 985. — 78, 6, p. WohI

H'iJHT "^ zu lesoii; vgl. Kull. zu M. 7,154. — 81. Vgl. Spr. 5137. —
83. Vgl. Spr. 994. — 84. Vgl. Spr. 3099. — 85. Vgl. Spr. 1072. — 86.

Vgl. Spr. 7323. — SS. Vgl. Spr. 3123. — 89. Vgl. Spr. 4487. — 90.

Vgl. Spr. 6209.

6,1'.. Vgl. Spr. 3123. ÇITU bedoulol Lier nwohl, sicborlich». — 15.

Vgl. Spr. 1261.
"^

•^r -s

7,.9,6, p. SJ?Trî ''"g' nàhor als 3i^rT des Comm. — 21,i, jî. Man

konnto HFTlRrîI vermutheii. — 40,a,p. Lies sI^â^IEfo. — 51, a. Vgl.

Varâu. Bru. S. 78,1. — 58. Vgl. Spr. 3388.

8,4. 6. Citirt von NIlak. zu MBu. ei!. Bomb. 2,3,57 obiio Variante.

— 1 5. Vgl. Spr. 3859. — 1
6— 1 9. Citirt von NIlak. zu MBu. éd. Bomb.

2,3,57 mil folgenden Varianten: \a,h,a. ^nf^-- — i'-'-'^JVTirW..
—

\i.a,a. °mîÇTrlfT:-^- 6,i3._q^?T:^st. qriï^- - Ks«//^îll""2lj%râ-

^]^, _ .5-2. Vgl. Spr. 1608. — 62. Vgl. Spr. 2311. — 6/.. fg. Vgl. Spr.

4405. fg. — 06. Vgl. Spr. 3895. — 67. Vgl. Spr. 6212. — 68. Vgl. Spr.

4666. — 73. Vgl. Spr. 322. — 74. Vgl. Spr. 4386. — 75. Vgl. Spr.

4831. — 76. Vgl. Spr. 7308. — 77. Vgl. Spr. 3533. — 82. Vgl. Spr.

1678. — 84. Vgl. Spr. 3234.

9,1. Vgl. Spr. 4397. — 5. Vgl. Spr. 1330. — 6. Vgl. Spr. 6784. —
7. s. Vgl. Spr. 5483. fg. — 9. Vgl. Spr. 4366. — 1 o. fg. Vgl. Spr. 4726. fg.

— 13. Vgl. Spr. 1407. — 13. Vgl. Spr. 1036. — 1 4. Vgl. Spr. 2672.

—

15. Vgl. Spr. 3066. — 16. Vgl. Spr. 7329. — 17. Vgl. Spr. 1931. —
18. Vgl. Spr. 4000. — 19. Vgl. Spr. 3938. — 20. Vgl. Spr. 3944. —
21. Vgl. Spr. 1348. — 23. Vgl. Spr. 302. — 23—27. Vgl. Spr. 4449. fgg.

— 38. Vgl. Spr. 4436. — 29. Vgl. Spr. 1223. — 30. Vgl. Spr. 7092. —
31. Vgl. Spr. 4393. — 32. Vgl. Spr. 3801. — 33. Vgl. Spr. 0802. —
34. Vgl. Spr..330. — 35. Vgl. Spr. 6734. — 36. Vgl. Spr. 0870. — 37.

Vgl. Spr. 2872. — 38. Vgl. Spr. 200. — 39. Vgl. Spr. 4426. — 4(i. Vgl.

Spr. 22. — '.1. Vgl. Spr. 6721. — 42. Vgl. Spr. 0740. — 43. Vgl. Spr.

6746. — 4 1. Vgl. Spr. 3146. — 45. Vgl. Spr. 6816. — '.6. Vgl. Spr.

6678. — 47. Vgl. Spr. 6843. — 4S. Vgl. Spr. 1133. — 49. Vgl. Spr.

4408. — 50. Vgl. Spr. 4411. — 51. Vgl. Spr. 2338. — 52. Vgl. Spr.

331. — 53. Vgl. Spr. 3242. — 55. Vgl. Spr. 301. — 50. Vgl. Spr. 1222.

— 57. Vgl. Spr. 1432. — 59. Vgl. Spr. 6817. — 60. Vgl. Spr. 739. —
61. Vgl. Spr. 3661. — 65. Vgl. Spr. 6198. — 66. Vgl. Spr. 6196. —
73,a,a. Lies °hT:C^. — 75. Vgl. Spr. 7131.

10,3. Vgl. Spr. 898. — 6, a, p. Wobl ^^I^ st. q^^ zu lesen. — 15,

6. fg. Vgl. Spr. 7000. — 33,6,^. Lies ^fr^ st. ^^. — 28. Vgl. Spr. 4614.

— 29. VgL Spr. 2176. — 31. Vgl. Spr. S6î. — 33. fg. Vgl. Spr. 0844. fg.

— 35. Vgl. Spr. 1937. — 36. Vgl. Spr. 1706. — 38. Vgl. Spr. 1843.

— 39. Vgl. Spr. 730.

ll,10,a,p. Lies oq^^y^îT- — 20,l>,n. Wobl ÏÏHp=7 zu lesen. —
30,a,a. Lies îlfçTRÎrî^. — 3l?Vgl. Spr. 4009. — 33. Vgl. Spr. 6331.

— 34. Vgl. .Spr. 713. — 30. Vgl. Spr. 28'»l. — 38. Vgl. Spr. 6894. —
39. Vgl. Spr. 3049. — 41. Vgl. Spr. 909. — 42. Vgl. Spr. 3781. — 44.

Vgl. Spr. 7393. — 46. Vgl. Spr. 6971. — 47. Vgl. Spr. 3198. — 48.

Vgl. Spr. 6033. — 64,6,a. Lies 3Ei;[^I7Tïïi. — 73. VgL Spr. 6699.

12,3. VgL Sîu. D. 86. — 8. Vgl. Spr. 1244. — 13. VgL Spr. 2374.

— 34,&,a. Lies UW(V.. ~ «I- Vgl- Spr. 120.

13,3. VgL Spr. 3143. — 4. Vgl. Spr. 3157. — 5. Vgl. Spr. 3408. —
6. Vgl. Spr. 5812. — 7. Vgl. Spr. 6243. — 8. Vgl. Spr. 6711. — 9.

Vgl. Spr. 1202. — 10. Vgl. Spr. 4628. — 11. Vgl. Spr. 5996. — 12.

Vgl. Spr. 1781. — 1 ',. Vgl. Spr. 7421. — 15. Vgl. Spr. 1100. — 10.

VgL Spr. 4264. — 21. Vgl. Spr. 2977. — 25,a,iî. Lies î^qqTïïÎL —
6,a. Lies îJîJTfÏÏ- — 20. Vgl. Spr. 7400. — 27,o,l3. Lies °HWi7T. — 33.

VgL Spr. 1930. — 40. Vgl. Spr. 4861 — 57. VgL Spr. 630. — 01. Vgl.

Spr. 4043. — 66. Vgl. Spr. 6307. — 67,?),a. Lies ^^^ und vgl. 75.—

75,a,i3. Lies ^ïïrl^fT'I'T- — 87, a. Lies ^^^•. ÎTIIR ^ und vgl. Mallin.

zu Çiç. 2,64. — 92,a,i3. Lies FIH-

14,3. Vgl. Spr. 719. — 4. VgL Spr. 4707. — 9. Vgl. Spr. 10. — 11.

Vgl. Spr. 3830. — 13. VgL Spr. 1263. — 14. Vgl. Spr. 1036. — 15.

Vgl. Spr. 3873. — 53,a,a. Lies ' '-li^yinÏT. — 58. Vgl. Spr. 7210.

13,3, a,a. Lies !TOH. — l l,6,a. Lies rT^ÎT^TirTiT. — h. Lies ^f^°.

— 16, 6, a. Lies tTT: st. CJ^;. — 3 5. Vgl. Spr. 6007. — 3 5,6, a. Lies

RrifT- — 3S- VgL Spr. 6398. — 39. Vgl. Spr. 6867. — 43. Vgl. Spr.

5326.

16, 5, a, a. Vorbinde q^lTc^TT^.

17,1 s, a,a. Lies ^^}ïz^^f^^\•. — 39,6,a. Lies ÎTITÎÏiq^. - 5o,

6,p. Verbinde q^fqTîT^. — 03,fc,iî. Lies ^^Ti-TiqfcT.

18,l5,a,a. Lies ITFI^trî. — 23. Vgl. Spr. 3712. — '<2,a,|3. Lies oH-

^i^Iîiq. — 44. VgL Spr. 3308. - 45— 47. Vgl. Spr. 3609. fgg. 3611,

6,l3.
LiJ's fîJl?ÎHIiII°. - 5o,fc. fgg. VgL Spr. 2820. fgg. - 50, a, p.

Lies FqM^°. — C2- Vgl. Hit. 111,94. — 03. fg. Vgl. Spr. 675.

19,7, 6,p. Lies ÎTMT^ÎU'TrFT. — 1 5,a,a. Lies mJJH- — '6- VgL Spr.

3068. - 3S,a,p. Yetbinde q^FPTlrf(I. — 33,6. fg. VgL Spr. 309. —
'.3. Vgl. das Worterbuch unter t^JÏ^Tf 2) e).

XI. Kalbana's Râga-Taranigini 1—6, Ausg. von Tr.

l,2,«,p. Lies "Sïïn5^^T5- - ^^'J- Lies Sf^T f^ïl°. - 3. VgL Spr.

3934. — s,(),a. Ricbtig W\W^^ éd. Cale. — 13, 6, a. Richtig J^5T-

3^!^^ éd. Cale. — 15, 6, ,3. ÇIMT ^Wk° ist ricbtig j-man stroicbe dem-

nach im Worterbuch unter 1. !jTT?T 1) c) Z. 3 das Eiugeklamraerte. —
— 21,6. Verbinde '^ H^Tlf^ST^ÎT. — 2/,,6,p. Lies g=^^!7. — 40. Vgl.

Spr. 4397. — 47. Vgl. Spr. 3347. — 48, a,». ^^^^'^ ist ricbtig (die

Corrigg. verlangen îIÇq'SJ°). — 50 = Vab-^u. Bru. S. 1^5,3. — 08,0,

p. Lies fqnfrT Fïï qfft^^R- — 82,a,p. TrenneJltfSR. — 102,6,a.

Wobl Î7r:^^§ zu lesen. — I03,fc. Verbinde 'Z^'3^^\^^\° .
— 106,

6.a. CTlflIHTqi^: zerlego ich in UTITIT îIÏÏT^;- — I07,6,a. Lies rl'^îïï-

^TFTrlT^. — 110,6,1. Ricbtig TW\^ éd. Cale. — 133, a, a. Ricbtig

ïïWf^n^ éd. Cale. — 143, 6, a. Vei^inde flf^^^ïïinTT. — 1^58,6,(3.

Lies fqFI^nn^lT- — 161. Vgl.Spr.277t. — 175,o,i3. Ricbtig fÈT^îP:^

éd. Calc."^ 1 7 6, a. Kern vermuthct ÇISÏji|5t RFTIÏÏÇIÏÏiT. — 6. Ver-

binde îI-?:~nT?ïï(IIT. — 188. Vgl. Spr. 3548. — I93,a,a. Lies ^^^\^\

^. — 217,a,p. Lies q^Rïï;- - t,»- Trenne F^IJ Jïï^- - 226. Vgl.

Spr. 496. — 227. VgL Spr. 3926. — 338. fg. VgL Spr. 0233. fg. — 230.

Vgl. Spr. 1609. — 372. VgL Spr. 6703. — 373, a,p. Lies qiFISIHTÎT^

— 379,6, ,3. Es ist wobl rI^%f?n^rlI'Î^T zu lesen. — 283, 6,a. Ver-

binde rlfïïfi- — 284. Vgl. Spr. 3449. — 293,6,p. Ricbtig ^fl: éd. Cale.
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308, a,p. Trenne ^Hc^THII H". — 309, o,a. Lies ^W^ mit der ed-

Calc. — 310. Vgl. Spr. 4973. — 329,a,|3. Lies sTïïl|eT^^- — 332,a,

p. Lie^ ïï^f^T^lïï^TH^I. — *,a. Lies grRSn^TrT- — 3ss,6,a. Wohl

SnyiTSîTHzu lesen. — 3S8,6. |î. Lies f^îTrfTI^T- — 3 5l,6,a. Trenno

Hfi'° Oder lies H^^- — 358,6, i3.
Lies ÎT^%: Wt°. — 364, a,a.

Trenne Fî^ ÏÏI°. — 3Gs,o. Trenne H-T^I ^°. — 372, a, |3. Trenno

FJ^T H°. - 37_5, Z. 3. Trenne "f^RTT ^x°.
2,4,6. Lies ^%rT^. — 10, 6, a. Verbimle fgTJcTfTITn^'. — 22,a,a.

Lies SnH^ï^sîIlM- — 38, a, a. Richlig T^ITHïïTrî" éd. Cale. — 39.

Vgl. Spr. 6316. — 40. Vgl. Spr. lOM. — /,2. VgL Spr. 3083. — 46.

Vgl. Spr. 5287. — 47. Vgl. Spr. 1394. — 48. VgL Spr. 3901. — 73.

VgL Spr. 4174. — 77. Vgl. Spr. 4382. — 78. Vgl. Spr. 2683. Hier zu

lesen «Wenn der Sclibpfer darauf besleht in u. s. w. Kralt erzeugen

zu wollen». — 81,a,a. Trenne HFîfïfïïTfrf (loc.) ^'^. — 83. Vgl. Spr.

6439. — 90, 6, a. Richlig W^^ éd. Cale. — 93, a, a. Verbinde rTfT-

rWÂ°. - 95,6,i3. Lies ira^lf^miq'. - 99,0,1^. Richtig -^OÏÏ^ éd.

Cale.— 103,a,^. Tronno °STlï^ST ïï^. — 104,6. Trenne cfFTf^ ^°-

—

121, a, [î. CT^l^f^FT ist ein Mal in îT:^ -h Ef;[f^fT , d'is andere Mal in

5T^T^H-{^rI zu zerlegen. — 142,a,i3. Verbinde HMidMH. — 15G,6.i3.

Richlig f^'aî éd. Cale. Trenne ^Ç^SfiT îlrlT;. — I57,a,a. Richlig f^-

^\ éd. Cale. — 159,a,,3. Lies nR^IfT- Richlig ÇlHTfl^ éd. Cale. —
167, 6,a. Richlig ïTq^FT éd. Cale. — 171,6,i3. Richlig îIRqrI=7 od. Cale.

3,44. Vgl. Spr. 3374. — 47,6,a. Lies îll'grsft". — 52.a,o(. Lies g-

SfFnjJJôr. — G4. Vgl. Spr. 1378. — 65,a. Lies ?I^?rft^i^'^rI '^^
îT TOn'îrîïïrnR (so éd. Cale.). — 60. Vgl. Spr. 5921. — si,o,a.

Lies 3r?7ff^f>T^. — los,a,a. Lies ^qlTI^I:. — 110,6,a. Verbinde rlîl-

ff^RW^^fà^:. — HC,a,a. Lies ïjqTFTSffl — 127,6,15. Besser 3^-
rRm^:. — 137, a,a. Lies rfgmïïî FSUrTR.^- lU,6,a. Lies^Ifin^-

— 152,6,a. Trenne DT^f^îJTI ST "^^ — 154, 6, a. Richlig ^^JEH cd. Cale.

— 178,6. qTÏÏFJJI ^IR; ïïiyi nach Kehn zu lesen. — l,si,a,a. Lies

iïït^^lfmr?Fr (so éd. Cale.). - p. Lies ^I!T'TTJ5fîT (so éd. Cale).

— 191. VgL Spr. 4399. — 197. VgL Spr. 3708.— 198. Vgl. Spr. 1189.

— 199. Vgl. Spr. 2366. — 202. VgL Spr. 344. — 214. Vgl. Spr. 1301.

— 315. VgL Spr. 7089. — 218. Vgl. Spr. .3612. — 237, a,a. Lies HH-
îIIFTIITIT. — 240,6. Trenno ÇfpT^SïïFëflo. — 2',2,6,p. Lies^qjq (so

éd. Cale). — 243,6, |3. Lies fiTrT®îT. — 244. Vgl. Spr. 1363. — 247,

6,iî. Trenne B^^ H°- — 2 52. Vgl. Spr. 3338. — 262, a,p. Trenne

FIT^^I ^°- — 264, 6, a. Trenne f^fq^HT ?T°. — 27G. Vgl. Spr.

4767. — 283. Vgl. Spr. 473. — 284, Z. 1. rl^ isl mit deni Folgenden

zu verbinden. — 295. fg. Vgl. Spr. 1273. fg. — 302, 6,a. Trenne ^ W^
— 303. Vgl. Spr. 4017. — 304. Vgl. Spr. 180. — 311. Vgl. Spr. 6942.

—^334,a,p. Verbinde mil Kern 3WÏWFFT7Ï:. — 338,6,|3. Lies ^^ÎT-

HT7^ — 340, 6,a. Lies '^•,'émX^ q^^f^.^_ 341,6, a. Verbinde 3-

FîiIsïïTfrT:^fïF. — 362,6.,î. Krax verm^ilhel îîrT^T st. girî^I (^rl^T

éd. Cale.). — 365,a,(î. Lies sT^l^T^T! (so éd. Cale). — 3'!3,a.|3. Trenne

^^\ îîrlîT. — 375, 6,a. Lies f^?r\. — 390, 6, a. Trenno ^J^ ^ç^. —
395, a,a. Lies ^Cft^î^:. — 40.1, 6,i3. Lies 5îqFI!Tr=T7lfrî^: — 4l3,o,

p. Lies mit der éd. Cale. ^ rTFITïnîfl'. - 4 16. HF^IH. WM, ÎTIFI^^^,

^1^ und 151^1 sind doppelsinnig. — 4 1 s, «,7. Lies ^2. — 420, a, jj.

Wohl ^Çr^ zn lesen. — 4 8,s,6,a. Lies ^Efq" ïPT^i;qi (so éd. Cale). —
444,6,(5. Lies !7[lFm^î. — 461, a. Lies mit Kehn TR^ITT?^?! ^. — 462,

a, (3. Trenno ÇTTrlT ïïrFT- — 4 70, a, a. Lies ^. — ,5. Lies ^T^. — 47 1,

6,a. Trenne ^wi'\ SÏÏTfïï:. — 472,a,iî. Trenne ^T^T ^DT '. — 4s9,o,a.

Lies Hi:tTrIT°- — '.9t. Vgl. Spr. .3776. — 492. Vgl. Spr. 4812. — 499,

6,a. Verbinde ^Jn^RR. — 513, a,p. Lies WS\ ;[IÏÏT°. — 6,?. Trenno

Î^TT R^Ti. — 514. VgL Spr. 7206. — 515. Vgl. Spr. 3782. — 51 6. Vgl.

Spr. 3329. — 517. Vgl. Spr. 4722. — 5l8,a,a. Lies 3i:ÎTTrm?:RT|m-

W'^\- — 510, 6,a. Lies EI^r'^IST. — 520. Vgl. Spr. 3031. — 521. Vgl.

Spr. 6244. — 522, a, a. Verbinde cIITf^lfFI^- — 523, a, [5. Lies ^'^-T-

^'^^ — 52G,6, a. Lies rail der éd. Bomb. îT^mncît^ °. — 528, a, a.

Lies mil Kern ^ IÎTs?JTÏÏÎfïï^ïïr î? °.

4,1,6,(3. Verbinde l[}^r\^^r^^ — 2 l,6,a. Lies^TT- — 3l,a,a. Lies

^ferîTFînFSJ. — 34. Vgl.^Spr. 3321. — 40,6,a. Lies STÎHIT^R^JT^. -
41. Vgl. Spr. 3162. — 63, 6, ^. Lies gq^ïJtT. — 75. a, ,3. Trenne ^
H!I%°- — b,a. Lies iPTr^T^Ty^. — 7 6,6,(3. Ich vermulhe T^%m. —
84. Vgl. Spr. 1473. — 89. VgL Spr. 2113, wo ÏÏÏÏI^irfïI^ zu iesen ist.

— 90—92. Vgl. Spr. 3391. fgg. — 113. VgL Spr. 2885. — 14 0,6, p.

Lies 3^qijqrT (so éd. Cale). — I44,a,a. SIT^qirlfTîI ist als ehrendes

Beiworl Ton >T^>TTrI zu fassen. — 148, 6, a. Lies ÇTÎïïirÇT^ri und trenne

HîîJTWI voni Folgenden. — 162, a, p. Lies ^IrniR (so éd. Cale). —
lS4,a,p. Trenne tfïïIJfq ^^. — I95,a,p. Lies ^: (so éd. Cale). —
6, a. Trenne frTHI ^^- — 2 11, a. Vgl. 24 6,6. — 6, a. Lies 'FFl'T (so éd.

Cale). - 214,6,(3. Lies fiî^yf (so éd. Cale). — 2l3,6,a. Verbinde ^-

W^'^ — 320, a,a. Verbinde r^^rl^. — 234. Vgl. Spr. 6710. — 336,a.

Verbinde -J^'TîçiïR^- — .240,6,a. Trenne^ HSf. — 242,6,|3. Trenne

ïï ^TRITTÎT. — 246,6. VgL 211, a. — 247,0, a. Trenne ÎT ^ïï=7.

— 254. Vgl. Spr. 7014. — 235. Vgl. Spr. 4289. — 262, 6,a. Lies q^-
^TT- — 263,(3,(3. Lies ^V^•.. — 264. Vgl. Spr. 492. — 28'.. fg. Vgl.

Spr. 4433. fg. — 289,a,(3. Lies ÇTcf^f (so ed". Cale). — 299,a,a. Lies

^n^ïït. — 308. Vgl. Spr. 3304. — 314. Vgl. Spr. 3029. — 3l9,6,p.

Lies Vm'^\. — 321. Vgl. Spr. 4348. — 323, a, a. Lies ^Hîf^. — 325,

o,l3. Li^s ît^îiTIiqf. — 327, 6,a. Lies "^f^mFm. — P- Lies 3fïïBT

(so od. Cale). — 329, a, ot. Trenne ^TITfïïI ^^^ oder lies ^!JTîTrT73T°.

— 331. Vgl. Spr. 3910. — 343. Vgl. Spr. 6142. — 354. Vgl. Spr. 4242.

— 359, 6,a. Lies IJ17I (so éd. Cale). — 3G5. VgL Spr. 343. — 383. Vgl.

Spr. 20. — 3S4. Vgl. Spr. 18,36. — 3S5. Vgl. Spr. 3919. — 386. Vgl.

Spr. 7423. — 40o,6,,3. Lies Zr^T^TT^ (so éd. Cale). — 427. Vgl. Spr.

3888. — 432, 6,a. Lies ^JVi-Ti^. (so éd. Cale). — 433, a, a. Lies 51-

!JTI^° (so éd. Cale). — 6,,3. Lies V^^ (so éd. Cale). — 4 4 0. Vgl. Spr.

760. — 480. Vgl. Spr. 3847. — 4S4,a, a. Lies q^T^ff^T^*^ (so éd.

Cale). - 6^a. Verbinde ^ïï^aUnT^'!^!". - 491, o^p. Lies ^TÎIÏÏI-

qtsn^lî|?fîT: (^^TT^Fl; od. Cale). — 497, 6,a. Lies'^DÎ. — 499. VgL

Spr. 407. — r.oii. Vgl. Spr. 1010. — 517. Vgl. Spr. 179. — 526, 6, p.

Verbinde qNÎ^. — .329. Vgl. Spr. 3426. — 534, 6, a. Lies 5EITH^T°

(so éd. Cale). — 544. Vgl. Spr. 2947. — 560, 6,p. Lies Wt :^-Ù éd.

Cale). — 581. VgL Spr.2788. — 583,fl,a. Trenne qwfe ^^ und lies

ïï"^; (so éd. Cale). — 597, a, a. Verbinde >ÎT^'7TÏÎ'T°. — 602,0, a. Ver-

binde ^TïïTïnniR- — 607. Vgl. Spr. 1230. — 61 0,6, a. Verbinde îf-

ff^^=7T%yTrâpf. — 611. VgL Spr. 4718. — 612. VgL Spr. 1310. —
613. Vgl. Spr. 4730. — 621, 6.p. Lies qi ^W^. — 625. 6.p. Lies ^^
«ifcf. — 626. Vgl. Spr. 1810. — G2S,a,a. Lies ^SfJ^o. — 629. Vgl.

Spr. 7017. — 64 1. Vgl. Spr. 7106. — 64 2, a, a. Trenne rT^MtjnnTl

qi"". — p. Lies •-'^^^\. — 6 ii, a,p. Lies ÎF;jRgSr(so éd. Cale). — 650,

6,p. Trenne n^??'râq. — 66i,a,c<. Lies rî^^(?I. — 6,g(. Wohl 51^-

^ÏÏÎT zu lesen. — 654, a. Verbinde ïllf^H^'T'^. — 6,p. Lies ^if^flT-

^^^'\^^•. (so éd. Cale). — 657. Vgl. Spr. 2i7S. — 659, o, a. Lies

°'TÎÏÏMrT. — 674, a,p. Lies T^iTrl (nichl FTïIfî , wie die Corrigg. wol-

len). — 691, 6,a. Lies q[g rli^ïïïï'HH'^^^. — 7oo,6,a. LiesFqîÇtîItîîST.
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o. Vgl. lÎESFEï's Cbrestomalhie 243. fgs- Was hier verbesserl wor-

deii isl, iibeigehe ich. — '.. Vgl. Spr. 1837. — 6— 9. Vgl. Spr. 2201. fgg.

— 10. Vgl. Spr. 7418. — 1 I. Vgl. Spr. 382. — 12. Vgl. Spr. 7233. —
li. Vgl. Spr. 6810. — 15. Vgl. Spr. 3497. — 30. Vgl. Spr. 332. — 51,

b. Trémie JET n^^I- — «n,", P- ïm'^'P^^ isl ^P^^^^V^ l^, "icht
\ o o

'Ç^m'^'Çrf n^, wie Besfev verrauthet. fî? ist aul den Fiirsteii lu bezie-

heiK — 02,6,c<. Trémie ^pTI g%:. — i i u,fi,a. WohI ÎTRT^ m le^eii. —
^. 3CÏ'^fn*T bei lÎEXFEï Druckfeliler. — i i5,a,,î. Treiine ^rW^^ îl-

=qff. _ H9,fc,a. fF5I^RI(^ liei Tr. richlig. — 1 40,6,a. Lies mit der

ed."Calc. T\~W^^^- — l '•"',
6,i3. îîl^nq^ bei Cenfeï Drucklehlor. —

159. Vgl. Spr. 31)17. — IC.:;. Vgl. Spr. 228S. — lC9,u,,î. Verbiiide ^T-

ÎIIÎfTFI^'^ÏÏI. — 170,a,^. Icli treniio H CfT*^, Benfeï bat F^^T^ in

den Text geselz.t. — 17j,u,a. glSm'^lfe: isl ricbtig. — \n,b,^. Lies

qTqtfTF^im^innTiT^ - ISC Vgl. Spr. 1362. - isv.Vgl. Spr.461l.

— 188. Vgl. Spr. 2732. — ts9. Vgl. Spr. 4224. — l 90. Vgl. Spr. 2772.

— 200. Vgl. Spr. 2093. — 203, 6,1?. Wt^^'. bei Benpev Druckfeliler.

—

2 10. Vgl. Spr. 38'J'<. — 22i,a,(i. Es ist ohne Zwoifcl HïïRR^ ïn lesen.

— 2î9,6,a. Uenfeï's Aenderung qT^FIIRTlH 'st gut, doch balle er

so (mil VirâmaJ schreibeii oder den Saiîidhi boobacblen mussen. —
2!i3,6. Es isl doch wohI vTf'ÏÏÏ^ïïTrlT ^1° zu Irennen; vgl. Spr. 30U,6,a.

— 304. Vgl. Spr. 2.373. — 3lo. Vgl. Spr. 1326. — 3 1 l. Vgl. Spr, 3136.

— 312. Vgl. Spr. 803. — 313. Vgl. Spr. 6878. — 31 i. Vgl. Spr. 974.

— 315. Vgl. Spr. 3766. — 310— 31 s. Vgl Spr. 2800. Igg. — 319. Vgl.

Spr. 3207. — 320. Vgl. Spr. 2.399. — 321. Vgl. Spr. 3322. — 322. Vgl.

Spr. 3366. - 33(1. Vgl. Spr. 1231. — 34S,a,i3. Lies °tTH>n!frHRvf-

T^^ «der ans Furchl vor — die Augen geschlossen balte». Benfei's

Conjoctur vcrslbssl sclioii gegen das Jlelrum. — 372, a, a. Trémie ITÎ-

ÎTrÔ^T ^ci°- — 375. Vgl. Spr. 3816. — 377. Vgl. Spr. 3363. — 37S.

Vgl. Spr. 6603. — 3S1. Vgl. Spr. 6279. — 392, «,c(. F?ÎTrî>TÏÏT isl ricb-

tig. — 433,0, a. Lies, v/ie BENFET.vermuthet, ETrvTI'T^^- — ''5S. fg.

Vgl. Spr. 1396. fg. — 477. Vgl. Spr. 2682. — 482, o, ,3. Trenno °^f^c\\

6,1,6,^. Verbindo q^HlRrlIrT. — 5, o, a. Trenno ofe^îl ^1°. —
6,a,?.^ Lies '-cg^EJl;, — II, a. Verbinde ^c'Ç^V^° — 16,u,a._Lies

37T*1tni. — '.C,6,jî. Lies IT^irrl: (so éd. Cale). — 4s,a,a. Lies ^rF-i

(T^Î^T'I cd. Calc.j. — (;s,«,a. Lies îI^ (so éd. Cale.;. — 6, a. Verbinde

q^FRT^T^^t^- — 69,6,^. Lies qi?!!^. — 72,a,a. Lies sq^ (so éd.

Cale). — b,?. Trenno rl^îr^RT ^RP- — 7S,a,a. Lies ^^rlHT (so

éd. Cale). — 75. Vgl. Spr. 63'<. — 76. Vgl. Spr. 1180. — 90, «,,3. Lies

rjKlI^I. — 92,/<,a. Lies fq^î!JlI: (so éd. Cale). — 96,6,iî. Lies R(^I-

Flrî. I 00, ((, Lies HfîIRq. — los,a. Verbindo ^ !7fq^TF^lT '^•

— 11 3,», a. Verbinde ^^T^^]'x{'{^^^^ — i^.
Lies mil der éd. Cale.

ElIfffflEn^. — ll'.,a,o(. Trenno ^7^ nHÎ^- — H 9, a, a. Lies HHI^
(so éd. Cale). — 128, a, a. WohI â{W\UW^m P^Vfm ed. Cale) zu

lesen. — 129, a, ^. Lies Wi^°- — 131, 6, a. Lies H^. — 130, 6, |3. Lies

ÇTÎIÎ^TÏÏI Fî^. — lU,a,^. Lies mit der ed. Cale q^T:. — 6,^. Trenne

'^^^{1 fn^;- — I '.7,a,a. Verbindo ^IJI^Trll^ — I '.9. Vgl. Spr. 160.

Lies hier EtriTF?r''7T'7T in a. — 103, ci, a. Verbindo Rrl'rdj^^. — 106,

b,a. Lies m^mUl^"- — 174. Vgl. Spr. 1336. — I77,a,p. Lies mit

der ed. Cale FTfÏÏÏÏRÏÏ;- — lso,a,i3. Lies ^rT° (^rl^ éd. Cale). —
b,a. Trenno rIFT W- — 191, a,a. Lies °qiilF^^ mit der ed. Cale —
I97,a,p. Lies JW\° (so cd. Cale). — 227. Vgl. Spr. 3087. — 23'.. Vgl.

Spr. 1317. — 235. Vgl. Spr. 7270. — 236, 6, a. Lies fJSnïï^I (so ed.

Cale). — |3. Verbinde ^^'^11°. — 252, a, ot. Verbindo ^ÎTflNH. —

Tome XXI.

^. Lies jmô{]^^^; (so ed. Cale). — 257, a. Verbinde ÎTrmWlSn^p.
— 2 71,6,^. Verbinde îfrTFlHrâ^- — 2 7 3. Vgl. Spr. 1832. — 27',. Vgl.

Spr. 3331. — 275. Vgl. Spr. 6211. — 27s. Vgl. Spr. 4196. — 29s,a,a.

Trenne fF tTT^^:- — 300, 6, |3. Ich vermutho -ClIÏTÏÇfW?:- — 303, a,

a. Lies qri^ifîfïSTIIltT. — 308. a. Trenne ^If?JT ^^î î^'. — 309. VgL

Spr. 2373. — 3l3,a,jî. Lies ^RITW. — 310. Vgl. Spr. 1770. — 320,(1,

y- Trenno <îc?JT ÇTT[IïJ^ . — 323. Vgl. Spr. 3133. — 32o,a,j3. Trenno

^T^l 5T^. — b,rjL. Lies lïilFFÎI'T (soed. Cale). — 326,0, a. Verbinde

^l'T^TH. — 327, 6.a. Lies ÎTf^^lÏÏH. - 32S.6,l3. Trenne R RFO:.
— 330,é,,3. Verbinde ^ïïRçIÎFT^. — 332,ft,p. Verbinde F^q^lrl^. —
3'.2,6,a. Trenne fR^ITR^T T^TTrl. — 356,a,,3. Trenne qXT ïTIrl ^. —
337,0, [3, Trenne îJ'^Tfl ^P — 6,13. Lies mit der ed. Cale. °SFiT^nT«7.

— 361. Vgl. Spr. 6320. — 303, Vgl. Spr. 6310. — 305,6,3. Lies ^^'

^TsII (so ed. Cale). — 367, o, a. Lies ^^^^^T^ (so cd. Cale). — 368,

b,^. Lies tJÎÏÏFïï'ïï so ed. Cale). — In der Unterschrid Z. 2 isl mit der

ed. Cale. T^Frl^ zu lesen und Z. 3 ST:U?J.

Die Anmorkungen und die Uobersetzung lasse ich unbernhrt, da

gegen dicse sich gar zu viel sagou làssl.

XII. Ka Ihana's Râga-Tara m gini 7 und 8, Cale. Ausg.

7,3',s,6,a. Lies mit Rebs ^I'T;!7I^'I. — 01 7. Vgl. Spr. 4238. — 670.

Vgl. Spr. 4602. — 1014. Vgl. Spr'^7336. — 1070. Keh.v verbesserl

f-fî^^; - tftTÎ n%^ ^mïï;. - 1112. Vgl. Spr. 4933. - 1113. Vgl.

Spr. 1933. — 1114. Vgl. Spr. 6182. — I 116. Vgl. Spr. 3774. — 1241,

a, a. Lies Wlf- — I480,o,|î. Lies FFIfTT ^U°- — 1595. Vgl. Spr. 4206.
r ^

8,0 3.6. Lies mil Kers Rr^TR î^^- — 128,6. Lies mit Kers JT^FFÎ

— EjfïïIJTTFrlFT. — 130,6,1? Lies mil Kern T(7JJ^, — 1 32,t,i3.' Lies

mit Kern f^îfïfî^: H Rl^^;. — 476, a, |3. Lies IJin^TT^ — 898. Vgl.

Spr. 7313. — 975, 6, a. Lies mit Kebn îTcf^JH- — 1 I06,6,i3. Lies mit

Keb> ^Î^FTT f^TTR. — 1273, a. i3. Kern vermuthet^fîï'TT^raîfl^. _
1287, 6, ,3. Ker.m liesl ^ô^JR^T. — 1297,6. Ker\ liesl qïïîIÇîq' YV\-

XIII. Mahâbhârala, Cale Ausg. 1834-1839.

Auf die vielon Druckfehier und auf andere Versehen isl keino

Riicksicht genommen wordeu, da diescibeu mit Hilfe der Bomb. Aus-

gabe enlfernt werden konnen.

1,7 3. Vgl. 1,0 53.— 108,(7, |3. 109,a,i3. Lies ÇTT^T und vgl. 5,s60.fg.—

l4l,a. Vgl. 1,237,6.-2 37,6. Vgl. I,l4 1,a. — 239,6.fg. Vgl. Spr. 4361.

— 240,6. fg. Vgl. Spr. 6120. — 2 11,6. c. Vgl. Spr. 1696. — 242. Vgl.

Spr. 1708. — 243. Vgl. Spr. 1693. — 244. Vgl. Spr. 139. — 260. Vgl.

VÀJi-P. in Verz. d. Oxf. H. 30,a, 15. fgg. — 200,6. c. Vgl. 1,2320. IS,

192. — 307. Vgl. 1,651. — /.4l,a. Vgl. 1,470,6.— 470,6. Vgl. 1,441,0.

— 651. Vgl. 1,307. — 053. Vgl. 1,73. — 654. Vgl. Spr. 3131. — 755.

Vgl. Spr. 219. — 786. Vgl. Spr. 3414. — 942. fgg. Vgl. Katu.U. 14,

76. fgg. — 953,6. Vgl. R. ed. ScHL. 1,72, 1 3,6. — 1050. Vgl. 1, 1853,6. fg.

— 1103. fgg. Vgl. LissEs's Anthologie (III) 71. fgg. nebsl der Annotatio

critica. - 1294. fg. Vgl. MArk. P. 99,65. fg. — 1 592. Vgl. Spr. 6936.

—

17 28. Vgl. Spr. 4078. — 18 35,6. fg. Vgl. 1,1050.— 2265. Vgl. 1,7743.—

2320. Vgl. l,206,6.e. 18,192. — 2344,6. Vgl. 1,2475,6. — 2475,6.

Vgl. 1,2344,6. — 2581. fgg. Vgl. HiBIV. 131.fgg. VP. l,13,1H.fgg. —
2588,0. Vgl. 9,2487,0. — 2632, C. Vgl. R. ed. GOBR. 3,20,32, a. —
2763. fgg. Vgl. 1,4382. fgg. 4747. fgg. — 2889,6. fgg. Vgl. Habiï.

8
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14068,6. fgg. — 2950,((.fg. Vgl. Spr. 6'(22. — 295G. Vgl. 4, 453. — 2962.

fgg. Vgl. M. 3,20,6. fgg. — 3011. Vgl. Spr. 3619. — 3015. Vgl. Spr.

1438. — 301 G. Vgl. Spr. 4717. — 3017. Vgl. Spr. 930. — 3018. fg.

Vgl. Spr. 5311. fg. — 3020. Vgl. Spr. 3631. — 3024. Vgl. Spr. 4372.

— 3026. Vgl. Spr. 4127. — 3027. Vgl. Spr. 7004. — 302s. Vgl. Spr.

623. Die Variante pT ïïrifl; nit'h' '" de o*!- Cale, sondern in einor

Hdschr. — 3029. V^l. Spr. 4373. — 3030. Vgl. Spr. 6639. — 3031.

Vgl. Spr. 1629. — 3032. Vgl. Spr. 6633. — 3033. Vgl. Spr. 4248. —
3035. Vgl. Spr. 907. — 3030. Vgl. Spr. 4374. — 3037. Vgl. Spr. 2736.

— 3038. Vgl. Spr. 7141. — 3040. Vgl. Spr. 4230. — 3043. Vgl. Spr.

3420. — 3044. Vgl. Spr. 4312. — 3069. Vgl. Spr. 2043. — 3074. fg.

Vgl. Spr. 6180. fg. — 3077. fg. Vgl. Spr. 4922. fg. — 3079 odor 3084.

Vgl. Spr. 374. — 3085. Vgl. Spr. 303. — 3086. Vgl. Spr. 7071. —
3087. Vgl. Spr. 163. — 3094,6. fg. Vgl. Spr. 3939. — 3095. Vgl. Spr.

730. fgg. — 3097. Vgl. Spr. 3682. — 3 102. fg. Vgl. 1,3783. fg. Hakiv.

1724,6. fgg. BuXo. P. 9,20,21. fg. — 3174. Vgl. Spr. 3241. — 3175.

Vgl. Spr. 4184. — 3319. Vgl. Spr. 3011. — 3320. Vgl. Spr. .3423. —
3321. Vgl. Spr. 3424. — 3322. Vgl. Spr. 3422. — 3323. Vgl. Spr. 3420.

— 3324. Vgl. Spr. 3634. — 3323. Vgl. Spr. 3043. — 3328. fg. Vgl.

Spr. 4130. fg. — 3331. Vgl. Spr. 3330. — 3333. Vgl. Spr. 3374. —
3334. Vgl. Spr. 4117. — 3383. Vgl. Spr. 1368. — 341 8. Vgl. Spr. 4370.

— 3511. Vgl. Spr. 3241. — 3512. Vgl. Spr. 3033. fgg. — 3513. Vgl.

Spr. 3452. — 3556. Vgl. Spr. 48. — 3557. Vgl. Spr. 836. — 3538.

Vgl. Spr. 3646. — 3559. Vgl. Spr. 376. — 3561. Vgl. Spr. 6018. In

der Noie isl EJ^^TT^ zu lesen. — 3562. Vgl. Spr. 3527. — 3563. Vgl.

Spr. 2519. — 3576. Vgl. Spr. 4257. — 3584. Vgl. Spr. 7066. — 3583.

Vgl. Spr. 2833. — 3623. Vgl. Spr. 2233. — 3783. fg. Vgl. 1,3102. fg.

Hariv. 1724,6. fgg. Bu'vc. P. 9,20,21. fg. - 3977, a. Vgl. Uariv. 2347,6.

— 4 198, 6, a. Es isl ohne Zwoifel tr^T^THIir zu lesen. Nacli Mi.ak. ist

d^^lïll = ?;i5tl2^î. - 4382. fgg. Vgl. 1,2764. fgg. - 4604,6. fgg.

Vgl. 12,266. fgg. — 4627. Vgl. 12,253. — 4671. fgg. Vgl. M. 9, I 58. fgg.

— 4676,0, p. Vgl, 1,4743, a,p. — 468S, a. Vgl. 3, 8331, 6. 12, 928, 6.

MÂEK. P.130,16,a. Bhâg.P. 9,2,28,a. — 4743,a,p. Vgl. 1, 4676,a,(î.

—

4747. fgg. Vgl. 1,2767. fgg. 4384. fgg. - 5008. Vgl. 3, 540. — 31 02. fgg.

Vgl. 1,6328. fgg. — 5140. Vgl. Spr. 3478. — 5142. Vgl. Spr. 3281.—

5143. Vgl. Spr. 3318. - 5144. Vgl. Spr. 3663. — 5198. Vgl. Spr. 3666.

— 5199. Vgl. Spr. 3478. — 5201. Vgl. Spr. 3281. — 5203. Vgl. Spr.

3663. — 5307. Vgl. 3,11986,6. fg. — 5348. fg. Vgl. Spr. 3713. fg. —
5550. Vgl. Spr. 3692. — 5351. Vgl. Spr. 3667. — 5532,6. fg. Vgl. Spr.

7121.— 5533, 6.fg. Vgl. Spr. 3637. — 5554. fg. Vgl. Spr. 360. fg.— 5538.

Vgl. Spr. 2312. — 5559. Vgl. Spr. 1401. — 5560. Vgl. Spr. 74. — 5561,

6. fg. Vgl. Spr. 947. — 5563. Vgl. Spr. 6013. — 5365. Vgl. Spr. 323. —
5592. Vgl. Spr. 4336.— 5593,6. fg. Vgl. Spr.4113.- 5595. Vgl Spr.2180.

— 5596. Vgl. Spr. 1967. — 5597. Vgl. Spr. 4292.-3598. Vgl. Spr. 1038.

— 5599. Vgl. Spr. 422. — 5602. Vgl. Spr. 714. — 5603. Vgl. Spr. 3433.

— 5606. Vgl. Spr. 6021. — 5607. Vgl. Spr. 1 16. — 5608. Vgl. Spr. 7108.

— S612. Vgl. Spr. 1361. - 5613. Vgl. Spr. 3475. — 5614. Vgl. Spr.

3383. — 5616. Vgl. Spr. 3646. - 5617. Vgl. Spr. 3350. — 5619. Vgl.

Spr. 3648. — 5620,6. Vgl. 1,5625, a. — 5621. Vgl. Spr. 3691.— 5622.

Vgl. Spr. 4393. - 5623. Vgl. Spr. 2689. — 5624. Vgl. Spr. 264. —
5625,0. Vgl. 1,5620,6. — 5627. Vgl. Spr. 2337. — 5628. Vgl. Spr. 61.

— 5629. Vgl. Spr. 1043. MBu. 12,5277,6. fg. — 5756. Vgl. 1,5S47.—

5847. Vgl. 1,5736. - 5913. fg. Vgl. Spr. 2443. fg. - 5915. fg. Vgl.

Spr. 5370. fg. — 6116. Vgl. Spr. 1453. — 6123. Vgl. Spr. 2438. —

6144. Vgl. Spr. 670. — 6146. Vgl. Spr. 1448. — 6164. Vgl. Spr. 6334.

— 6168. Vgl. Spr. 1131. — 6169. Vgl. Spr. 938. — 6171. Vgl. Spr.

1361. — 6185. Vgl. Spr. 1144. — 6216. Vgl. Spr. 5758. — 6234,6. fg.

Vgl. Spr. 1433. — 6328. fgg. Vgl. 1,5102. fgg. — 6342. Vgl. .Spr. 3665.

— 6830. fg. Vgl. Spr. 4232. fg. — 6852. Vgl. Spr. 2396. — 7044, c,p.

:T^ nF^H^lfr^ i" beiden Ausgg. fehlerhafl fur f^TJ HT5IIW^lÎ7^;

Vgl. 3,14113. — 7110,6. Vgl. 2,910,6. — 7750. Vgl. Spr. 4307. —
7751. Vgl. Spr. 568. — 7805, o. Vgl. 3, 14301, a. — 8095, a. Vgl. 9,

3507, a. — 8335. fgg. Vgl. M. 9,23. — 8357. fgg. Vgl. 5,488. fgg.

Mark. P. 99,44. fgg. — 8404. fg. Vgl. Spr. 4133. fg. — 8413. Vgl.

MARK. P. 99,70. — 8417. Vgl. 3,487.

2,66,6. fgg. Vgl. 6,237. fgg. — 153. fg. Vgl. R.ed. Gorh. 2,109,61. fg.

— 160. fgg. Vgl. R. éd. GoRR. 2,109, lo. fgg. — I6s,6. fg. Vgl. R. éd.

GORR. 2,109,17. — 171,6. fs;. Vgl. ebond. 4 5. Pankat. 111,66. — 172,

6.fg.Vgl.R.ed.GoRR.2,109,46.— 174,6. fg. Vgl. ebend. 8.— 179,6. fg. Vgl.

ebend. 36. — 354. fg. Vgl. Hariv. 12657,6. fgg. — 364. fg. Vgl. Hariv.

12694,6. fgg. — 432. fgg. Vgl. Hariv. 12661. fgg. — 431,6. fgg. Vgl. Ha-

riv. 14078. fgg. — 526, 6.fg. Vgl. 2,1 208. — 666. Vgl. 2,984. — 912. fgg.

Vgl. 7,5920. fgg. Hariv. 13288. fgg. — 916,6. Vgl. 1,7110,6. — 1208.

Vgl. 2,526,6. fg. — 1385,6. fg. Vgl. Spr. 2436. — 14 45. Vgl. Spr. 7215.

— 1484. Vgl. Hariv. 12782. — 1732. fg. Vgl. 12,4557. fg. — 1749.fg.

Vgl. 2, 1826,6. fgg. — 1801. Vgl. Spr. 725. — 1 826,6. fgg. Vgl. 2, 1749.

fg. — 18 40,0. Vgl. 2,18i6,6. — 190 3,6. fg. Vgl. 3,14691. — 1941. Vgl.

Spr. 6146. — 1945. Vgl. Spr. 3378. — 1953. Vgl. Spr. 4199. — 1954.

Vgl. Spr. 6380. — 1956. Vgl. Spr. 4723. — 1957. Vgl. Spr. 206. fg. —
1958. Vgl. Spr. 3009. — 1 959. Vgl. Spr. 3681. — 1 960. Vgl. Spr. 6373.

— 1961. Vgl. Spr. 632. — 1972. Vgl. Spr. 3613. — 1973. Vgl. Spr.

4334. — 1974. Vgl. Spr. 3436. — 2009. Vgl. Spr. 2971. — 2098. Vgl.

o, 2472. — 2104. Vgl. Spr. 2627. — 2128. Vgl. 12, 8195. 14, 746. —
2131,6. Vgl. 3,238,6. — 2136. fg. Vgl. Spr. 3838. fg. — 2138. Vgl. 3,

789. 1327. — 2191. Vgl. Spr. 3646. — 2192. Vgl. Spr. 6018. — 2270.

Vgl. Spr. 2238. — 2326. Vgl. Spr. 3136. — 2328. -Vgl. M. 8,19. —
2423. Vgl. Spr. 6629. — 2424. Vgl. Spr. 7236. — 2438. Vgl. Spr. 3433.

— 2439. Vgl. Spr. 7235. — 2440. fg. Vgl. Spr. 6628. fg. — 2442. Vgl.

Spr. 7237. — 2'. 4 3, o, a. So auch éd. Bomb., es ist aber wohl ohne

Zweifel IRPT^imîT'TT^: zu loson. — 2470. Vgl. 2,2301. — 2485. Vgl.

Spr. 6446. — 2488. Vgl. Spr. 6406. — 2501. Vgl. 2,2470. — 2532.

Vgl. 8,4251. 9,3315.fg. — 267 9. Vgl. Spr. 5360. — 2 680. fg. Vgl. Spr.

4477. fg. — 2682. Vgl. Spr. 3196.

3,30. Vgl. Spr. 4473. — 62. Vgl. Spr. 6323. — 63. Vgl. 3,15137. —
68. Vgl. Spr. 6328. — 69. Vgl. Spr. 6732. — 71. fg. Vgl. Spr. 4817. fg.

— 73. Vgl. Spr. 4692. — 74. Vgl. Spr. 7244. — 76. Vgl. Spr. 1924. —
77. fg. Vgl. Spr. 6138. fg. — 79. Vgl. Spr. 2438. — 80. Vgl. Spr. 3730.

— 81. Vgl. Spr. 2399. — 82. Vgl. .'^pr. 3432. — 83. Vgl. Spr. 277. —
84. Vgl. Spr. 5164. — 85. Vgl. Spr. 3733. — 86. Vgl. Spr. 3160. —
87. Vgl. Spr. 382. — 88,6. fg. Vgl. Spr. 1673. — 89,6. f;;. Vgl. Spr.

393. — 90,6. fg. Vgl. ,Spr. 603. — 91,6. fg. Vgl. Spr. 737 nebst den

Nachtragen und Verbosserungon. — 92. Vgl. Spr. 353. — 93. Vgl. Spr.

290. — 94. Vgl. Spr. 2623. — 95. Vgl. Spr. 3117. — 99. Vgl. 12,8864.

M. 4,32. — 100. Vgl. Spr. 2589. — 1 01. Vgl. Spr. 2938. — 104, c. Vgl.

MIrk. P. 29,46,6. — 105. Vgl. MARK. P. 29, 23,6. fg. — 106. Vgl. M.

3,285. — l07.Vgl. 13,349,6.fg. — 108.Vgl.Spr. 3593. — 110. Vgl.Spr.

836. — 111,a. Vgl. 12,516,0. 319,a. — 121. Vgl. Spr. 1091. — 2 38,6. Vgl.

2,2131,6. — 258. Vgl. Spr. 1982. — 259. Vgl. Spr. 5413.— 427,a. Vgl.
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4,178,a. — 432. Vgl. 3,11 510. — 438. fg. Vgl. 4,755. fg. — Ul.fgg. Vgl.

4,757. fgg. — 4 89, a. Vgl. Habiv. 9136,6. — 529. fg. Vgl. Mark. P. 69,35,

fc.fgg. — 540. Vgl. 1,5008.— 871,6. fg. Vgl. Spr. 3461.— 1035. fg. Vgl.

Spr. S614. fg. — 1049. Vgl. Spr. 5623. — 1050. Vgl. Spr. 5347. —
1052. Vgl. Spr. 1703. — 1054. Vgl. Spr. 4181. — 1055. fg. Vgl. Spr.

481. fg. — 1057. Vgl. Spr. 6936. — 1058. Vgl. Spr. 99. — 1059. Vgl.

Spr. 4962. — 1064. Vgl. Spr. 4969. — 1005. Vgl. Spr. 1975. — 10C6,

6. fg. Vgl. Spr. 5013. — 10C8. Vgl. Spr. 1966. — 1009. Vgl. Spr. 6028.

— 1070. Vgl. Spr. 7392. — 1073. Vgl. Spr. 910. — 1076. Vgl. Spr.

6111. — 1078. Vgl. Spr. 4721. — 1081. Vgl. Spr. 5332. — 1082. Vgl.

Spr. 1968. — 1089. fg. Vgl. Spr. 5216. fg. — I09i,a,a. Rî IÇT^^^ *"'

Borab., flTÇ^ ^m^ ^irâ ïïfrl fçrq^^^^â^: NIlak. Es ist rfT;

Î^Ij^H zu losoii. — 1139,0. Vgl. 5,917,6. — 1149. fg. Vgl. .Spr. 365. fg.

— Zu 1150 Tgl. uoch 3,2788. — 1155,6,13. î^ ty r'jll'î^ aucli 0(1. Bonib.

Es isi mit Th. Aufbecbt fîT^crlTlfrsr zu lesen. — 1 1 S3. Vgl. Spr. 3087.

— 1195,6,(î. ^ H 'ÇPTT 'ÎT^ÏÏ^TfT iiucli od. Bonib. uiid Mlak. Es isl

^HT>r^î>îfy° m leseii. — 1204. Vgl. Spr. 1555. — 1205. Vgl.

Spr. 5485. — 1207. Vgl. Spr. 1197. — 1209. Vgl. ,Spr. 4. — 1210. Vgl.

Spr. 6646. — 1212. Vgl. Spr. 122,5. — 1213. Vgl. Spr. 424. — 1214.

Vgl. .Spr. 5323. ^5 ist hier «absoluto Nothwendigkoit». — 1215. Vgl.

Spr. 5661. — 1216. Vgl. Spr. 2'(80. ^5 ist hier «absolule Nothwen-

digkeit)). — 1217. Vgl. Spr. 7. — 1219. Vgl. Spr. 3089. — 1223. Vgl.

Spr. 3268. — 1226. Vgl. Spr. 4688. — 122s. Vgl. Spr. 2364. — 1238.

Vgl. Spr. 4997. — 1240. Vgl. .Spr. 1330. — 1241. Vgl. Spr. 1814. —
1243. Vgl. Spr. 627. — 1248. Vgl. Spr. 4183. — 1251. Vgl. Spr. 1813.

— 1256. Vgl. Spr. 3061. — 1258. Vgl. Spr. 1198. — 1259. Vgl. Spr.

3279. — 1286. fg. Vgl. Spr. S373. fg. — 1333. Vgl. Spr. 6920. — 134 4.

Vgl. Spr. 6396. — 1394. Vgl. 3,4464. 12,277. — 1922. fgg. Vgl. 3,

2088. fgg. — 1931. Vgl. 5,2104. — 2027,6,(3. RT ^^^]^^^•. m^\ cd.

Bomb. wio R. éd. Goub. l,24,9,a.[3. — 2342, a. Vgl. Spr. 1762,a. —
2429,a,l3. RÎTf^^ isl HITfm ^. — 2661,6. fg. Vgl. II. éd. Gobr. S,

18,4. — 2734. Vgl. Spr. 4339. — 2751. Vgl. Spr. 6296. — 2752. Vgl.

Spr. 5723. — 2815. Vgl. Spr. 6941. — 2914. Vgl. Spr. 6296. — 2915.

Vgl. Spr. .5723. — 4053. fgg. Vgl. 13,5205. fgg. — 7074. Vgl. Spr. 4016.

— 7078. Vgl. 9,3032. — 8075. Vgl. Spr. 1474. fgg. — 8247. Vgl. 13,

1752. — 8306,6. fgg. Vgl. Spr. 1474. fgg. — 8331,6. Vgl. 1, 4688,0.

12,928,6. MÀBk. p. 130,16,0. lîuÂci. p. 9,2,28,0. — 8395,6 bis 8406,0.

Cilirt im ÇKDb. uiiter ^TX^TiTSÎIT mit folgenden Variaulen: 8395, 6,a.

Î^'TT *'• '^'^- «397,0, ,3. rTTÎrlFIT'T^T wie éd. Bomb. 8398, o, ,3^

q^MlIlT wio'ed. Bomb. h,}. ^T^iqTTTqït f^ï^W- 8399, 6,a. qi^st.H^.

8 4 00,a,a. FirqïïîtrlrTf^^af^. i,a.\i. 8403,0,(3.?!^ st. 51^. 8405,o,

«. 5l<èl*crW st.^^^^q^, 6,|3. nf^'^^^IT^PT;. S406,a,p.f^^-

î^cqfçi wie éd. Bomb. — 8490. Vgl. Spr. 220. — 11059 (S. 571). fgg.

Vgl. 13,226. fgg. - 1 1071 (.S. 372). fgg. Vgl. Bbàg. p. 9,16,1. fgg. —
10471. fgg. Vgl. KaTIiXs. 13,57. fgg. — 10521. Vgl. 8,2062,6. fg. —
10559. fgg. Vgl. 13,2046. fgg. — 10G2I. Vgl. Spr. 359. — 10631. Vgl.

Spr.3276.— 1 0632. Vgl. Spr. 3308. — 10048. fg. Vgl. 3,17346. fg.

—

11104. Vgl. 3,1134 6. — 11110,6. Vgl. R. éd. ScuL. 2,97,6,6. — 11251,

6. fgg. Vgl. 5,1661,6. fgg. — 11346. Vgl.3,11104. — 11471, 6.fg. Vgl.

Spr. 3003. — 1 1510. Vgl. 3,4 32. — 11559 bis 11680. Vgl. Brauma-P. in

Lasskn's Anthologie (III) 49, 11 bis 36.— 1 1 855. Vgl. 14,781. — 11986,6.

fg. Vgl. 1,5307. — 12475. Vgl. Spr. 6302. — 124 84,0. Vgl. M. 2, 29,0.

—

12518. Vgl. Spr. 7111. — 12531. Vgl. Spr. 6722. — 12725. fgg. Vgl.

13,2953. fgg. — 12826,6. fgg. Vgl. Hakiy. 511. fgg. — 1 3047, o,a. Vgl.

12, 2562, 6, a. — 13228. Vgl. Spr. 476. — 13229. Vgl. Spr. 4106. —
13230. Vgl. Spr. 3383. — 13231. Vgl. .Spr. 33. — 13234. Vgl. Spr. 1842.

— 13235. Vgl. Spr. 5877. — 1 3237,6. fg. Vgl. Spr. 739. — 1 3238,6. fg.

Vgl. Spr. 5082. — 13239,6. fgg. Vgl. Spr. 580. fg. — 13253. Vgl. Spr.

2345. — 13419. Vgl. Jasn. 1,207. — 13427. Vgl. Spr. 4720.— 13537,

6. fgg. Vgl. Hariv. 681. fgg. — 13608,0. Vgl. Hariv. 699,0. — 13649,

6. fg. Vgl. Spr. 3679. — 13743,6. fg. Vgl. Spr. 4357. — 13772. Vgl.

Spr. 1639. — 13779,6. Vgl. 12,9721,6. — 13846. Vgl. Spr. 5033. —
13817. Vgl. Spr. 6218. — 13848,6. fg. Vgl. Spr. 7073. — 13849,6. fg.

Vgl. Spr. 5641. — 13850,6. fg. Vgl. Spr. 6622. — 13851,6. fg. Vgl.

Spr. 4604. — 13852,6. fg. Vgl. Spr. 91. — 13853,6. fg. Vgl. Spr. 2930.

— 13854,6. fg. Vgl. 12,12530. — 13856,0. Vgl. 12, 12540,6. — 6. fg.

Vgl. Spr. 2601.— 13857,6. fgg. Vgl. Spr. 5374. fg. — 1 3 860,6. fg. Vgl.

Spr. 3380. — 13861,6. fg. Vgl. Spr. 1292.— 13863,0. Vgl. Spr. 4735,o.

— 6. fg. Vgl. Spr. 3206. — 13868. Vgl. Spr. 388. — 13891. Vgl. Spr.

4211. — 139l8,6,a. irïïl: auch éd. Bomb,, = ^THn^ïï: Mlak. Es isl

ITHI; zu lesen. — 1 3928. fg. Vgl. 6, 1 83,6. fgg. — l 3940. Vgl. Spr. 1117.

— 13941. Vgl. Spr. 6616. — 13942. Vgl. Spr. ,5710. — 13943. Vgl.

Spr. 6617. — 13944. Vgl. Spr. 1118. — 13945. Vgl. Spr. 1112. —
13969. Vgl. 12, 6877. — 13972. fgg. Vgl. 12,6878. fgg. — 13978. fgg.

Vgl. 12,6922. fgg. — 13988. Vgl. Spr. 3709. — 13993. Vgl. Spr. 3310.

— 13994. Vgl. Spr 831. — 14075. Vgl. Spr. 4302. fg. — 14079. Vgl.

Spr. 4209. — 14 080. Vgl. Spr. 307. — 1 4 081. Vgl. Spr. 2163. — 14 083,

6. fg. Vgl. Spr. 3961. — 1 4084,6. fg. Vgl. Spr. 737. — 14 08C. Vgl. Spr.

3440. — 14 087. Vgl. Spr. 4998. — 14 090. Vgl. Spr. 4609. — 14113,

a,l3. Lies HF^ÏÏ^^T^ uud Tgl, 1 , 70^.4 , c, (3. — 14151,0. Vgl. 3,

14186,6.— 14186,6. Vgl. 3, 14151,0. — 1 4 301 , a. Vgl. 1 , 7805,0. —
14669. Vgl. 12,3084. — 1 4691 . Vgl. 2, 1 903,6. fg. — 14762. Vgl. Spr.

6493. — 147G3. Vgl. Spr. 2038. — 14765. Vgl. Spr, 3179. — 14767,

a, a, SfIJi ^ beide Ausgg., ich lèse^ ^. — 14789,6,a, Vgl. Spr. 4212,

6, a und MBu. 12, 4623, 6,a. — 15127. Vgl. Spr. 3421. — 15128. Vgl.

Spr. 141. — 15157. Vgl. 3,63 — 15382,6. fg. Vgl. Spr. 7077. — 15383,

6. fg. Vgl. Spr. 4214. — 15384,6. fg. Vgl. Spr. 7079. — 15429, o,^.

Vgl. BuAG. 6,35,0,(3. — 15439, a,a. fTIH'^f Ih^IM od. Bomb., die rich-

ligo Lesart ist ^'^m. Vgl. 13,2702, o, a. — 15489. Vgl, Spr. 7083. —
15633. Vgl. Spr. 3447. — 1 5659. fgg. Vgl. 4,457. fgg. — 15716, 0.Vgl.

7,4374,6.4984,0. — 15819. Vgl. 12,13168. M. 1,10. Hariv. 36. —
15936. Vgl. 3,4642,6. fg. — 16038,0. Vgl. 7,475,0. — 161,S2,6. Vgl.

R. GoBK. 3,62,1,6. — 163 50,6. Vgl. R. Gobr. 4,39, 1 4,6. — 1 6650,6. fg.

Vgl Spr. 1699, — 16777. Vgl. Spr. 6694. — 16782. Vgl. Spr. 208. —
16789. Vgl. Spr. 900. — 16794. Vgl. Spr. 6695. — 16795. Vgl. Spr.

6801. — 16797. Vgl. Spr. 3226. — 17242. Vgl. Spr. 3.587, — 17343.

Vgl. M. 3,72. — 17346. fg. Vgl. 3,10648. fg. — 17349. Vgl. Spr, 7027.

— 17352. fg. Vgl. VS, 23,9. 10. — 17394. Vgl. Spr. 6231. — 17395.

Vgl. Spr. 5865. — 17401. Vgl. Spr. 812. — 17402. Vgl. Spr. 2505. —
17403. Vgl. Spr. 802. — 17413. Vgl. Spr. 3089.

4,116. Vgl. Spr.5363. — 120. Vgl. Spr. 3846. — 12 9, Vgl. Spr. 5653.

— 351,6. fgg. Vgl. Hariv. 4717. fgg. und ÇKDn. unter cK^MlT. —
453. Vgl. 1,2936. — 457. fgg. Vgl. 3,15659. fgg. — C09,6. fg. Vgl. Spr.

2701. — : 610, 6. fg. Vgl. Spr. 3307. — 611,6. fg. Vgl, Spr. 7227. —
612,6. fg. Vgl. Spr. 2979. — 755. fg. Vgl. 3,438. fg. — 757. fgg. Vgl.

3,441. fgg. — 778,0. Vgl. 3,427,0. — 832,6,a. Vgl. 4,838,0,0.-858,

a,a. Vgl. 4,832,6,a. — 1429,6. fgg. Vgl. 5, 5377,6. fgg. — 1597. Vgl.

Spr. 6384. — 2269. Vgl. R. éd. Schl. 1,23,10.

8*
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5,109. fg. V{;l. M. 1,9C. fg. — 2CC.fgg. Vgl. KWii. 12,10 in liid. SI.

2/,6'i. fsg. BiiAU. P. 6,9,1. fgg. — aso. Vgl. Spr. 3207. — .SS7. Vgl.

Spr. '(980. — 38S. Vgl. Spr. 4266. — /.83. Vgl. )2,2oio. 293S. M. 9,

3-21. — <S7. Vgl. 1,S'.I7. — 48S. fgg. Vgl. 1,S3J7. fgg. MARK. P. 99,

/ii. fgg. — 7CI,6,iî. Vgl. o,lsaC,6,,3. — 7.S9. Vgl. 2,21.18. 3,1327. —
SGu.fg. Vgl. 1,108. fg. — SG3. Vgl. S|>r. 3766. — 91 7,6. Vgl. 3, 1 1 39,a.

— 93',. Vgl. 5,2593. — 990. Vgl. Spr. 886. — 991. Vgl. Spr. 3779. —
992. Vgl. Spi. 1976. — 993. fg. Vgl. Spr. 5361. fg. — 990 (S. 12'»).

Vgl. Spr. 3399. — 991 (S. 124). Vgl. Spr. 3140. — 992 (S. 124). Vgl.

Spr. 2019. — 993 (S. 124). Vgl. Spr. 3396. — 99'. (S. 124). Vgl. Spr.

3773. — 995. Vgl. Spr. 1023. — 996. Vgl. Spr. 3329. — 998. Vgl. Spr.

4273. — 999. Vgl. Spr. 6363. — 1000. Vgl. Spr. 727. — 1001. Vgl.

Spr. 7304. — 1002. Vgl. Spr. 16. — 1 003. Vgl. Spr. 518. — 1 oo4. Vgl.

Spr. 6033. — 1005. Vgl. Spr. 6331. — IOOC. Vgl. Spr. 287. — 1007.

Vgl. Spr. 3918. - 1008. Vgl. Spr. 897. — 1oo9. Vgl. Spr. 720. —
1010. Vgl. Spr. 388. — 1011. Vgl. Spr. 1390.— 1 1 2. Vgl. Spr. 1333.

— 1013. Vgl. Spr. 1330. — IOU. Vgl. Spr. 1374. — 1015. Vgl. Spr.

1349. — I0IG. Vgl. Spr. 1391. — 1017. Vgl. Spr. 1372. — 1018. fg.

Spr. 1331. fg. — 1020,6. fg. Vgl. Spr. 6438. — 1022. Vgl. Spr. 1426.

— 1023. Vgl. Spr. 3009. — iou. Vgl. Spr. 3027. — 1025. Vgl. Spr.

3011. — 1026. Vgl. Spr. 3008. — 1027. Vgl. Spr. 3010. — 1028. Vgl.

Spr. 3013. — 1029. Vgl. Spr. 3843. — 1030. Vgl. Spr. 3007. — 1031.

Vgl. Spr. 3012. — 1033. Vgl. Spr. 2646. — 1034. Vgl. Spr. 4370. —
1035. Vgl Spr. 7367. — 103C. Vgl. Spr. 2645. — 103s. Vgl. Spr. 3964.

— 1039. Vgl. Spr. 2233. — 1 0/.0. Vgl. Spr. 2234. — 1 04 1. fg. Vgl. Spr.

2236. fg. — 1043. Vgl. Spr. 2233. — 10'.'.. Vgl. Spr. 3804. — I0/.5.

Vgl. Spr. 3868. — 1046. Vgl. Spr. 3833. — 1047. Vgl. Spr. 3867. —
1048. Vgl. Spr. 6613. — I0'.9.fg. Vgl. Spr. 6608. fg. — 1 051. Vgl. Spr.

C614. — 1052. Vgl. Spr. 6607. — 1 053. fg. Vgl. Spr. 6612. fg. — 1 055.

Vgl. Spr. 1013. — 1056. Vgl. Spr. Ili9. — 1057. Vgl. Spr. 600. —
1058. Vgl. Spr. 6616. — 1059. fg. Vgl. Spr. 6610. fg. — 10CI. fg. Vgl.

Spr. 6827 fg. — 1069. Vgl. Spr. 740. — 1071. fg. Vgl. Spr. 2724. fg. —
1074. Vgl. Spr. 3002. — 1075. Vgl. Spr. 2398. — 1076. Vgl. Spr.71(l4.

— 1077. Vgl. Spr. 4332. — 1078. Vgl. Spr. 252. — I08I. Vgl. Spr.

3617. — 10S2. Vgl. Spr. 3'»31. — 1083. Vgl. Spr. 3307. — 1087. Vgl.

Spr. 6868. - loss. Vgl. Spr. 4849. — 10S9. Vgl. Spr. 2279. — 1090.

Vgl. Spr. 3427. — 1091. Vgl. Spr. 4990. - 1097. Vgl. Spr. 6492. —
1101. Vgl. Spr. 319. — 1102. Vgl. Spr. 318. — 1103. fg. Vgl. Spr.

3013. fg. - 1105. Vgl. Spr. 3399. — 110G. Vgl. Spr. 4323. — 1107.

Vgl. Spr. 3020. — 1 1 08. fg. Vgl. Spr. 5923. fg. — 1 1 1 0. Vgl. Spr. 3127.

— 1111. Vgl. Spr. 4132. — 1112. Vgl. Spr. 1762. — 1113. Vgl. Spr.

280. — 1114. Vgl. Spr. 4-283. — 1115. Vgl. Spr. 1611. — 1 1 1 G. Vgl.

Spr. 1329. — 1117. Vgl. Spr. 7108. — tus. Vgl. Spr. 2222. — 1119.

Vgl. Spr. 5344. - 1120. Vgl. Spr. 4072. — 1 1 21. fg. Vgl. Spr. 3100. fg.

— 1123. Vgl. Spr. 4990. — H2î. Vgl. Spr. 3127. — 1125. Vgl. Spr.

439. — 1126. Vgl. Spr. 7137. — 1127. Vgl. Spr. 2084.— 1128. Vgl.

Spr. 4616. — 1129. Vgl. Spr. 5175. — 1131. Vgl. Spr. 3992. — 1132.

fg. Vgl. Spr. 6742. fg. — 1 134. Vgl. Spr. 3203. — 1135. Vgl. Spr. 4994.

— 1136. Vgl. Spr. 17. — 1137. Vgl. Spr. 6091. — 11 38, a. 11 39, a.

Vgl. Spr. 756. - 1139,6. fg. Vgl. Spr. 2069. — 1140,6. fg. Vgl. Spr.

2413. — 1142. Vgl. Spr. 6476. — If. i. Vgl. Spr. 6881. — 1145. Vgl.

Spr. 4340. — 1146. Vgl. Spr. 702. — 1147. Vgl. Spr. 1484. — 1148.

Vgl. Spr. 1122. — 1149. Vgl. Spr. 3390. — 1150. Vgl. Spr. 678. —
1151. Vgl. Spr. 916. — 1152. Vgl. Spr. 5997. — 1153. Vgl. Spr. 3710.

— 1155. Vgl. Spr. 234. — Il 56. Vgl. Spr. 3123. — 1157. Vgl. Spr.

607. — 115S. Vgl. Spr. 893. — IIGO. Vgl. Spr. 2031. — 1162. Vgl.

Spr. 3008. — 116',. Vgl. Spr. 738. — 11G5. Vgl. Spr. 3703. — 1166.

Vgl. Spr. 269. — t 1 67. Vgl. Spr. 887. — 1168. Vgl. Spr. 837. — 1 1 69.

Vgl. Spr. 7391. — 1170. Vgl. Spr. 6017. — tl7l. Vgl. Spr. 310. —
1172. Vgl. Spr. 3806. — 1173. Vgl. Spr. 1349. — 1 I

7 '.. Vgl. Spr. 6018.

— 1175. Vgl. Spr. 3360. — 1176. Vgl. Spr. 4477. — 1182. Vgl. Spr.

6914. — 1184. Vgl. Spr. 3475. — 1215. Vgl. Spr. 3836.— 1216. Vgl.

Spr. 7366. — 1222. Vgl. Spr. 3302. — 1223. Vgl. Spr. 5134. — 1224.

Vgl. Spr. 3823. - 1227. Vgl. 13,4276. M. 3, 158. — 1230. Vgl. Spr.

2393. — 1231. Vgl. Spr. 2331. — 1232. Vgl. Spr. 6339. — 1233. Vgl.

Spr. 740. — 1235.fg. Vgl. Spr. 741. fg. — 1237. fg. Vgl. Spr. 1091. fg.

— 1239. Vgl. Spr. 3'»S3. — 1240. Vgl. Spr. 6716. — 1241, o. 1242, «.

Vgl. Spr.4032. — 1 241,6. Vgl. Spr. 4093. — 1 242,6. fg. Vgl. Spr. 4056.

— 1243,6. fg. Vgl. Spr. 4097. — 1244,6. fg. Vgl. Spr. 4093. — 1245,

6. fg. Vgl. Spr. 786. — 1246, 6. fg. Vgl. Spr. 261. — 12 ',7, 6. fg. Vgl.

Spr. 4213. — 1248,6. fg. Vgl. Spr. 2799. — 124 9,6. fg. Vgl. Spr. 4179.

— 1250,6. fg. Vgl. Spr. 2423. — 1251,6. fg. Vgl. Spr. 3070. — 1252,

6. fg. Vgl. Spr. 2173. — 1253,6. fg. Vgl. Spr. 1339. — 1255,6. fg. Vgl.

Spr. 3019. — 1255,6. fg. Vgl. Spr. 7133. — 1 256,6. fg. Vgl. Spr. 4474.

— 126',. Vgl. Spr. 836. — 12fi5. Vgl. Spr. 3342. — 1266. Vgl. Spr.

4732. — 1267. Vgl. Spr. 376. — 1268. Vgl. Spr. 3938. — 1269. Vgl.

Spr. 5236. — 1270. Vgl. Spr. 131. — 1271. Vgl. Spr. 708. — 1272. Vgl.

Spr. 5436. — 1273. Vgl. Spr. 3032. — 1275. Vgl. Spr. 4378. — 127G.

Vgl. Spr. 3377. — 1278. Vgl. Spr. 3409. — 1279. Vgl. Spr. 1181. —
1289. Vgl. Spr. 6230. — 1293. Vgl. Spr.2389.— 1295. Vgl. Spr. 7138.

— 1296. Vgl. Spr. 3263. — 1297. Vgl. Spr. 3000. — 129s. Vgl. Spr.

2261 — 1299. Vgl. Spr. 2260. — 1300. Vgl. Spr. 8. — 1301 . Vgl. Spr.

6709. — 1302. Vgl. Spr. 390. — 1303. Vgl. Spr. 6785. — 1304. Vgl.

Spr. 260. — 1305. Vgl. Spr. 4125. — 1306. Vgl. Spr. 7008. — 1307.

Vgl. Spr. 2266. — 1313. Vgl. Spr. 7281. — 1 31 5. fg. Vgl. Spr. 3448. fg.

— 1317. Vgl. Spr. 6880. — 1318. Vgl. Spr. 2485. — 1319. Vgl. Spr.

3103. — 1320. Vgl. Spr. 4511. — 1321. fgg. Vgl. Spr. 4761. fgg. -
1324. Vgl. Spr. 386. — 1323. Vgl. Spr. 662. — 1326. Vgl. Spr. 3364.

—

1325. Vgl. Spr. 3804. — 1330. Vgl Spr. 326.1. — 1 34 0. Vgl. Spr. 3357.

— 13'.l. Vgl. Spr. 2351. — 1343. fg. Vgl. Spr. 145. fg. — 1348. Vgl.

Spr. 7131. — 1349. Vgl. Spr. 5663. — 1350. Vgl. Spr. 2627. — 1351.

Vgl. Spr. 938. — 1352. Vgl. M. 9,227. — 1355. Vgl. Spr. 3330. —
1357. Vgl. Spr. 1881. - 1358. fg. Vgl. Spr. 490. fg. — 1360. Vgl. Spr.

791. - 1361. Vgl. Spr. 3436. — 1363. Vgl. Spr. 2216. — I3C4. Vgl.

Spr. 740. — 1366. Vgl. Spr. 2131. — 1367. Vgl. Spr. 2140. — 13GS.

Vgl. Spr. 3. — 1369. Vgl. Spr. 1320. — 1 370. Vgl. Spr. 0004. — 1371.

Vgl. Spr. 6975. — 1373. Vgl. Spr. 7393. — 1374. Vgl. Spr. 4465. —
1378,6. 1379,6. Vgl. Spr. 4844. — 1381. Vgl. Spr. 392. — 1382. Vgl.

Spr. 3407. — 1383. Vgl. Spr. 3397. — 1384. Vgl. Spr. 6822. — 1385.

fgg. Vgl. Spr. 4393. fgg. — 1389. Vgl. Spr. 4747. — 1390. Vgl. Spr.

7217. — 1391. Vgl. Spr. 4216. — 1392. Vgl. Spr. 6902. — 1393. fgg.

Vgl. Spr. 07. fgg. — 1398. Vgl. M. 2,120. — 1405. Vgl. Spr. 393. —
1406. Vgl. Spr. 3433. — 1407. Vgl. Spr. 309. — 14O8. Vgl. Spr. 4138.

— 1411,6. fg. Vgl. Spr. 69. — l'.l2,6.fg. Vgl. Spr. 3389. — 1413,6. fg.

Vgl. Spr. 1341. — 1414,6. fg. Vgl. Spr. 2107. — 1423. Vgl. Spr. 538.

— 1424. Vgl. Spr. 3603. — 1425. Vgl. Spr. 4503. — 1426,6. fg. Vgl.

Spr. 3840. — 1427,6. fg. Vgl. Spr. 2973. — 1 428,6. fg. Vgl. Spr. 3744.

— 1429,6. fg. Vgl. Spr. 4283. - 1430,6. fg. Vgl. Spr. 3333. — 1431,
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b. fg. Vfjl. Spr. 6101. — 1/.32,6. fg. V-l. Spr. 282. — 1433,6. fg. Vgl.

Spr. 698. — MHi,b. fg. Vgl. Spr. 697. — U35, b. fg. Vgl. Spr. 3167.

— 1/.3G,i.fg. Vgl. Spr. 744. — I'.37,6.fg. Vgl. Spr. 3230. — U3S,6. fg.

Vgl. Spr. 3378. - 1 (39,6. fg. Vgl. Spr. 3359. — l.uo,6. fg. Vgl. Spr.

3074. - 1411,6. fg. Vgl. Spr. 4269. — 1442,6. fg. Vgl. Spr. 3313. —
1447. Vgl. Spr. 468. — l'.4S. Vgl. Spr. 4338. fgg. — 1449. Vgl. Spr.

3033. — 14 51. Vgl. Spr. 3444. — 14 52. Vgl. Spr. 3477. — 14 53. Vgl.

Spr. 0866. — 14G2,6. fg. Vgl. Spr. 3391. — 1 4GS,6. fg. Vgl. Spr. 2446.

— 1409,6. fg. Vgl. Spr. 6888. — I47u,6. fg. Vgl. Spr. 2442. — 1472,

b. fg. Vgl. Spr. 6336. — 1i7i,6.fg. Vgl. Spr. 3328. — 1 4 78, 6. fg. Vgl.

Spr. 7130. - 1485. V^l. Spr. 343i. — 148C. Vgl. Spr. 3471. — 1487.

Vgl. Spr. 4663. — 14 88. Vgl. Spr. 28. — I 490. Vgl. Spr. 1296. — 1491.

Vgl. Spr. 4306. — 1492. Vgl. Spr. 2886. — 1493. Vgl. Spr. 3319. —
1194. Vgl. Spr. 2870. — 1495. Vgl. Spr. 663. — t'.9C. Vgl. Spr. 1838.

— 1497. Vgl. Spr. 1116. — 1498. Vgl. Spr. 4841. — 1499. Vgl. Spr.

398. — 1500. Vgl. Spr. 984. — isoi. Vgl. Spr. 1360. — 1502. Vgl.

Spr. 4633. — 1503. Vgl. Spr. 301. — 1504. Vgl. Spr. 3333. — 1505.

Vgl Spr. 2014. — 150C. Vgl. Spr. 3088. — 1507. Vgl. Spr. 2831. —
1 508. Vgl. Spr. 1019. — 1 509. fg. Vgl. Spr. 174. fg. — 1 51

1
,6. fg. Vgl.

Spr. 71. — 1512,6. fg. Vgl. Spr. 222. — 1513,6. fg. Vgl. Spr. 1628.—

1514,6. fg. Vgl. Spr. 1193. — 1515,6. fg. Vgl. Spr. 2496. - 1517,6. fg.

Vgl. Spr. 3233. - 1518,6. fg. Vgl. Spr. 49. — 1519,6. fg. Vgl Spr.

7208. — 1520,6. fg. Vgl. Spr. 304. — 1521,6. fg. Vgl. Spr. 128. —
1522,6. fg. Vgl. Spr. 684. — 1523,6. fg. Vgl. Spr. 230. — l 524,6. fg.

Vgl. Spr. 278. — 1525,6. fg. Vgl. Spr. 1933. — 1527. Vgl. Spr. 3304.

— 1528. Vgl. Spr. 3371. — 1529. Vgl. Spr. 6972. — 1530. Vgl. Spr.

3033. fgg. — 1532. Vgl. Spr. 3023. — 1533. Vgl. Spr. 4766. — 1534.

Vgl. Spr. 329. — 1535. Vgl. Spr. 787. — 1537,6. fg. Vgl. Spr. 7088.

—

1538,6. fg. Vgl. Spr. 3347. — 1540. Vgl. Spr. 1046. - 1 545. Vgl. Spr.

3718. — 1540. Vgl. Spr. 4769. — 1547. Vgl. Spr. 4941. — 1548. Vgl.

Spr. 383. — 154 9. Vgl. Spr. 1220. — 1550. Vgl. Spr. 72. — 1553. Vgl.

Spr. 911. — 1554. Vgl. Spr. 1039. — 1555. Vgl. Spr. 4213. — 1556.

Vgl. 12, 12509. — 1588. Vgl. Spr. 1636. — 1018. Vgl. Spr. 3430. —
1038. fgg. Vgl. 3, 171S. fgg. — 1001,6. fgg. Vgl. 3, 11251,6. fgg. —
1GS0. Vgl. Spr. 4986. — 1691. Vgl. Spr. 6423. — 1692. Vgl. Spr. 4992.

— 1718. fgg. Vgl. 3, 1G38. fgg. — 174 7,0, a. fU^H a»ch éd. liomb.,

es ist aber mil Katbop. 6, 9 = Çvetàçv. Up. 4,2ii H^DT /m lesen. —
1896,6,,}. Vgl. 3,701,6,^. — 2024, u,a. TÇÎTÎ^JT^rlHTîT^ed. Bomb.,

3"î^%T ÏÏ^TH^'^-I: -Nil Ali. Es ist aber wohl wie 6, 5080 3'^Î?T^°

zu lesen. — 2«8S.fgg. Vgl. 3,1922. fgg. — 21 04. Vgl 3,1931. — 231 2.

Vgl. 3,4258. — 2452. fg. Vgl. Spr. 6342. — 2465. Vgl. Spr. 6888.

— 2iGG. Vgl. .Spr. 3380. — 2407. Vgl. Spr. 3338. — 2408. Vgl. Spr.

3163. — 2472. Vgl. 2,2098. — 2595. Vgl. 3,934. — 2003. fg. Vgl. Spr.

3030. fg. — 201 7. Vgl. Spr. 3097. — 2642,6. fg. Vgl. Spr. 3323. —
2043,6. fg. Vgl. Spr. 3233. — 209S. Vgl. Spr. 1833. — 27S8. Vgl. Spr.

363. — 2823,6. fg. Vgl. Spr. 2033. — 3227. Vgl. Spr^ 332.^— 3261.

Cilirl im ÇKDu. uiiler îfîfFIHTsT mit dfr Variante ïl^TR ÎTTTFI'ÎTî'TTH

in a,a. — 3290. Vgl. Spr. 3072. — 33 17. Vgl. Spr. 6313. — 3318. Vgl.

Spr. 834. — 38 87. Vgl. Spr. 7468.— 4143. Vgl. Spr. 6373. — 4l44.fg.

Vgl. Spr. 3.334. fg. — 4140. Vgl. Spr. 3648. — 4147. Vgl. Spr. 6698.

— 4 148. Vgl. Spr. 4088. — '.149. Vgl. Spr. 3033. — 4 258. Vgl. 3,2312.

— 4333. Vgl. ,Spr. 1643. — 4335. Vgl. Spr. 1120. — '.337. Vgl. Spr.

678. — 4338. Vgl. Spr. 916. — 4339. Vgl. Spr. 3997. — 4340. Vgl.Spr.

2031. — 4342. Vgl. Spr. 1648. — 4344. Vgl. Spr. 1637. — 4348. Vgl.

Spr. 7148. - 440'.. Vgl. 3, 1394. 12,277. — 4475. fgg. Vgl. 12,2693.

fgg. — 4502. Vgl. Spr. 7109. -- 4507. Vgl. Spr. 4906. — 4509. Vgl.

Spr. 1888. — 4510. Vgl. Spr. 633. — 4 513. Vgl. Spr. 6377. — 4515,

6. fg. Vgl. Spr. 3396. — 4510,6. fg. Vgl. Spr. 2701. — 4 51 7,6. fg. Vgl.

Spr. 0368. — 4 518,6. fg. Vgl. 12, 3897,6. fg. — 4 523,6. fg. Vgl. Spr.

.3746. — 4525,6. fg. Vgl. Spr. 1433. — 4529,6. fg. Vgl. Spr. 0311. —
4 530,6. fg. Vgl. .Spr. 4989. — 4 530. Vgl. Spr. 3309.— ',537. Vgl. Spr.

3398. — 4538. Vgl. Spr. 7287. — 4540. Vgl. Spr. 5039. — 4548. Vgl.

Spr. 3403. — 4005. Vgl. Spr. 4109. — 4607. Vgl. Spr. 291. — 4610.

Vgl. Spr. 1194. — 4042. fg. Vgl. 3,15950. — 4792. fgg. Vgl. H.tRIV.

13223.fgg. — 5377,6.fgg. Vgl. '.,14 26,6. fgg. — 5420,O,^^5T^'£jîTs_l.

H^ïïîT ÇKDu. iinler IfiT^T^rT. Nach dem Citât lieissl es: ^f?I ^T^gilf^

^^^T^^^. — 5401. vgi. 3,5525,6. fg. 5570. — 5474,6. vgi. 7,1993,0.

— 5300. fgg. Vgl. 3,5545. fgg. — 5345. fgg. Vgl. 3,5500. fgg. — 5823.

Vgl. Spr. 3309. — 5824. Vgl. Spr. 4390. — 5942. fgg. Vgl. Bb.vfey's

Chrestoniathie 3. fgg. — 602S,6. fg. Vgl. Spr. 3891. — 7074. Vgl. Spr.

2180. — 7079. Vgl. Spr. 3639.

6,00. Vgl. 6,5208 und Adbb. Br. in Ind. St. 1,41. — 137. fgg. Vgl.

12,3764. fgg. — 141. Vgl. 12,3758 — 171,6. Vgl. 13,2992,6. — 183,

6. fgg. Vgl. 3,13928. fg. — 192. Vgl. VP. 166, N. 1. — 237. fgg. Vgl.

2,66,6. fgg. — 314,6. Vgl. MARK. p. 37,31,0. — 357,6. Vgl. MARK. P.

57,32,6. — 354.6. fg. Vgl. MARK. p. 37,35,6. fg. — 430. fgg. Vgl. Biu-

Tisn.i.4-P. in Vorz. d. Oxf. H. 33, a, 13. fgg. — 334. Vgl. Harit. 13344,

6. fg. — 589. Vgl. Spr. 4991. — C9S, 6. fg. Vgl. 12,3728.6. fg. M. 7,

191. _ 1.ÏG8. 1584. 1599. 1610. Vgl. Spr. 393. — 2119. Vgl. Bhag. 1,

19. — 2448,6. Vgl. 9,722,0. — 2569. Vgl. 6,4852. — 2781. fgg. Vgl.

Hariv. 13530. fgg. — 2797,6. Vgl. Harit. 13446, 6. — 3129. fg. Vgl.

Habiv. 13484. fg. — 3314. fgg. Vgl. 7,4440. fgg. - 4 436,6. fg. Vgl. R.

éd. GoRR. 6,99,23. — 4852. Vgl. 0,2509. — 5208. Vgl. 0,00 und Adbu.

Bb. in Ind. St. 1.41. — 5680, a, a. Vgl. 3, 2024, o, a.

7,127. Vgl. Spr. 3680. — 429,a. Vgl. Spr. 5340,6,i3. — 431,6. fg. Vgl.

Spr. 364. — 475,0. Vgl. 3, 16038, a. — 496. fgg. Vgl. 7,884. fgg. —
585. fgg. Vgl. 9, 593. fgg. — 884. fgg. Vgl. 7, 496. fgg. — 1125. Vgl.

7,4099,6. fg. — 1406. Vgl. 7,3064,6. fg. — 1611,6. fgg. Vgl. 8,2475,

b. fjrg. — 1748,6. Vgl. 7,7397,6. — 1836,6. Vgl. MARK. P. 18,18,6.—

1993, a. Vgl. 3,5474.6. — 2073. fgg. Vgl. 12,9187. fgg. — 2149. Vgl.

M. 8,227. Harit. 736. — 2176,6. fg. Vgl. Ait. Br. 8,21 am Ende. —
2249. fgg. Vgl. 12,956. fgg. — 2356. fgg. Vgl. 12,1013. fgg. — 2396. fg.

Vgl. 12,1032. fg. Hariv. 323,6. fg. — 24 10,6. fg. Vgl. Hariv. 391,6. fg.

— 3664,6. fg. Vgl. 7,14 00. — 4 099,6. fg. Vgl. 7,112 5. — 4 123,0. Vgl.

Spr. 3524,6. — 4 37 4,6. Vgl. 3, 16710, O. 7, 4 98 4, a. — 444 0. fgg. Vgl.

6,3314. fgg. — 4 98 4, a. Vgl. 3.15716, o. 7, 4 3 74,6. — 50 89,6. fg. Vgl.
-s

7,8872,6. fg. — 5277, a, a. îm^Irll in beiden Ausgg. feblerhaft liir

5îy?aHT. — 5535,0. Vgl. Spr. 2974,0. — 5920. fgg. Vgl. 2,912. fgg.

Harit. 13288. fgg. — 6240,6. fg. Vgl. 7,8549,6. fg. — 6832,6. fgg. Vgl.

7,7901. fgg. — 7397,6. Vgl. 7,1748,6. — 7961. fg. Vgl. 7, 6832,6. fgg.

— 8549,6. fg. Vgl. 7,0240,6. fg. — 8872,6. fg. Vgl. 7,5089,6. fg. —
9373,6. fgg. Vgl. 13,7487,6. fgg. — 9580. fg. Vgl. 13, 74 91 . fg. — 9594.

fgg. Vgl. 13,7490. fgg. — 9008,6. Vgl. Hakit. 2149,6.

8,1898. fgg. Vgl. ÇKDr. unter ft^. — 2062,6. fg. Vgl. 3,10521. —
2116. Vgl. Spr. 3933. — 2475,6. fgg. Vgl. 7, 1 61 1,6. fgg. — 4251. Vgl.

2,2532. 9,3313. fg. — 4835,0. Vgl. 9,126,0. — 6. fgg. Vgl. 9,128. fgg.

— 4886. fgg. Vgl. 9,1053,6. fgg.

9,126,0. Vgl. 8,4835,0. — 128. fgg. Vgl. 8,4835,6. fgg. — 229. Vgl.
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Spr. 7406. — 593. fgg. Vgl. 7, 585. %g. — 722, a. Vgl. 6, 2448, 6. —
1053,6. ffîg. Vgl. 8, '.886. fgg. — 1201,6. Vgl. HiRiv. 1113b,a. — 1251,

6,a. fjîT^ÏÏIÎ^zu losOD, HÏÏTfRT'^ éd. Borab. — 1828. fg. Vgl. 9,1868. fg.

— 1868. fg. Vgl. 9,1828. fg. — 2487,0. Vgl. 1, 2588, a. — 3029,6. fg.

Vgl. Spr. 4016. — 3032. Vgl. 3,7078. — 3315. fg. Vgl. 2,2532. 8,4 251.

— 3507, a. Vgl. 1,8095, a.

10,71. Vgl. Spr. 972. — 72. Vgl. Spr. 3316. — 74. Vgl. Spr. 3991.

— 79. Vgl. Spr. 1832. — 80. Vgl. Spr. 1196. — 82. Vgl. Spr. 4333. —
83. Vgl. Spr. 2303. — 8 4. Vgl. Spr. 6347. — 8 5. Vgl. Spr. 3211. a, a.

^: zu loson. — SU. Vgl. Spr. 42. — 561. Vgl. Spr. 3318.

11,40. Vgl. Spr. 7310. — 4S. Vgl. Spr. 6948. — 66. Vgl. Spr. 4793

— 67. Vgl. Spr. 6323. — 68. Vgl. Spr. 3194. — 69. Vgl. Spr. 1688. —
70. Vgl. Spr. 290. — 7 1,0. 72, o. Vgl. Spr. 3243. — 72,6. fg. Vgl. Spr.

4627. — 73,6. fg. Vgl. Spr. 307. — 75,6. fg. Vgl. Spr. 373. — 76,6. fg.

Vgl Spr. 4209. — 77,6. fg. Vgl. Spr. 6409. — 78,6. fg. Vgl. Spr. 3403.

— 79,6. fg. Vgl. Spr. 3335. — 80,6. fg. Vgl. Spr. 923. — si, 6. fg. Vgl.

Spr. 6494. — 88. fgg. Vgl. 11, 1 1 8,6. fgg. - 1 1 s, 6. fgg. Vgl. 11,8 8. fgg.

— 693. Vgl. S,lu. D. 113,15. fg. — 7 59. Vgl. Spr. 4937.

12,213. Vgl. Spr. 3297. — 214,6. fg. Vgl. Spr. 306. — 21 5,6. fg. Vgl.

Spr. 3884. — 2 16,6. fg. Vgl. Spr. 618. — 2 17,6. fg. Vgl. Spr. 604. —
218,6. fg. Vgl. Spx. 617. — 219,6. fg. Vgl. Spr. 3409. — 220,6. fg. Vgl.

Spr. 212. — 225,6. fg. Vgl. Spr. 3091. — 226,6. fg. Vgl. Spr. 3061. —
227,6. fg. Vgl. Spr. 3373. — 228,6. fg. Vgl. Spr. 3007. — 237. Vgl.

Spr. 3166. — 253. Vgl. 1,4627. — 266. fgg. Vgl. 1,4604,6. fgg. — 275,

6. fg. Vgl. Spr. 2334. — 2 7 6, a (S. 373, Z. 4 T. u.). Vgl. Spr. 2334, o. —
277. Vgl. 3,1394. 3,4 4 64. — 31.-). Vgl. Spr, 2231. — 371.fgg. Vgl. l'(,

331. fgg. — 453,6. Vgl. Spr. 3753,6. — 461. Vgl. 12, 2550, a. 2554,0.

— 489. fgg. Vgl. 14,314. fgg. — 514. Vgl. Spr. 3696. — 51 6, o. 51 9, o,

Vgl. 3,111,0. — 529. Vgl. Spr. 244. — 530. Vgl. Spr. 4212 und MBii.

12,5623. 3,14789, 6,a. — 617, a. Vgl. 12, 780,6. 6508,6. BiiiG. 2,5S,a.

— 665. Vgl. Spr. 3009. — 717. fg. Vgl. Spr. 3336. fg. — 719. Vgl. Spr.

6062. — 736. Vgl. Spr. 3183. — 737. Vgl. Spr. 3334. — 738. Vgl. Spr.

3602. — 739. Vgl. Spr. 1701. — 740. Vgl. Spr. 1700. — 741. Vgl. Spr.

3341. — 742. Vgl. Spr. 3340. — 743. Vgl. Spr. 3339. — 745. Vgl. Spr.

6943. — 748. Vgl. Spr. 3474. — 749. Vgl. Spr. 6647. — 750. Vgl. Spr.

919. — 751. Vgl. Spr. 6323. — 753. Vgl. Spr. 3487. — 754. Vgl. Spr.

7084. — 755. Vgl. Spr. 7081. — 756. Vgl. Spr. 3303. — 757. Vgl. Spr.

7064. — 7 59. Vgl. Spr. 5523. — 761. Vgl. Spr. 5529.— 762. Vgl. Spr.

7068. — 767. Vgl. Spr. 3397. — 780. Vgl. H*kiv. 1638. — 7ko,6. Vgl.

12,617,0. BuAG. 2, 58, a. — 785. Vgl. Spr. 3038. — 795. Vgl. Spr. 3832.

— 798. Vgl. Spr. 3833. — 828. Vgl. Spr. 6624. — 829. Vgl. Spr. 6948.

— 830. Vgl. Spr. 7073. — 831. Vgl. Spr. 3631. — 83s,6. fgg. Vgl. 12,

6577,6. fgg. — 846. Vgl. Spr. 2330. — 847. Vgl. Spr. 3183. — 848.

Vgl. Spr. 7063. — 850. Vgl. Spr. 7430. — 854. Vgl. Spr. 6289. — 856.

Vgl. Spr. 6787. — 857. Vgl. Spr. 6327. — 859,6. fg. Vgl. Spr. 2927. —
860,6. fg. Vgl. Spr. 7426. — 861,6. fg. Vgl. Spr. 4340. — 863, 6. fg.

Vgl. Spr. 4933. — 868,6. fg. Vgl. Spr. 3093. — 869,6. fg. Vgl. Spr.

5524. — 870,6. fg. Vgl. Spr. 4793. - 871,6. fg. Vgl. Spr. 3826. —
872,6. fg. Vgl. Spr. 1998. — 873,6. fg. Vgl. Spr. 293. — 874,6. fg. Vgl.

Spr. 3298. — 876,6. fg. Vgl. Spr. 6821. — 877,6. fg. Vgl. Spr. 1000.

— 878,6. Vgl. Spr. 2602,0. — 879,6. fg. Vgl. Spr. 5720. — 8S1,6. fg.

Vgl. Spr. 3334. — 883,6. fg. Vgl. Spr. 2969. — 884, 6. fg. Vgl. Spr.

3613. — 885,6. fg. Vgl. Spr. 1990. — 928,6. Vgl. l,468S,o. 3,8331,6.

MÏRK. P. 130,16,0. Bais. P. 9,2,28,0. — 966. fgg. Vgl. 7,22 4 9. fgg.

—

1013. fgg. Vgl. 7,2356. fgg. — 1032. fg. Vgl. 7, 2396. fg. Hahiv. 323,6.

fg. — 1244. Vgl. M. 11,73. — 1245,0. Vgl. M. 11,75,0. — 1245,6. fg.

Vgl. M. 11,76. — 1246,6. Vgl. M. 11,79,6.— 1 320, 0,0. Vgl. M. 4,220,

6,a. — 14is,a. Vgl. 13, 311, a. — 1680. Vgl. Spr. 1429. — 1717. fgg.

Vgl. Uariv. 1423. fgg. 1762,6. fgg. — 1991. Vgl. Spr. 5134. — 2010.

Vgl. 3,482. 12, 2938. M. 9,321. — 2049. Vgl. Spr. 3009. — 2090. fg.

Vgl. Spr. 6608. fg. — 2105. fg. Vgl. Spr. 1201. — 2106. fg. Vgl. Spr.

1199. fg. — 2108. Vgl. Spr. 3232. — 2 147, o. Vgl. Mark. P. 16,40,a.

—

2162. Vgl. 12,4452. — 2290,6. fg. Vgl. M. 9,327. — 2503. Vgl. Spf.

4616. — 2504. Vgl. Spr. 3175. — 2510. Vgl. Spr. 5733 und MBh. 12,

453,6. — 2550,0. 2554, a. Vgl. 12,461. — 2 562", 6,a. WohI ^FFIT ^fï
zu leseu wio 3, 13047, o, a. — 2613. Vgl. Spr. 3618. — 2677,6. fgg.

Vgl. 12,2688,6. fgg. — 2688,6. fgg. Vgl. 12,2677,6. fgg. — 2693. fgg.

Vgl. 5,4475. fgg. — 2704. Vgl. Spr. 4350. — 2705. Vgl. Spr. 6806.—

2706. Vgl. Spr. 587. — 2707. Vgl. Spr. 3588. — 2708. Vgl. Spr. 310.

— 2709. Vgl. Spr. 790. — 2711. Vgl. Spr. 4293. — 2721. Vgl. Spr.

1644. — 2730. Vgl. Spr. 1321. — 2731. Vgl. Spr. 3662. — 2733. Vgl.

Spr. 2983. — 2734. Vgl. Spr. 4843. — 2797. Vgl. Spr. 738. — 2798.

Vgl. Spr. 6996. — 2879. Vgl. 12,2915. — 291 5. Vgl. 12,2879. — 2937.

Vgl. M. 9,320. — 2938. Vgl. 3,482. 12,2010. M. 9,321. — 3084. Vgl.

3, 14669. — 3173, 6. fg. Vgl. Spr. 3692. — 3218. Vgl. Spr. 3333. —
3221. Vgl. Spr. 1837. — 3226. Vgl. Spr. 6208. — 3271,6. fg. Vgl. M.

7,122. — 3305. Vgl. Spr. 4678. — 3306. Vgl. Spr. 2370. — 3307. fg.

Vgl. Spr. 3143. fg. — 3309. fg. Vgl. Spr. 2707. fg. — 3365. Vgl. Spr.

5752. — 3366. Vgl. Spr. 3130. — 3369. Vgl. Spr. 1163. — 3370. Vgl.

Spr. 4725. — 3371. Vgl. Spr. 3824. — 3372. Vgl. Spr. 2948. — 3373.

Vgl. Spr. 3446. — 3374. Vgl. Spr. 6263. — 3375. Vgl. Spr. 1314. —
3377. Vgl. M. 8,12. — 3378. Vgl. Spr. 3133. — 3382. Vgl. Spr. 1642.

— 3402. Vgl. Spr. 4724. — 3403. Vgl. Spr. 1692. — 3404. Vgl. Spr.

5601. — 3411. Vgl. Spr. 3763. — 3414. Vgl. Spr. 2869. — 3416. Vgl.

Spr. 2863. — 3417. Vgl. Spr. 2867. — 3418. Vgl. Spr. 3313. — 34 20.

Vgl. Spr. 6170. — 3421. Vgl. Spr. 4847. — 3422. Vgl. Spr. 5460. —
3423. Vgl. Spr. 5219. — 34 24. Vgl. Spr. 3079.— 34 28. Vgl. Spr. 4768.

— 3432. Vgl. Spr. 3019. — 3433. Vgl. Spr. 6631. — 3434. Vgl. Spr.

2640. — 3435. Vgl. Spr. 66.32. — 3437. Vgl. Spr. 4054. — 3440. Vgl.

Spr. 1891. — 3441. Vgl. Spr. 6186. — 3450. Vgl. Spr. 3244. — 3474.

Vgl. Spr. 3346. — 3484. Vgl. Spr. 3296. — 3491. Vgl. Spr. 3386. —
3492. Vgl. Spr. 4337. MBu. 3,13743,6. fg. — 350l. Vgl. Spr. 392. —
3509. Vgl. Spr. 3333. — 3510. Vgl. Spr. 3648. — 35l7,a,a. Vgl. Spr.

4337, a,a. — 3586. Vgl. M. 7,110. — 3728,6. fg. Vgl. 6,698,6. fg. M.

7,191.-37 58. Vgl. 6, 141. — 3764.fgg. Vgl. 6,137. fgg. — 3782. Vgl.

Spr. 6064. — 3783. Vgl. Spr. 4716. — 3785. Vgl. Spr. 3033. — 3786.

Vgl. Spr. 4292. — 3791,6. fg. Vgl. Spr. 4361. — 3792,6. fg. Vgl. Spr.

6203. — 3814. Vgl. Spr. 3658. — 3822. fg. Vgl. Spr. 4220. fg. — 3827.

Vgl. Spr. 4966. — 3875. Vgl. Spr. 676. — 3880. Vgl. Spr. 6974. —
3885. Vgl. Spr. 235. — 3889,6. fg. Vgl. Spr. 2433. — 3891,6. fg. Vgl.

Spr. 6688. — 3892,6. fg. Vgl. Spr. 3039. — 3893,6. fg. Vgl. Spr. 381.

— 3897,6. fg. Vgl. 3,4518,6. fg. — 3899,6. fg. Vgl. Spr. 6764. —
3993,0. Vgl. M. 2,229,6. — 3995. Vgl. M. 2,231. — 4004,6. fgg. Vgl.

Spr. 2733. fg. — 4007,6. fg. Vgl. Spr. 6425. — 40I0. Vgl. Spr. 4992.

— 4011. Vgl. Spr. 6083. — 4052. Vgl. Spr. 3357. — 4075. Vgl. Spr.

5450. — 4114. Vgl. Spr. 4047. — 4141,6. fg. Vgl. Spr. 3829.-4142,

6. fg. Vgl. Spr. 4901. — 4143,6. fg. Vgl. Spr. 5863. — 4145. Vgl. Spr.

4416. — 4148. Vgl. Spr. 2307. — 4164. Vgl. Spr. 4246. — 4167. Vgl.
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Spr. 2832. - i169. Vgl. Spr. 7103.— '.170. Vgl. Spr. 6.— 4191. Vgl.

Spr. 4474. — '.207. Vgl. Spr. 5673. — 4212. Vgl. Spr. 577. — 4217.

Vgl. Spr. 429'». — 4218. fg. Vgl. Spr. 5232. fg. — 4220. Vgl. Spr. 3412.

— 4221. Vgl. S|,r. 4237. — 4224. Vgl. Spr. 3966. — 4428. Vgl. 12,

6203,6. fg. H. ç. 143. — 4452. Vgl. 12,2162. — 4540. fgg. Vgl. 12,

4843. fgg. uud Spr. 2837. — 4542. Vgl. Spr. 397. — 4557. fg. Vgl. 2,

1732. fg. — 4583. fgg. Vgl. 13,2168. fgg. — 4793,0. Vgl. 12, 5319,0.

— 4794,6. fgg. Vgl. 12,5324. fgg. — 4837. Vgl. Spr. 3114. — 4840.

Vgl. Spr. 228. — 4841. Vgl. Spr. 3164. — 4842. Vgl. Spr. 5995. —
4843. Vgl. Spr. 2837 und MBh. 12,4540. fgg. — 4844. Vgl. Spr. 397.

— 4889. 4908. Vgl. Spr. 268. — 4925. Vgl. Spr. 524. — 4927. Vgl.

Spr. 6812. — '.928. fg. Vgl. Spr. 5678. fg. — 4957,6. Vgl. Spr. 3878,a.

— 4973. Vgl. Spr. 1589. — 4993. Vgl. Spr. 4243. — 5006. Vgl. Spr.

24. - 5020. Vgl. Spr. 1887. — 5021. Vgl. Spr. 3186. — 5022. Vgl.

Spr. 620. — 5048. Vgl. Spr. 6274. — 5049. Vgl. Spr. 6376. — 5050.

Vgl. Spr. 3671. — 5051. Vgl. Spr. 5642. — 5052. Vgl. Spr. 3678. —
5053. Vgl. Spr. 48.53. — 5054,6. fg. Vgl. Spr. 389. — 5055,6. fg. Vgl.

Spr. 3433. - 506o,6. fg. Vgl. Spr. 891. — 5062,6. fg. Vgl. Spr. 1666.

— 5063,6. fg. Vgl. Spr. 6660. — 5064,6. fg. Vgl. Spr. 3282. — 5065,

6. fg. Vgl. Spr. 4360. — 5068,6. fg. Vgl. Spr. 1709. — 5084,6. fg. Vgl.

Spr. 6383. — 5089,6. fg. Vgl. Spr. 921. — 5090,6. fg. Vgl. Spr. 1483.

— 5091,6. fg. Vgl. Spr. 3278. — 5092,6. fg. Vgl. Spr. 904. — 5093,

6. fg. Vgl. Spr. 6369. — 5104,6. fg. Vgl. Spr. 6381. — 5105,6. fg. Vgl.

Spr. 3431. — 5106,6. fg. Vgl. Spr. 2518. — 51 07,6. fg. Vgl. Spr. 6666.

— 5108,6. fg. Vgl. Spr. 5923. — 5157. Vgl. Spr. 6651. — 5158. Vgl.

Spr. 6999. — 5159. Vgl. Spr. 385. — 5160. Vgl. Spr. 6952. — 5161.

Vgl. Spr. 3433. — 5163. Vgl. Spr. 4791. — 5165. Vgl. Spr. 4139. —
5166. Vgl. Spr. 4170. — 5169. Vgl. Spr.3205.— 5172. Vgl. Spr. 2300.

— 5173. Vgl. Spr. 6630. — 6174. Vgl. Spr. 384. — 5175. Vgl. Spr.

6291. — 5177. Vgl. Spr. 1864. — 5178. Vgl. Spr. 3422. — 5179. Vgl.

Spr. 3322. — 5180. Vgl. Spr. 6706. — 5189. Vgl. Spr.4591. — 5195.

Vgl. Spr. 6934. — 5196. Vgl. Spr. 2826. — 5197. Vgl. Spr. 3922. —
5198,6. fg. Vgl. Spr. 5594. — 5204. Vgl. Spr. 3364. — 5205. fg. Vgl.

Spr. 3523. (g. — 5207. Vgl. Spr. 6735. — 5209. Vgl. Spr. 5417. — 52 1 0.

Vgl. Spr. 3817. — 5211. Vgl. Spr. 2889. — 5212. Vgl. Spr. 5337. —
5214. Vgl. Spr. 3903. — 5215. Vgl. Spr. 2975. — 521 6. Vgl. Spr. 1356.

— 5218. Vgl. Spr. 6102. — 5220. Vgl. Spr. 6917. — 5221. Vgl. Spr.

3713. — 5222. Vgl. Spr. 2191. — 5224. Vgl. Spr. 1209. — 5226. Vgl.

Spr. 1802. — 5227. Vgl. Spr. 1800. — 5228. Vgl. Spr. 1804. — 5229.

Vgl. Spr. 7006. — 5230. Vgl. Spr. 3064. — 5233. Vgl. Spr. 4409. —
5234. fgg. Vgl. Spr. 2699. fg. — 5243. Vgl. Spr. 4207. — 5244. Vgl.

Spr. 4407. - 5253. fg. Vgl. Spr. 3713. fg. — 5256. Vgl. Spr. 2312.-

6257. Vgl. Spr. 4928. — 5258. Vgl. Spr.7121. — 5259. Vgl. Spr. 6021.

— 5260. Vgl. Spr. 6823. — 5261. Vgl. Spr. 6370. — 5262. Vgl. Spr.

3383. — 5263. Vgl. Spr. 117. — 5264. Vgl. Spr. 6013. — 5265. Vgl.

Spr. 4906. — 5269,6. fg. Vgl. Spr. 3652. — 5270,6. fg. Vgl. Spr. 3692.

— 5271,6. fg. Vgl. Spr. 4378. — 5272,6. fg. Vgl. Spr. 4043. — 5273,

6. fgg. Vgl. Spr. 1811. fg. - 5276,6. fg. Vgl. Spr. 2689. — 5277,6. fg.

Vgl. Spr. 7108. — 5278,6. fg. Vgl. Spr. 1043. — 5279,6. fg. Vgl. Spr.

4593. — 5280,6. fg. Vgl. Spr. 3475. — 5282,6. fg. Vgl. Spr. 4244. —
5283,6. fg. Vgl. Spr. 3646. — 5284,6. fg. Vgl. Spr. 1361. — 5289,6. fg.

Vgl. Spr. 3432. — 5290,6. fg. Vgl. Spr. 6207. — 5291,6. fg. Vgl. Spr.

713. — 5292,6. fg. Vgl. Spr. 639. — 5393,6. fg. Vgl. Spr. 4120. —
5294,6. fg. Vgl. Spr. 2180. — 5296,6. fg. Vgl. Spr. 3330. — 5297,6. fg.

Vgl. Spr. 3671. — 5298,6. fg. Vgl. Spr. 520. — 5300,6. fg. Vgl. Spr.

4292. — 5303. Vgl. Spr. 233. — 5305. Vgl. Spr. 1332. — 5306. Vgl.

Spr. 3992. — 5307. Vgl. Spr. 3667. — 5309. Vgl. Spr. 2184. — 5310.

Vgl. Spr. 6309. — 5312. Vgl. Spr. 4968. — 5313. Vgl. Spr. 4964. —
5314. Vgl. Spr. 1702. — 5315. Vgl. Spr. 3877. — 5316. Vgl. Spr. 3252.

— 53I9,(J. Vgl. 12, 4 7 93, a. — 532 4. fgg. Vgl. 12, '.7 94, 6. fgg. — 5381.

Vgl. Spr. 3334. — 5383. Vgl. Spr. 3133. — 550s. Vgl. Spr. 3119. —
5506. Vgl. Spr. 4377. — 5507. Vgl. Spr. 2479. — 550S. Vgl. Spr. 3673.

— 5509. Vgl. Spr. 5387. — 5512. Vgl. Spr. 3484. — 5513,6. fg. Vgl.

Spr. 2787. — 5516,6. fgg. Vgl. Pankat. 111,158. fgg. — 5517,6. fg. Vgl.

Spr. 5636. — 5528. Vgl. Spr. 373. — 5566,6. fg. Vgl. Spr. 4848. —
5567,6. fg. Vgl. Spr. 3674. — 5623. Vgl. Spr. 4212 und MBu. 3,1 4789,

6,0. — 5686. Vgl. Spr. 3343. — 5687. Vgl. Spr. 6949. — 5717. Vgl.

Spr. 4307. — 5719. Vgl. Spr. 3686. — 5880. Vgl. Spr. 5883. — 5881.

Vgl. Spr. 33. — 5958. Vgl. Spr. 2459. — 5959. fg. Vgl. Spr. 1341. fg.

— 5961. Vgl. Spr. 2769. — 5997. Vgl. Spr. 208. — 6000. Vgl. Spr.

3683. — 6002. Vgl. Spr. 731. — 6039. fgg. Vgl. M. 11,1. fgg.— 6053,6.

fgg. Vgl. M. 11,27. fgg. — 6071. fg. Vgl. Spr. 6544. fg. — 6074. Vgl.

M. 11,146. — 6105. fgg. Vgl. M. 8,371. fgg. — 6203,6. fg. Vgl. 12,

4 4 28. H. ç. 143. Auch Ini ÇKDa. uoter ^TtiPT aus Titujâditattva. Hier

am Schiuss EiqqHI HÏÏT >ÎFrî ^- — 6245,6. fg. Vgl. Spr. 6581. —
6470. Vgl. Spr. 919. — 6471,6. fg. Vgl. Spr. 3093. — 6475,6. fg. Vgl.

Spr. 7086. — 64 77. Vgl. Spr. 3323. — 64 78. Vgl. Spr. 6426. — 64 79.

Vgl. Spr. 2434. — 6481. Vgl. 12,7697,6. fg. — 6482. Vgl. Spr. 6690.

— 6483. Vgl. Spr. 4105. — 6484. Vgl. Spr. 4110. — 6485,6. fg. Vgl.

Spr. 784. — 6486,6. fg. Vgl. Spr. 3631. — 6487,6. fg. Vgl. Spr. 3333.

— 64SS,6. fg. Vgl. Spr. 4468. — 6489,6. fg. Vgl. Spr. 3168. — 6490,

6. fg. Vgl. Spr. 3523. — 6491,6. fg. Vgl. Spr. 332. — 6492,6. fgg. Vgl.

Spr. 3321. fg. — 6496,6. fg. Vgl. Spr. 7064. — 6497,6. fg. Vgl. Spr.

6323. — 6498,6. fg. Vgl. Spr. 4467. — 6500,6. fg. Vgl. Spr. 5303. —
6501,6. fg. Vgl. Spr. 1744. — 6502,6. Vgl. 12,6633,0. — 6503,6. fg.

Vgl. Spr. 3017. — 650 4,6. fg. Vgl. Spr. 4173. — 6508,6. Vgl. 12, 617, o.

780,6. BiiAG. 2, 58, a. — 6512,6. fg. Vgl. Spr. 3432. — 6520. Vgl. Spr.

7078. — 6528. fgg. Vgl. 12, 9934. fgg. Spr. 4953. — 6532,6. fg. Vgl.

Spr. 3781. — 6534,6. fg. Vgl. Spr. 4133. — 6535,6. fg. Vgl. Spr. 203.

— 6536,6. fg. Vgl. Spr. 6393. — 6537,6. fg. Vgl. 12,9941,6 und Spr.

3513,6. — 6538, a. Vgl. Spr. 3513, a. — 6538,6. Vgl. 12,9943, a. — 6539.

Vgl. Spr. 4984. — 6540. Vgl. Spr. 2499. — 6541. Vgl. Spr. 6692. —
6542. Vgl. Spr. 1102. — 6543. Vgl. Spr. 1868. — 6544. Vgl. Spr. 2864.

— 6545. Vgl. Spr. 4933. — 6546. Vgl. Spr. 2381. — 6547. Vgl. Spr.

4939. — 6548. Vgl. Spr. 3728. — 6550. Vgl. Spr. 3377. — 6552. Vgl.

Spr. 530. — 6557. Vgl. Spr. 3680. — 6559. Vgl. 12,9964. — 6560. Vgl.

Spr. 1731. — 6565. fg. Vgl. Spr. 1211. fg. — 6568. Vgl. Spr. 25. —
6569. Vgl. Spr. 880. — 6570. Vgl. Spr. 27. — 6571. fg. Vgl. Spr. 832. fg.

— 6573. Vgl. Spr. 3827. -* 6575. fg. Vgl. Spr. 3034. fg. — 6577,6. fgg.

Vgl. 12,838,6. fgg. — 6583,6. fg. Vgl. Spr. 356.3. — 6597, o, a. Vgl.

KÂç. und SiniiH. K. zu P. 1,1, 11. — 6601. Vgl. Spr. 3003. — 6602.

Vgl. Spr. 3582. — 6608. Vgl. Spr. 3803. — 66U9. Vgl. Spr. 2400. —
6610. Vgl. Spr. 1630. — 6611. Vgl. Spr. 1136. — 6612. Vgl. Spr.

3973. — 6619. Vgl. Spr. 3043. — 6620. Vgl. Spr. 657. — 6621. Vgl.

Spr. 3049. — 6622. Vgl. Spr. 591. — 6623. Vgl. Spr. 124. — 6624.

Vgl. Spr. 4024. — 6633, a. Vgl. 12,6502,6. — 6634, a. Vgl. Spr. 1636.

— 6636. Vgl. Spr. 5017. — 664 1. Vgl. Spr. 244. — 6647. Vgl. Spr.

1048. — 6648. Vgl. Spr. 7016. — 6649. Vgl. Spr. 2192. — 6650. Vgl.
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Spr. 7069. — 6712. Vgl. Spr. 2393. — 6713. Vgl. Spr. 4699. - 67(5.

Vgl. Spf. 3272. — G71S. Vgl. Spr. 3312. — 6736,6. fgg. Vgl. 13,2195.

fgg. _ C716. Vgl. Spr. 894. — 6747. Vgl. Spr. 2873. — 67'.8. Vgl.

Spr. 12-20. — 6749, 6, a. ^HT^N^T i" beiiU'ii Ausgg. (ehlerhaft fur

^Ffî^R^; vgl. lias Wdrlorbuch unlcr ^FrlT^T^- — «''Si- ^'g'- Spr.

41S0. — 6752. fg. Vgl. Spr. 7138. fg. — 6734. Vgl. Spr. 3533. — 6755.

Vgl. 12, 12148. — 6756. Vgl. Spr. 92. — 6737. Vgl. Spr. 6890. —
6758. Vgl. Spr. 89.J. — 6739. Vgl. Spr. 4'<47. — 6760. Vgl. Spr. 3114.

— 6761. Vgl. Spr. 6863. — 6762. Vgl. 12,12135. — 6763. Vgl. Spr.

6342. — 6764. Vgl. Spr. 638. — 6S77. Vgl. 3,13969. - 687,s. Igg. Vgl.

3,13972. fgg. - 6922. fgg. Vgl. 3,l397S.fgg. — 6957. Vgl. Spr. 6302.

— 6995. Vgl. Spr. 134. — 7044. Vgl. 13,4968. m. 4,71,0.— 7U46. fgg.

Vgl. 13,7575,6. fgg. - 7082,6. fg. Vgl. 12,8989. 1 0502,6. fg. - 7 1 06,

6. fgg. Vgl. 12,9019. fgg. 10519,6. fgg. — 7445. Vgl. Spr. 2306. —
74 60. Vgl. Spr. 2834. — 7461. Vgl. Spr. 4627. — 7 4 62. Vgl. Spr. 4209.

— 7463. Vgl. Spr. 290. — 7464. Vgl. .Spr. 3243. — 7465. Vgl. Spr.

7087. — 7466. Vgl. Spr. 3960. — 7467. Vgl. Spr. 2630. - 7539—

7561, a. Citirl im ÇKDr. unler ^î^ïïin5Iïï'!T^ mit Jc" Varimilon:

7559,a,a. ^\^m]^m'^\^•. «io e.l. Boml,.
i3. ^pi^FÎJ^Î:. 6,iî.q?:q;.

— 7592,6. fgg. Vgl. 13,7108. fgg. 7663,6. fgg. R. éd. Bonib. 7,1, 2. fgg.

— 7697,6. fg. Vgl. 12,6481. — 8004. fgg. Vgl. 13,4396. fgg. — 8195.

Vgl. 2,2128. 14,746. — 8197. Vgl. Spr. 3132. — 8198. Vgl. Spr. 3067.

— 8199. Vgl. Spr. 4581. — 8200. Vgl. Spr. 3996. — 8201. Vgl. Spr.

1338. — 8202. Vgl. Spr. 3330. — 8203. Vgl. Spr. 3308. — 8209,6. fg.

Vgl. Spr. 3831. — S2U. Vgl. Spr. 4108. - 8215. Vgl. Spr. 3172. —
8235. Vgl. Spr. 3338. — 8244. Vgl. Spr. 3343. — 82 4 5. Vgl. Spr. 3996.

— 8501. fgg. Vgl. M. 1,82. fgg. — 8591. fgg. Vgl. 13,6247. fgg. —

8782. Vgl. Spr. 3867. — 8S64. Vgl. 3,99. M. 4, 32. — 8887. Vgl. M.

6,2. — 8894. Vgl. M. 6,22. — 8929. Vgl. Spr. 3600. - 8932. Vgl. 13,

5580. — 8989. Vgl. 12,7082,6. fg. 10302. — 9019. fgg. Vgl. 12,7106,

6. fgg. 10519,6. fgg. — 9187. fgg. Vgl. 7,2073. fgg. — 94 52,6. fg. Vgl.

M. 4,224. — 9667, a. Vgl. Spr. 5407,6. — 9670. fg. Vgl. 12,9720. fg.

— 9721,6. Vgl. 3,13779,6. — 9726. fg. Vgl. 12,967 0. fg. — 99 1 7. Vgl.

Spr. 244. — 9918. Vgl. Spr. 398. — 9919. Vgl. Spr. 3017. - 9920.

Vgl. Spr. 5168. — 9921. Vgl. Spr. 17'.4. — 9922. Vgl. Spr. 3192. —

9923. Vgl. Spr. 6118. — 9925. Vgl. .Spr. 3432. — 9934. fgg. Vgl. 12,

6528. fgg. Spr. 4933. — 9938. Vgl. Spr. 3781. — 9939. Vgl. Spr. 4133.

— 994 0. Vgl. Spr. 6393. — 9941,a. Vgl. Spr. 203,a. — 9941,6. fg. Vgl.

12,6537,6. fg. Spr. 3313,6. — 9942. Vgl. .Spr. 38. — 9943, a. Vgl. 12,

6538,6. - 9943,6.fg. Vgl. Spr. 4984.- 9944,6. fg. Vgl. Spr. 2499. -

9945,6. fg. Vgl. Spr. 6692. — 9946,6. fg. Vgl. Spr. 1102. — 9947,6. fg.

Vgl. Spr. 1868. — 994S,6. fg. Vgl. Spr. 2864. - 9949,6. fg. Vgl. Spr.

4933. — 9950,6. fg. Vgl. Spr. 2381. — 9931,6. fg. Vgl. Spr. 3377. —

9952,6. fg. Vgl. Spr. 4959. - 9933,6. fg. Vgl. Spr. 3728. - 9954,6. fg.

Vgl. Spr. 3609. - 9956, 6. fg. Vgl. Spr. 330. - 9962, 6. fg. Vgl. Spr.

3880. — 9964. Vgl. 12,6339. — 9965. Vgl. Spr. 1731. — 9969. Vgl.

M. 6,41. — 9971. Vgl. Spr. 3310. — 9972. Vgl. .Spr. 132.— 9975. fg.

Vgl. M. 6.56. fg. — 10037,6. fg. Vgl. 12,11534. — 10260. fgg. Vgl.

Har.v. 10337. fgg. - 10352_. Vgl. RV. 1,10, 1. - 10395,6. Vgl. ^^-

T^} ^ ^FÏÏT ^ ^^HTfÏÏT ^ ^^' a»* ''«'" Àgneja, Aduj. 2 iin ÇKDn.

unlor q^î. - 10502,6. fg. Vgl. 12,7082,6. fg. 8989. - 10319,6. fgg.

Vgl. 12,7107,6. fgg. 9019. fgg.- 1 0576,6. fg. Vgl. Spr. 924.- 10599,

6. fg. Vgl. Spr. 3328. - 10790. Vgl. Spr. 2709. - 10796. Vgl. Spr.

430.- 10852. Vgl. Spr. 7091. - 10860. Vgl. M. 6,90. — 10887. Vgl.

M. 10,126. — 10948. fg. Vgl. Spr. 7571. fg. — to999. Vgl. Spr. 3646.

— 11000. Vgl. Spr. 6018. — 1 1 ool. Vgl. Spr. 3937. — iui06. Vgl. Spr.

48. _ 11007. Vgl. Spr. 836. — iloos. Vgl. Spr. 3611. — 11009. Vgl.

Spr. 4061. — 11014. Vgl Spr. 3239. — 11017. Vgl. Spr. 336. — llois.

Vgl. Spr. 3043. — 11023. Vgl. Spr. 3436. — 1 1029. Vgl. Spr. 708. —
11033. Vgl. Spr. 4301. — 11341. fg. Vgl. Spr. 3672. fg. — 11393,6.

11409. fg. Vgl. HiLL in dor Einl. zu Sàmkujapr. S. 2. — 11534. Vgl.

12,10037,6. fg. — 12(107. fg. Vgl. M. 9,296. fg. — 12050. Vgl. Spr.

4377. — 12052. Vpl. Spr. 817. — 12053. Vgl. Spr. 1490. — 12037.

Vgl. Spr. 943. — 120G0. Vgl. Spr. 1639. — 1206I. Vgl. Spr. 4933. —
12062. Vgl. Spr. 2363. — 12063. Vgl. Spr. 6692. — 12093. fg. Vgl.

Spr. 3372. fg. — 12095. Vgl. Spr. 7401. — 12114. Vgl. Spr. 3728. —
12115. Vgl. Spr. 1731. — 12116. Vgl. Spr. 6393. — 12117. Vgl. Spr.

313. — 12128. Vgl. Spr. 4793. — 12131. Vgl. Spr. 1142. — 12132.

Vgl. Spr. 6690. — 12136. Vgl. .Spr. 3067. — 12139. Vgl. Spr. 894. —
12140. Vgl. Spr. 2873. — 121 4 1. Vgl. Spr. 1220. — 12 14 4. Vgl. Spr.

4130. — 12145. fg. Vgl. Spr. 7138. fg. — 12147. Vgl. Spr. 3333. —
12148. Vgl. 12,6755. — 12149. Vgl. Spr. 92.— 1 2 1 50. Vgl. Spr. 0890.

— 12151. Vgl. Spr. 893. — 12152. Vgl. Spr. 4447.— 12133. Vgl. Spr.

3114. — 12154. Vgl. Spr. 6863. — 12135. Vgl. 12,6762. — 12136.

Vgl. Spr. 6342. — 12157. Vgl. Spr. 038. — 12163. Vgl. Spr. 3308. —
12223,6, |3. Vgl. Spr. 4269,6,^. — 12427. Vgl. Spr. 3680. — 12432.

Vgl. Spr. 3709. — 12433. Vgl. Spr. 950. — 12',39. Vgl. .Spr. 3510. —
12440. Vgl. Spr. 831. — 12458. Vgl. Spr. 3728. — 12463. fg. Vgl. M.

6,76. fg. — 12483. Vgl. Spr. 6323. — 12485. Vgl. Spr. 307. — 12486.

Vgl. Spr. 2998. — 12488. Vgl. Spr. 3649. — 1 24S9. Vgl. Spr. 2163.

—

12490. Vgl. Spr. 4937. — 12491. Vgl. Spr. 3664. — 12192. Vgl. Spr.

2834. — 12493. Vgl. Spr. 4627. — 12494. Vgl. Spr. 4209. — 12495.

Vgl. Spr. 290. — 12496. Vgl. Spr. 3243. — 12497. Vgl. Spr. 7087. —
12498. Vgl. Spr. 3960. — 12499. Vgl. Spr. 2630. — 12300. Vgl. Spr.

375. — 12501. Vgl. Spr. 6948. — 12602. Vgl. Spr. 353. — 12503.

Vgl. Spr. 3732. — 12504. Vgl. Spr. 4609. — 12503. Vgl. Spr. 6692. —
12307. Vgl. Spr. 6402. — 1250s. Vgl. Spr. 4296. — 12509. Vgl. 5,

1556. — 12312. Vgl. Spr. 7073. — 12513. Vgl. Spr. 7298. — 12514.

Vgl. Spr. 3791. — 12515. Vgl.Spr. 6303. — 12516. Vgl. Spr. 7264. —
12517. Vgl. Spr. 6301. — 12518. Vgl. Spr. 7074. — 12519. Vgl. Spr.

194. — 12520. Vgl. Spr. 5641. — 12521. fg. Vgl. Spr. 6622. fg. —
12523. Vgl. Spr. 4604. — 12524. Vgl. Spr. 91. — 12329. Vgl. Spr.

2930.— 12530. Vgl. 3, 13834,6. fg. — 12340,6. Vgl. 3,13836,0. —
12342. fg. Vgl. Spr. 2601. fg. — 12344. Vgl. Spr. 1914. — 12547. Vgl.

Spr. 3314. — 12348. Vgl. Spr. 3381. — 12549. Vgl. Spr. 1292. —
12530. Vgl. .Spr. 1483. — 12551. Vgl. Spr. 1981. — 12352. Vgl. .Spr.

4735. — 12933, a. Vgl. Uariv. 12429,<i. — 13123,6. fg. Vgl. Uabiv.

14382,6. fg. — 13168. Vgl. 3,13819. U.4RIV. 30. M. 1,10. — 13202, a,a.

Vgl. 12,13327, a,a. — 13327, a,a. Vgl. 12, 13262, «,a.

13,22. Vgl. .Spr. 4367. — 74. Vgl. Spr. 3128. — 75. Vgl. .Spr. 3106.

— 176. Vgl. Spr. 131. — 177. Vgl. Spr. 4028. — 226. fgg. Vgl. 3,

11059 (S. 371). fgg. — 300. Vgl. Spr. 3434. — 301. Vgl. Spr. 3124.

—

302. Vgl. Spr. 2037. — 303. Vgl. Spr. 1337. - 304. Vgl. Spr. 6494.

—

3 5. Vgl. Spr 1873. — 310. Vgl. Spr. 6340. — 31 1. Vgl. Spr. 3369.

—

314. Vgl. Spr. 46. — 316. Vgl. Spr. 1833. — 317. Vgl.Spr. 3149. — 321.

Vgl. Spr. 923. — 336. Vgl. Spr. 4033. — 337. Vgl. Spr. 5100.— 338. Vgl.

Spr. 5111. — 339.Vgl. Spr. 6137. — 340. Vgl. Spr. 6305.— 341. Vgl. Spr.

3227. — 347,6. fg. Vgl.Spr. 3403. - 349,6.fg. Vgl. 3, 107, — 351,6.fgg.
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Vgl. 13,2fli0. fgg. — 3G0. Vgl. 13,-2UaS. — 30^,6. fg. VgI.Spr.o432. —
365,6. fg. Vgl. Spr. 3114. — 3G6,6. fg. Vgl. Spr. 92. — 367,6. fg. Vgl.

Spr. 2428. — 370. Vgl. M. 2,23'.. — 3!)'.. Vgl. Spr. 2007. — 45G,a,p.

ÎTÎTrm niil lier éd. Bomb. zu leseii uml iui Worterbuch iinler ÇTTIFF 3)

13,406 zu vcrliessern. — 3S1. Vgl. Spr. 4311. — aS3. Vgl. Spr. 749. —
3S6. Vgl. Spr. 247. — !010,6. Igg. Vgl. 14,11)85,6. fgg. — IUI3,6. Ig.

Vgl. ÇvF.rÀi;v. i;p. 3, k;. Biiau. 13,13. — 1393, rt, a. ^^cj aiich éd. Bomb.,

es ist aber ^^cT zu lesen. — I/.72. Vgl. Spr. 3379. — 1'.73. Vgl. Spr.

6973. — H7'.. Vgl. Spr. 3821. — 1'.75. Vgl. Spr. 3836. — lôuO. VgL

Spr. 40f>7. — 154'.. Vgl. Spr. 733. — 160.5. fg. VgK qUai^Ttl^^^

gi^ni^cî îlrrjTrf^
I ^fl^g ÏHJimt Ti'lW^T^jjWu'Ti: Il ^m^t

TTïIfTrT II J*M* i'u L'uvJiiATATTVA jui ÇUUii. uulcr Cfnm^ôJltJ^. —
1664. Vgl. Spr. 6943. — 1752. Vgl. 3, S247. — I7,si. Vgl. Spr. 2607.

— 17SD. Vgl. Spr. 2491. — 178S. Vgl. Spr. 4178 — 17sn. Vgl. Spr.

7237. — 1790. Vgl. Spr. 3482. — 1791. Vgl. Spr. 412. — 1792. Vgl.

Spr. 6236. — 1793. Vgl. Spr. 3988. — 1794. Vgl. Spr. 3137. — 1795.

Vgl. Spr. 2632. — 1796. Vgl. Spr. 8340. — 1797. Vgl. .Spr. 1109. —
179.S. Vgl Spr. 2367. — 1799. Vgl. Spr. 3841. — l.soo. Vgl. S[)r. 73.

— isdi. Vgl. Spr. 4606. — tso2. Vgl. Spr. 4338. — lso3. Vgl. Spr.

464. — 1804. Vgl. Spr. 4198. — 1S05. Vgl. Spr. 2612. — 1806. Vgl.

Spr. 6129. — 1S07. Vgl. Spr. 5148. — isos. Vgl. Spr. 1308. — 1811.

Vgl. Spr. 2933. — 1812. Vgl. Spr. 2412. — 1813. Vgl. Spr. 2411. —
1814. Vgl. Spr. 2036. — isis. Vgl. Spr. 6321.— 18 18. Vgl. Spr. 3481.

— 1819. Vgl. Spr. 6020. — 1S20. Vgl. Spr. 6830. — 1821. Vgl. Spr.

6366. — 1822. Vgl. Spr. 2717. — 1823. Vgl. Spr. 4993. — I82i. Vgl.

Spr. 3488. — 1825. Vgl. Spr. 2392. — l S26. Vgl. Spr. 4603. — 1828.

Vgl. Spr. 1169. — 1829. Vgl. Spr. 3358. — 1832. Vgl. Spr. 2806. —
1833. Vgl Spr. 4808. — 1834. Vgl. Spr. 3614. — 1833. Vgl. Spr.4166.

— 1837. Vgl. Spr. 4621. — 1838. Vgl. Spr. 6201. — 2028, a. f^JT:

niilder éd. Iloinb. zu loseii, ^R'rl fehlerball fur ^lj|r[ '« beiden Ausgg

— 2046. l'gg. Vgl. 3,10559. l'gg. — 2103. Vgl. 13,2159. — 2125. Vgl.

13, 303,S. — 2134, a. Vgl. 13,3037,6. — 21'.2,6. Vgl. 13,3221, a. —
2159. Vgl. 13,2103. — 2168. fgg. Vgl. 12, '. 583. fgg. — 2 1 80. Vgl. Spr.

3009. — 21SI. Vgl.Spr.497. — 2 1 95. fg. Vgl. 12,6736,6. fgg. — 2212.

Vgl. Spr. 1839. — 2213. Vgl. Spr. 3497. — 2215. Vgl. Spr. 753. —
2216. Vgl. Spr. 719). — 2217 Vgl. Spr. 236. — 22I8. Vgl. Spr. 3668.

— 22 19. Vgl. Spr. 3337. — 2220. Vgl. Spr. 5689. — 2221. Vgl. Spr.

3498. — 2222. Vgl. Spr. 3832. — 2223. Vgl. Spr. 5223. — 2224. Vgl.

Spr. 643. — 2225. Vgl. Spr. 2263. — 2226. Vgl ,Spr. 3o'<7. — 2227.

Vgl. Spr. 1103. — 2228. Vgl. .Spr. 1653. — 2230. Vgl. .Spr. 338. —
2231. Vgl. Spr. 3029. — 2236,6. fg. Vgl. Spr. 3235. - 2237,6. Ig. Vgl.

Spr. 6407. — 2238,6. fg. Vgl. Spr. 7373. — 2239,6. fg. Vgl. .Spr. 1319.

— 2240,6. fg. Vgl. Spr. 327. — 2250. Vgl. Spr. 3323. — 2257,6. fg.

Vgl. Spr. 3683. — 2258.6. fg. Vgl. Spr. 0412. — 2239,6. fg. Vgl. Spr.

3271. — 2260,6. fg. Vgl. .Spr. 6023. — 23S2. fg. Vgl. Spr. 3368. fg. —
2421, a. Vgl. M. 3,5,0. — 2130, fl. Vgl. M. 9,95,0. — 2472. Vgl. M. 9,

131, a. 132,0. — 2484. fgg. Vgl. ÎM. 3,5',. fg. — 2487. Vgl. M. 3,61. —
2488,6. fg. Vgl. Spr. 3063. — 2'.9o. Vgl. Spr. 2i09. — 2',94. Vgl. M.

9,27. — 2496. Vgl. Spr. 3679. — 2 197. Vgl. .Spr. 4067. — 2498. Vgl.

Spr. 63.32. — 25GC. Vgl. M. 9. ns. — 2577. fgg. Vgl. M. 10,28,6. fgg.

— 2599. Vgl. Spr. 687. — 2G00. Vgl. Spr. 7288. — 2603. fg. Vgl. M.

10,38. fg. — 2610. Vgl. Spr. 2464. — 2611. Vgl. Spr. 913.— 2702.6.

Vgl. 3,15439,0. — 2736,0, a. f^Tirâ^P aucb éd. Bomb., zu lesen ^-

Tome XXI.

fîl71° wio 13,28S0,6,a. — 2880,6, a. Vgl. 13,2736,0, a. — 2938. Vgl.

13,360.— 294 0. fgg. Vgl. 13,331,6. fgg.— 2953. fgg. Vgl. 3, 12723. fgg.

— 2992,6. Vgl. 6,171,6. — 3019. Vgl. 13,3054,6. fg. — 3037.6. Vgl.

13,2134,0. — 3038. Vgl. 13, 2125. — 3054,6. fg. Vgl. 13,30 19. —
3212. Vgl. Spr. 3659. — 3213. Vgl. Spr. 5393. — 3221, a. Vgl. 13,

2142.6. — 3215. fgg. Vgl. 13,3506,6. fgg. — 3147. Vgl. Spr. 5328.—

3306,6. fgg. Vgl. 13, 3245. fgg. - 3314. fgg. Vgl. 13,3592. fgg. -

3333,6. fg. Vgl. 13,3683,6. fg. — 357 5,6, j3. Vgl. 13, 3584,6, ^. — 3592.

fgg. Vgl. 13,3514. fgg. — 3651,6. fg. Vgl. Spr. 731.— 3683,6. fg. Vgl.

13,3533,6. fg. — 3720,6. fg. Vgl. Spr. 3297. — 1238. Vgl. »!. 3,276.

— 5240. Vgl. M. 3,266. — 4233. Vgl. Spr. 1476.— 4276. Vgl. 5,1227.

M. 3, 158. — 1277. Vgl. M. 3,139. — 4279,6,(5. Vgl. JaGN. 3,209, 6,^.-

4281,6. fg. Vgl. M. 3,250. — 4282,6. fgg. Vgl. M. 3,180. fg. — 4288,

6. fg. Vgl. M. 3,238.— 4292,6. fg. Vgl. M 3,176. — 4296. Vgl. M.

3,18 3. — 4 305,6. Vgl. M. 3, 181,0. — 4312. Vgl. M. 3,140. — 4 396. fgg.

Vgl. 12,8004. fgg. — 4440. Vgl. Spr. 3033. fgg. — Mil. Vgl. .Spr.

1213. — 4 5 42. Vgl. Spr. 3266. — 4443. Vgl. Spr. 1646. — 54 13. Vgl.

Spr. 3118. — 4671,6. fg. Vgl. M. 3, 119. — 4968, a. Vgl. 12,7045,0.

M. 4,71,0. — 1970,6. fg. Vgl. M. 4,37. — 4979,6. Vgl. M. 4,39,6. —
1983. Vgl. Spr. 3646. - 4986. Vgl. Spr. 6018. — 4987. Vgl. Spr. 3806.

— 4 988. Vgl. Spr. 1349. — 4 990. fg. Vgl. M. 4,1 63. fg. — 5013,6. Vgl.

M. 4,78,0. — 5023,0. Vgl. M. 4,83,0. — 3023, 6. Vgl. M. 4, 82, a. —
3119. Vgl. M. 9,213. — 5122. Vgl. M. 9,215. — 5 1 26, 6. fgg. Vgl. Spr.

2731. fg. - 5130,6. fg. Vgl. Spr. 6423. — 3205. fgg. Vgl. 3,4055. fgg.

— 5473. fgg. Vgl. MJltK. p. 13,10. fgg. — 5536. VgU M. 11,229. —
5338. Vgl. Jl. 11,228. — 537 1. Vgl. Spr. 3253.— 6572. Vgl. Spr. 4241..

— 5380. Vgl. 12,8932. — 3642. Vgl. M. 3,51. — 5714. Vgl. M. 5,55.

— 3716. Vgl. Spr. 5533. — 5717. fg. Vgl. Spr. 819. fg. — .•)7I9,6. fg.

Vgl. Spr. 6930. — 3720,6. fg. Vgl. Spr. 823. — 584 3. Vgl. 14, i m.
M. 11,238. Mallin. zu KuMÂlUS. 3,2. — 6482, a,ot. îHslU^^^TiFUl

éd. Bomb.; es ist mmUm^m Il^m zu lesen. — 7 108. fgg. Vgl. 12,

7592,6. fgg. 13,7663,6. fgg. R. cd. Bomb. 7, I, 2. fgg. — 7487,6. fgg.

Vgl. 7,9373,6. fgg. - 7575,6. fgg. Vgl. 12,7043. fgg. - 7597. Vgl.

Spr. 3399. — 759S. Vgl. Spr. 3653. — 7599. Vgl. Spr. 1862. — 760o,o.

7601,0. Vgl. Spr. 3228. — 76oo,6. Vgl. Spr. 3234,6. — 76ol,6. fg. Vgl.

Spr. 4267. — 7602,6. fg. Vgl. Spr. 19. — 7603,6. fg. Vgl. Spr. 229. —
7603. Vgl. Spr. 3234. — 7Go6. Vgl. Spr. 3118. — 7607. Vgl. Spr. 3395

— 7608. fg. Vgl. Spr. 1134. fg. — 7612. Vgl. Spr. 1677. — 7663, 6. fgg.

Vgl. 12,7592,6. fgg. 13,7108. fgg. R. éd. Bomb. 7,1,2. fgg. — 77Go,a.

Vgl. J.it'iN. 3,2 01,6.

14,31 1. fgg. Vgl. 12.189. fgg. — 331. fgg. Vgl. 12,37l^fgi;- — "'m

a.[î. T'^rjtSTFF aucb éd. Bomb., dio ricbtige l.esarl ist I^^n^^TfT' —
756. Vgl. 2,2128. 12,8193. — 781. Vgl. 3,11855. — 950. fgg. Vgl. 14,

1321,6. fgg. — 992. Vgl. GaIDAP. zu S.iMKBJAK. 12.— 1084,6. fgg. Vgl.

13, 1010,6. fgg. - 1229. Vgl. Spr. 818. — 1230. Vgl. Spr. 6948. —
1231. Vgl. .Spr. 6911. — 1251. Vgl. M. 4,177. — 1236. Vgl. .M. 10,76.

— 132 1. fgg. Vgl. 14,930. fgg. — 1396, 6. fg. Vgl. Spr. 3638. - 155 1.

Vgl. 13,585 5. M. 11,238. Malun. ZU KuilARAS. 3,2.

13, 2 5 5,0, [î. ÏIïïTr%rI zu loson, °f^t1 auc'i i'^- Bci'l'- — 31 l.o. Vgl.

12,1418,0.

16,265,0. Vgl. Hahiv. 3032,6.

18, 192. Vgl. 1, 266,6. C. 2320. — 212. fgg. Vgl. Hahiv. 16H0. fgg.

— 303,6. fgg. Vgl. HàRiv. 16363,6. fgg.
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XIV. Harivamça, Cale. Ausg.

36. Vgl. M. 1, 10. !HBu. 3, 16SI!). 12, ):iics. — 82. f^g. Vgl. VP. 1,

14,1. fgg. — 131. fgg. Vgl. VP. i,\ô,'M,b. isg. — 147. fgg. Vgl. 12.'i79.

fgg. — Ibl. fgg. Vgl. Mlln. 1,258 1. Igg. — 323,6. ig. Vgl. WBu. 7,

2397. 12,1033. — 3H). fg. Vgl. Spr. J386. Ig. — 331. Vgl. Spr. 1380.

— 391,6. fg. Vgl. MBu. 7,2410,6. fg. — 311. fgg. Vgl. MBii. 3,12S26,

j. fgg. _ 356. fgg. Vgl. MÂBK. P. 106, 7. fgg. — 393,6. fgg. Vgl. Mrr.

142,2. fgg. — 681. fgg. Vgl. MBu. 3,13537,6. fgg. — 699,o. Vgl. MBu.

3,136^18, «. — 736. Vgl. M. 8,227. MBu. 7,2U!). — 755. fg. Vgl. Spr.

2724. fg. — 779—781. Cilirl im ÇKDk. tinter ^^^T mit den Varian-

ten: 779, a, a. ÏÏIî;[Ffil ïï^- 780, a, a. îI^lRRI. — 780. fg. Citirt von

RiGUUiNANUANA; S. MIlLlKn, SL. 34.

1131. fg. Vgl. Spr. 6413. fg. — 11611. Vgl. Spr. 1802. — 1161. Vgl.

Spr. 1803. — 1162. Vgl. Spr. 18i7. — 1163. Vgl. Spr. 389. — 116i.

Vgl. .Spr. 3533. — 1163. Vgl. Spr. 3749. — 1166. Vgl. Spr. 182. —
1167. Vgl. .Spr. 432. — 1168. Vgl. Spr. 4967. — 1169. Vgl. Spr. 207.

— 1172. Vgl. Spr. 6379. — 1173. Vgl. Spr. 7374. — 1174. Vgl. Spr.

1890. — 1173. Vgl. Spr. 3722. — 1176. Vgl. Spr. 3234. — 1177. Vgl.

Spr. 521. — 1292. fg. Vgl. Açvaguo.sui'.s VagraslkI bei Weber, S. 219,

Z. 3. fgg. — 1417. fgg. Vgl. 1737. fgg. — 1423. fgg. Vgl. MBu. 12,

1717. fgg. — 1439. fgg. Vgl. 1766. fgg. — loiO. fgg. Vgl. 1733,6. fgg.

— 1638. Vgl. MBu. 12,780. — 1639. Vgl. Spr. 3241. — 16'(0. Vgl.

Spr. S0S3. fgg. — 1643. Vgl. Spr. 5432. — 1644. Vgl. Spr. 2428. —
1720. fgg. Vgl. WI1.S0N, VP. 448, N. 13. — 1724,6. fgg. Vgl. MBu. 1,

3102. fg. 3783. fg. BuÎG. P. 9,20,21. fg. — 1733,6. fgg. Vgl. 1340. fgg.

— 1737. %g. Vgl. 1417. fgg. — 1762.6. fgg. Vgl. .MBu. 12, ni 7. fgg,

— 1766. fgg. Vgl. 1439. fgg. — 1908. fgg. Vgl. 2080,6. fgg.

2080,6. fgg. Vgl. 1908. fgg. — 2149,6. Vgl. MBu. 7,'J60.s.6. —2227,

6. fgg. Vgl. 12360,6. fgg. — 2237,6. fgg. Vgl. 12609. fgg. — 2281. Igg.

Vgl. 14282. fgg. — 2357,6. Vgl. MBn. 1,3977,0. — 2423, 6, a. Vgl.

12973,a,a. — 2676,6. fg. Vgl. 12347,6. fg.

3032,6. Vgl. MBu. 16,264, n. — 3320. Vgl. BRAU.iiANpAi'. bei \Vi;ber,

Krsunag. 236, N. - 3734,6. Vgl. Bn^u. P. 10, 18, 16, a. — 3811. Vgb

Spr. 3622.

4232. Vgl. Spr. 4127. — 4310,6. Vgl. 4730,6. — 4717. fgg. Vgl.

MBu. 4,351,6. fgg. — 4730.6. Vgl. 5310,6. — 4847. Vgl. Spr. 3876. —
4931. fgg. Vgl. 3130. fgg. - 4976. fgg. Vgl. 3433. fgg.

3130. fgg. Vgl. 4931. fgg. — 3196,6,0t. Vgl. 5429,6,-7. — 5529,6,c(.

Vgl. 5196,6,a. — 3433. fgg. Vgl. 4976. fgg.

7209. fg. Vgl. 7293. fg. — 7293. fg. Vgl. 7209. fg. — 7673, a. Vgl.

8369,6.

8369,6. Vgl. 7673, «.

9136,6. Vgl. MBu. 3, '.s;),6.

10016. Vgl. Spr. 243.3. — 10337. fgg. Vgl. MBu. 12,10260. fgg. —

10623. Igg. Vgl. 13098. fgg.

11133,a. Vgl. MBu. 9, 1201,6. — lli61.Vgl. Spr. 958. — 11,337,

6. fg. Vgl. 12273. — 11836,i. Vgl. 11920,6. — 11920,6. Vgl. 11836,6.

12273. Vgl. 11337,6. fg. - 12360,6. fgg. Vgl. 2227,6. fgg. - 12373.

Vgl. MiRK. P.47,10. BuÀG. P. 1,4,40. — 12414,6. fg. Vgl. R.cd.Bomb.

4,43,55. — 12429,(7. Vgl. MBu. 12,1 2933,a. — 12479. fgg. Vgl. 147. fgg.

— 12347,6. fg. Vgl. 2676,6. fg. - 12609. fgg. Vgl. 2237,6. fgg. — 12637,

6. fgg. Vgl. MBu. 2,354. fg. — 12661. fgg. Vgl. MBu. 2, '.32. fgg. —
12694,6. fgg. Vgl. MBu. 2,36',. fg. — 12782. Vgl. MBu. 2, I'..s',. -

12827,a. Vgl. K. éd. Goub. 4,40,20,«. — 12830,6. fg. Vgl. R. éd. Gobb.

4,40,26. — 12973,a,a. Vgl. 2423,6.a.

13098. fgg. Vgl. 10623. fgg. - 13223. fgg. Vgl. MBu. 5,4792. fgg.

—

13288. fgg. Vgl. MBu. 2,912. fgg. 7,5920. fgg. — 13446,6. Vgl. MBu.

6,2797,6. — 13484. fg. Vgl. MBu. 6,3129. fg. — 13330. fgg. Vgl. MBu.

6,27S1. fgg. — 13344,6. fg, Vgl. MBu. 6,53/.. — 13669, 6. fg. Vgl. U.

éd. GoRR. 6,19,16.

15068.6. fgg. Vgl. MBu. 1,28S9, 6. fgg. — 14078. fgg. Vgl. MBu. 2,

151,6. fgg. - 14169. fg. Vgl. Mit. 152,6. fgg. — 14181. Vgl. Bhag.

Il, 12. — 14282. fgg. Vgl. 2281. Igg. 14382.6. fg. Vgl. MBu. 12,

13125,6. fg.

16140. fgg. Vgl. MBu. 18,2 12. fgg. — 1636.1,6. fgg. Vgl. MBu. 18,

305,6. fgg.

il'orlsel/ung foigt.)

Eine dritte Sendung des Hrn. Bakulin. Von B. Dorn.

(Lu le 30 septembre 1875.)

I.

Schon zweiinal ') hahe ich Gelegeulieit geliabt , in

diesouBlatteni wortlivuUc Darbriugiiiigeii fiir dasxisia-

tisclie Muséum der Akademie von Seiten des Russi-

schcn Consuls in Asterabad, Hrn. Bakulin's, zu er-

walinen. Vor Kurzera ist eine dritte Sendung cinge-

troffen, welclie fiir das Muséum nicbt inindereu Wertb

bat als die beideu friiberen Sendungen. Dieselbe be-

stand

1) ans vier Bogen, Naclibildungen von Anncnischen

Inscbriften entbaltend, iiber welcbe man Nalieres aus

dem angelugtenBericlit des Hrn. Akademikers Brosset

erselien kaiin und

2) aus zwei Handschviften und zwar 1) iJ^^I £^Oj,

Gcdenhhucli dcr Heiligm, von Ferideddin'Attbar-'),

cincin \¥erk, welches das Muséum nocli niclit besass

und welcbes aucli sonst nicbt eben liilutig vorkoramt;

vgl. Stewart, A descriptive Catalogue, \^. 20, Ji» XCVHI.

Die reclit gut in Taalik gcscbviebene Handsclirift, 231

Blatter in 4", entbalt. die Lebeusbescbreibungen —
j.Àà, lobliclie Tbateu— von Schaichcn oder Heiligeu.

Sie sind in dem vorausgescliickten Ilegistcr, S. IV—
2 v. nainentlicb angefiibrt. Tcli gobe bier dièses Re-

gister wieder, setze aber in Parentliese die Varianten

des Textes, so wie auch die der Ostturkischen Uber-

1) Ycrgl. Mél. as. T. VJI. S. 176 ii. 429.

2) Der Nanic .Lkc bcdcutcl nicht i^owvU purfinneur , als dro-

guiste, wio Hr. V. Chanyknv irgendwo boniprkt luit,.
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setzung uncl die Seiteuzahlen des Originales bei, da

sich jenes liinsiclitlicli der letzteren iiiclit durchgângig

richtig enveist.

1) dJlc d*"^,-^ ^yl (Jj|y« dJc j^lo ^i«=. AJ (S. 5 V.).

2) JJu-^.J jlJ.L(S. 7 V.).

4) jLa c^JL {S. 16 V.; OT. ^Lo ^.1 ^^JL).

5) ^*> .-,1^ j..^ (S. 19. Im Original imd OT. S. 25

felilt J«).
6) ^^,5:^ ^... (S. 19 V.).

7) ^j.=. .jL j_,j| (S. 21 V. Im Orig. yjl iiud ^^^I*

statt ^^J•*', OT. jA*j-

8) -"^iJ! jA d.Lc (S. 22. Orig. j. d^;c).

9) dj^J.«JI dajj (S. 22 V. AjjJ.C dajj).

10 U^Le • .j| J«ii (S. 28 V. ohne -.J ; OT. J*

11) ^i»:.) ^J v.!»I^J (S. 32 V. ohne ^J).

12) jL >. (S. 40; OT. jU).

13) ^^o* O^JI j:> (S. 42 V.).

14) ^*l.i."*j J':'Jf'-e (S- TjO. J^_>:'L 'Ui' jy)-

15) .êJjL.. ^^j oyi J...C (S. (j9, ohne jj).

. (S. 73 V.).

S. 76, u. OT. ^^-.si le ,j|. Hierauf

folgt OT. ^S di/,-L:. »j| , (,«sli
f

'-*'
; J•^'•=' J->'i

17'') ^_jilL ijU ohne Scitcnzahl; im Text findc ich ilm

nicht.

18) ^J^ LJjL (S. 78, ^-^l^; OT. ^A^).

19) ^ïljb oM- (S. 79 V. ù^-.?^ OT. y^\).

20) ^U ^;^l J-oi (S. 82 ohne ^J).

21) ^.^^L ^Ll j.^ (S. 82 V. ^^^l ^L jA j..^).

221

23)

'~-'_/=' -.jI j^\ (S. 83 V. oline -.jI ).

,
,iL .^1 JU (S. 85 V. oiine

,
,iL\ OT. .LU nnd

.iU).

24) i_5_^::"-:;
4^\ j^c jj\ J^-, (S. 87 V.).

25) ov^ t>^^ j" (S. 92 V.).

26) ^k. ^y^ (S. 94: OT. ^i^.-).

26'') i-o^-c «ii (ohne Seitenzahl und nicht imText, OT.

27) ^j\y j^] ^^1 (S. 96 V.).

28) <ij^_/<ài ji.;^] (S. 97 V. mit Hinzufijgung von^iL;

Ul . dj^^âOL»).

29) ^^^ vU^'^e' (S. 100).

30) ,_,«lj iU* -.j) ^j^sJ (S. 101, ohne -.jI und^^lj-,

OT. ojjli* jj).

31) ^l-c/^ cls-^ ol-i (S. 105 V.; statt ol--: jrii.).

32) ^.^i) ^J ^..^. (S. 107).

33) ^b=. ^. ^^1 (S. 109 V. ^«». Hierauf OT. j.aI

34) jCcj,-.;* itd (S. 114).

35) ^rlL) ^<,lc ^.1 j>l (S. 115, olme ^ril,;); OT.

^.oUI).

36) ijt^*^' ^e' «UJ' J-^'= (S. 116 ohne -^1).

37) ^^Ijij j...-? (S. 116 V.).

38) |,£« ^jLâc -ji ^»c (S. 128 V. j_/»c; OT. -.j _y»c ^J

^jUjx: ^jI, spilter _^»c ^J).

39) jly=. j^»^ ^J (S. 130).

40) ^jjy. j^ll yÀ (S. 136 V. j':,'^^\).

41) ^c^f^ jjUâc y) (S. 136 V. statt ^y^»'- ^_/i^'^)-

42) ^^ j^ 4Jyl ^^ (S. 139; OT. 'ill).

43) ^_,j j.^s?yl (S. 140).

44) jLLc^I (S. 141 Ikc ^.1).

45) V^jJl ^j\^ -jjI ^I^jI (S. 144 ohne -.j) und das

letzte mir unklare Wort).

46) IL-- Ui^yi (S. 144).

47) i^jj^ji^ t_i«ittj »j) (S. 145 V.).

48) 4_>sf O^'- *>'• ^"^"^ '*'•• ^^'^'- 0>^')-

49) j_;i..;_^* j.,^ y) (S. 147).

50) J^s ^ j^ (S. 148 V. J«i3 j.^ <ul j.*c^l; OT.

JoJJ <jyl j.:.c_yj) ).

51) ^stiji ^^ii yl (S. 149 V.; OT. ^^à.^^).

52) ^Jy*,'' ^'f^ ^c -.j) j.,sf (S. 150, ohne ^^e')-

52"') (_5ilj-ij ^«c ^j| am Rande ohne Seitenzahl. Im

Text S. 153: X^'-> ^4^ y\ >ti.

53) c^j^Ji y^ (S. 154 V.).

54) JjU* Ojl j.-;c, ohen r. r. ^ (S. 158 v.).

55) jU«-) Jy~. ^;^jl ^c, oben ^.., d. h. (S. 156 ohne

j>\ und ^ Uà-o') dieser Schaich soll vor dem un-

ter 54) genaunten stehen. Darauf folgt -.lia*J) ^i
9* ^
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mit der Seitenzahl 154, so dass die Reihenfolge

ist
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Schriftstellerei und Sprache; in Rucksicht auf dessen

geringe Zuganglichkeit suclite ich das Original in

Persisclier Spracho auf/,iifiud(ui. Langer als zwei Jaliro

musste icli auf die Auffinduug dieser Handschrift ver-

wenden, welche endlich aucli gelang. Den Persischen

Text (V. J. 1 00 3 d. FI.) halte icli fiir unumganglich notli-

wendig, weil es mit seiner Hiilfe leicliter ist, sich mit

der Turkiuenisclien Sprache bekannt zu niaclien.»

Der Ûbersetzer, welclier sich Cliuàdscliali Scliah ibn

Seyid Ahmed ibn Seyid AsaduUah (^--^i) i^^lS^^ <J^^

^.cjjl^il) nennt, unternahm die Ubersetzung ins Tiir-

kische (^^j), wcil das Persische Original fiir die Tûr-

ken (^J/j) unverstandlicli war. Nacli der Einleitung

folgt ein Verzeichniss der betreffenden Schaiche, wel-

ches manche Variante an die Hand giebt. Die Hand-

schrift— 167 Bl. kl. -fol. — ist abgeschrieben i. J.

1234 = 1828,9.

Anfang, wie im Original.

II.

Bericht des Hrn. Akadem. Brosset.

Trois épitaphes arméniennes, dans le Mazandéran.

On sait par les tristes récits d'Arakel, cls. IV, V,

de son Histoire, et par la touchante Ptclation du frère

Augustin Badjétsi, Journ. as. 1837, ainsi que par les

Mémoires du diacre Zakaria, qu'en 1G05 et 1606

Chah-Abas l" transféra en diverses contrées de la

Perse des milliers de familles arméniennes, dont une

partie fut installée dans le Gliilan et dans le Mazan-

déran, pays mal-sains, où la majeure partie de ces

malheureux ne tarda pas à périr de misère.

Ce sont les épitaphes de quelques-uns de ces émi-

grants, qui viennent d'être découvertes auprès d'Ach-

raph, localité bien connue, du Mazandéran, recueillies

par M. Bakoulin, consul russe dans ces contrées, et

envoyées à M. Dorn, qui me les a obligeamment com-

muniquées.

Bien que les personnages qui y sont nommés n'aient

aucune notoriété historique, il est pourtant intéressant

d'y retrouver les noms de quelques-unes des victimes

des combinaisons machiavéliques du roi de Perse, et

peut-être des découvertes ultérieures mettront -elles

au jour d'autres noms plus illustres. En tout cas, les

dates de nos inscriptions prouvent déjà que le chan-

gement brusque de climat n'avait pas tardé à faire

des victimes dans la population arménienne.

Voici d'abord un extrait de la lettre d'envoi de

M. Bakoulin, datée d'Astérabad, 8 juin 1875, que

nous ferons suivre du te.Kte même des inscriptions.

«Bb MHiivBmejn, aiipi;.rÈ c. r. mhok) uo-iyncHbi ôhi.)Uf

nSEtCTijl, MTO BT) MtCTC'îK't AîUpe(pZ, XOpomo HSBiCT-

HOMT> Bamemy npeBocx0AHTe.ii.CTBy , na BciiaxaHHOM'b

no.it OKasajiHCb Becbivia ApeeniH Apnmucida MoriiJibi, na

KOTopbix'b yii.t.i'k.ra na^uncn.

«He HM^a B03JI0>KH0CT1I JIH4H0 OCMOTpiïb 3TH MOrH-

Jibi n 6y/i,yHH coBepmeHuo nesuaKOM'b et ApniaucKHivi^

a,3bn-;0MT., a nopynn.rb OAUOMy nsb uamiixi 3aKaBKa:î-

CKHX'b ToproBu.eB'b , ApMHiiHHv Ociuiy HaTypoBy, npii

npo'ï;.3A'fe Mpeat Ampe<i>'b, osaôoTHTbca CHirrieRrb, ecJiH

MOJKIIO, OTTHCKOBt HJIH CHHMKOB'b Ct MOFUJIblIblX'b KaMUeîi.

«Otthckii, npn ue3uaK0MCTBt ci, cnocoôojrb nx7> uo-

.lyienia, ejiy CA'ÈJiaTb ne y^a-iocb h oui, AOCTaBHJi'L ko

MU'fe CHHMKH cb HaAnnceii ua uaArpogubix^ KaMHaxT>, ko-

Topbie Ji npenpoBOîKAaio y cero Kb BamcMy HpeBOCXO-

AHTCJibCTBy Bl, ïOMT> npcAno.iioHieHiiî, MTO apiuaucKifl mo-

rnjbi, oTHOCflmiHCH ko BpemeHH Becbwa oTAajienHOMy h

OKasaBmifloi bï. Ampe<i>t, .sacnyaîHBawTi. BiiuMania.»

[Im vergangenen April d. J. erhielt ich die Nach-

richt, dass in dem Flecken Aschrcf, welcher E. E. wohl

bekannt ist, auf einera gepfliigten Felde sehr alte Ar-

menische Grabliiigel zum Vorschein kamen. auf wcl-

chen sich luschriften erhalten haben.

Da ich dièse Gràber nicht selbst besehen konnte

und mit der Armeuischen Sprache gilnzlich unbekannt

bin, so beauftragte ich einen unserer Transkaukasi-

schen Handelsleute , den Armenier Osip Zaturov , bei

seiner Durclireise durch Aschref, sich, wenn môglich,

die Abuahme von Abdriicken oder Nachbildungen von

den Grabsteiuen angelegen sein zu lassen.

Es gelang ihm nicht Abdriicke zu machcn, da er

mit der Art und Weise des betreffenden Verfahrens

unbekannt war; er stellte mir Nachbildungen der lu-

schriften auf den Grabsteiuen zu, welche ich liiermit

E. E. iibermache, in der Voraussetzung, dass die Ar-

meuischen Graber, welche auf eine sehr entfernte Zeit

zuriickgehen und in Aschref entdeckt worden sind,

Beachtung verdienenj. D.

Les pierres sur lesquelles sont tracées les inscriptions

sont de petite dimension, sans aucun ornement et, à

ce qu'il paraît, divisées en lignes tracées sur la pierre

même. Les caractères, réguliers, sans recherclie d'élé-
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gaiice, out été copiés ù la inaiu, par une personne

connaissant l'écriture arménienne. Une seule épitaphe,

obtenue par estampage, puis transcrite à la main, oflfre

des variantes, dont il faut tenir compte pour appré-

cier le degré d'exactitude des copies.

Première inscription.

Il existe deux copies de la l" inscription, dont

l'une estampée sur la pierre même, bien qu'imparfaite

à quelques égards, présente plus de caractères d'au-

thenticité. Elle est tracée, comme du reste les deux

autres, en lettres de 5 centimètres et '/, , en quatre

lignes ainsi disposées :

2" copie, faite à la main.

«Ceci est la tombe de Deghdzn G en l'année

107(5).»

A la V ligne le mot tmnhc, quoique incomplet, ne

laisse aucvme espèce de doute.

A la 2', le nom propre du défunt est complet.

A la 3°, la lettre G, initiale d'un nom de famille,

permet l'addition des trois lettres qui se voient sur la

2° copie , d'où résulte assez probablement le nom

«Grigoriants,» qui se retrouve en entier sur la 3"

pierre.

A la 4", il ne reste presque aucune trace de la

dernière lettre numérale, ajoutée par la seconde copie.

En tout cas, l'année arménienne 1075 (dim. 16

oct.)— 1G25; 1070 serait 1620: différence de 5 ans.

Seconde inscription.

Copiée à la maiu.

r.CMIb SIVU"/!» «^"f^ci ^^^ ^^ tom])o d'Atiré.

r.Si»ri'- AS^ ï><'l't.ii» ti...; en 107!).»

iViAA, M.-

A la 2° ligne le nom propre et le nom patronymique

laissent beaucoup de doute, car Atiré n'est pas un

nom connu.

A la 3°, la lettre G se rapporte assez probablement

à là même famille que dans la précédente inscription,

et se lira en entier dans l'épitaplie suivante.

Pour la date, qui est bien lisible, 1079 (jeudi 15

oct.) =1029.

Troisième inscription.

Copiée à la main.

«Ceci est la tombe de Phri-

don Grigoriants ; en . . . . >

fM/r/iK> iHA,

USKi,

L'année l'.S est impossible; f)^Sî <l^ii donnerait

1400 = 1950, est également inadmissible; H^yl/
1055 (lundi 21 oct.) = 1605 aurait quelque proba-

bilité, et placerait chronologiquement cette même in-

scription au premier rang des trois dont il s'agit.

En tout cas, il semble que les trois épitaphes peu-

vent être attribuées à des personnages de la famille

Grigoriants , inconnue d'ailleurs : Pliridon , Atiré

,

Déghdz.

Beitrag zur Keimblattlehre im Pflanzenreiche. Von

Prof. A. Famintzin. (Lu le 21 octobre 1875.)

Im ersten Viertel unseres Jahrlmnderts ist es schon

fiir den thierischen Organismus bekannt geworden,

dass der Heranbildung seiner definitiven Form und

Struktur eine Sonderung des gleichartigcn Zelleukom-

plexes, ans dem allein er anfangs zusammeugesezt

erscheint, vorangeht. Dièse Spaltung in différente und

morpliologisch von einander ganzlicli verscliiedene

Sciiichten im ersten Stadium der Entwickelung giebt

ausgezeichnete Winke fiir das Studium der darauf fol-

gendcn Verilnderungen und setzt den Beobachter in

den Stand, die définitive Form in die einzelnen Tiiei-

lungsprodukte der Keimbliitter zu zerlegen. Es ist

wold iiberflûssig, weitere Beweise der hohen Bedeutung

der Auffindung dieser Schichten fiir die vergleichende

Anatomie der Thiere beizubringen.

' Was die pflanzliclien Organismen aiibelangt, so ist

in dieser Ilinsicht noch niclits bekannt, obwohl eine

Nachweisung der den Keimblattern des Thierorganis-

mus analogen Schichten, in eben solchem, wenn nicht

hoherem Grade, fiir die bis jetzt vollig vernachliissigtc
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vergleichende Anatomic der Organe eiucr und derscl-

beii Pflanze, als auch der Pflaiizenformeii unter ein-

ander, von Bedeutung wiirc. Das AVenige, was wir ûber

die Scliichtcnbildimg dor im Zustande des Urparen-

chyms betindliclieu Pflanzeiiorgane wissen, beschviinkt

sich bei don Plianerogamen, die icîi allein liier im Auge

haben werdc, auf Beobaclitungen der Gewebecntwicke-

lung des sich licraubildeuden Kcims und der Entstehung

der Gewebe im Scheitel des Stengels und der Wurzel.

Was die Gewebecntwickelung im Keiir.e betrifft, so

liegt iiber diesen Gcgcustand nur eine einzige Unter-

sucliung von Hanstein vor, in der, wie ich spitter

zeigen werdc, es ihm nur gelungen ist, gcnaue Data

fur den unteren, der Wurzel entsprechenden Tlieil des

Keimes zu erlangen und in diesem die Sondcrung des

Gewebcs in nur drei Scliichten zu verfolgcn. In Hin-

sicht des Stengels und der Wurzel stehen ganz verscliie-

dene und cinander widersprechende Angaben da. Es

geniigt, was die Wurzel anbetrifft, der Arbeiten von

NiigeliundLeitgeb, Hanstein, Ptcineke und Jau-

czewski zu erwàhnen, fiir den Stengel die Piesultate

vou Hanstein und die von Sanio, deni sich auch

Kussow bcigesellt, ins Gedachtniss zu rufen, um den

oben ausgesproclienen Satz anzuerkenneu.

Die llnbestimmtheit der erhaltenen Kesultate er-

kliirt sich , meiner Ansicht nach , dadui'ch , dass man

die Unteisuchung der einfiicher gebauten Organe in

dieser Hinsicht vernachliissigte und sich dagegen so-

gleicli zu den am meisten complicirten wandte.

In meiner Untersuchung, zu der ich jetzt iibergehe,

und deren Resultate ich hier mittheilen will, liabe ich

den entgegengcsetzten Weg eingeschlagcn, indem ich

mit dem Studium der Struktur und der Diiierenziruug

der Blattspreite begonnen und die erhaltenen Resultate

an dem blattartigen Pistill und dem Blattstiel einer

genauen Priifung unterworfen habe. Erst jetzt bin

ich bescliaftigt, die complicirteren Verhiiltnissc der

Gewebentwickelung der Axenorganc von demselben

Standpunkte ans zu studiren.

In der J\» 31 der Botanischen Zeitung (187;')) habe

ich angegelien, dass die Blattspreite von ï'iiascolus an

denjenigen Stellen, wo in iltr keine Gefiissblindel ver-

laufen, ans 6 Zellschichten bestehe, welche unter ein-

ander aile als morphologisch verschieden zu betrach-

ten sind, da eine jede von ihnen, wcnn sie zum Auf-

bau des Gefassbiindels oder der ihn umgebenden

ïheile verwendet wird, und dabei ihre Zellenmasse

durch Theilung vcrmehrt, ein ganz bestimmtes Gewebe

aus sich heranbildet.

Die Natur und die Entwickelung dieser 6 Schich-

ten habe ich nun weiter verfolgt und ein ganz bestimm-

tes Gesctz ihrer lleranl)ildung erkannt. Ihre Entste-

hung habe ich am Blatte von Phaseolus indgaris und

Trifoîium pratense untersucht und eine vollige Uber-

einstimmung darin bei beiden Pflanzen gefunden. Die

beiden ilusserstcn Scliichten, welche die Epidermis

bilden, sind als sulche seit dem ersten Erscheinen des

Blattes erkeunbar und veràndern sich nicht weiter.

Die inneren Schicliten erscheinen dagegen allmahlich

nach einander und sind als Theilungsproduktc einer

einzigen Zellenreilie zu betrachten , die im jungen

Blatte den Blàtterrand unter der Epidermis umsaumt

und erst spaterhin in Dauergewebe tibergeht. Die vier

inneren Schicliten werden in folgendcr Weisogebildet.

Vor Allein werden aus den unter der Epidermis gele-

genen Randzellen durch eine Reihe zu einander und

zur Blattflache schief gestellte Querwande zwei innere

Schicliten von Zellen hervorgebracht. Darauf wird

zwisclien beiden letzteren noch eine Schicht gebildet

durcli Tlieilung der Zellen der inneren Schichten

mittelst einer der IilattHilche parallelen Wand, und

zwar inimer so, dass nur in einer von zweien iiber ein-

ander gelegenen Zellen eine (;)uciwand erzeugt wird.

Ob dièse letzte Schicht durch Theilung der Zellen nur

der einen der beiden inneren Schichten oder bald denen

der einen, bald denen der andereu ihrén Ursprung ver-

dankt, ist mir niclit gelungen festzustellen. Bald dar-

auf werden aile Zellen dieser innersten Schicht durch

eine der Blattflache parallèle Wand in 2 Zellen ge-

theilt, und dadurch wird die Yollzahl dieser Schichten

erreicht, deren weiteres Schicksal in der oben erwahn-

ten Notiz ausfiihrlich beschrieben wurde.

Die hier geschilderten Verhaltnisse sind besonders

klar in der Blattspreite von Trifoîium pratense ausge-

sprochen, wo eine quer durchschnittene, 9 bis 10 Zel-

len breite Halfte der Blattspreite bisweileii ihrer gan-

zen Ausdehnnng nach nur 2 innere Scliichten enthalt,

oder wenigstens die in ihnen schon vorhandene, der

Blattflache parallèle Wand als iiusserst zarte Linie

gegeniiber den andercn friiher gebildeten und deshalb

dickeren Wiindcn sogleich zu erkennen giebt. Bei

Phc.seohis vulymis wird die Schichtensonderung iu
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Folge rasclierer Theilung mehr verdeckt; sie ist aber

dennocli aiich bei dieser Pflauze iiofh deutlicb zii er-

keunen.

Dièse G Schicliteu, die die Differenzirung der Blatt-

spreite einleiten iind aile spatei- erscheinenden Gcwebe

aus sicli bildeii, koniieii also als den Keimbliittevn des

Thierembryo aiialoge Gebilde angesehen werden, iind

nur der Zweideiitigkeit dièses Namens wegeii will ich

sie iiiclit Iveiinbliltter , sonderu Initialscliicliteii

heissen.

Nim befleissigte icli inich, eutsprechciide Tuitial-

schichten in den auderen Organen aufziisuclien, iind

wandte vor Aliem meine Aufmerksamkeit auf das Pi-

still, als das der Blattspreite bei den Leguminosen am

nJiclisten stelicnde Organ. Es wnrde von mir zu die-

sem Zwecke die Entwickehnig der Fruclit von Phaseo-

lusvulgaris, Vicia Faha, Vicia sativa, Lathyrus pra-

tensis, Trifoliunt pratense inid Trifolium repens unter-

sucbt. Die gesueliten Schicliten liabe icli bei ilinen

allen gefunden und der Hauptunterschied in dei' Ent-

wickelnng des Frnchtknotens oben genannter Pflanzen

oiïenbarte sich nicht in der Art, sondern vielniehr in

dem Grade der Differenzirung.

In der Banchnatli imd derRiickemvand, welrhe friib

Gefassbiindel erlialten, wird die Zahl der Scliicbten

àusserst rascli vermehrt, so dass die Yerfolguug ilirer

Theilung viel scliwieriger ist, als an den Seitenwiinden

des Frucbtknotens, auf die ich desbalb bauptsaclilicb

niein Augenmei'k riclitcto.

Ani einfaclisten erwies sich die Struktiir der Frucht

bei Trifolium, indem ihre Seitenwand nur aus 4 bis 5

Scîiichten zusammengesetzt erschien und dem entspre-

cheud auch keine Gefassbiindel enthielt. Complicirter

wird die Struktur hei Lathynis pratcnsis \mû Vicia sc-

pium: am complicirtesten bei Vicia Faha und Phasco-

lus vulgaris. Dessenungeaclitet war ich dennoch im

Staiide, in allen Fiillen die aus einer jeden dei- Initial-

schicliten hervorgegangenen Gewebe naclizmveisen inid

die reife Fruditwand , mit gcwiiuschter Genauigkeit,

in dieTheilungsprodukte der 6 Schichteii zu zergliedcrn.

Indem ich eine eing(;hende Besprechnng der Ent-

wickeluug der Frucht der Leguminosen fiir die bald

erscheinendeAbhandluiig vorbehalte, will ich hier nur

zwei der Resultate und dcren nur deshalb erwilhnen,

um zu beweisen, dass bei dei- Beiiicksichtiguug der

Initialschichten eine genauerc Einsiclit in die Struk-

tur xnid Entwickelung der Organe zu erlangen ist, als

es bis jetzt moglicli war: 1) In den von mir unter-

suchten l'riichten ist das Xylem der Gefassbiindel wie

in der Blattspreite unter den Theilungsprodukten der

3"° von den 6 Schichten cnthalten; 2) hat sich die

Hartschicht in allen Fàllen als Tlieilnngsprodukt der

innersten Schicht, welchc der oberen Epidermis der

Blattspreite entspricht, herausgestellt.

Der Blattstiel liisst, soviel aus den Untersuchungen

am Phascolus vulgoris und Trifolium pratense zu fol-

gern ist, ebenfalls 6 Initialschichten erkcnnen, die

liber einander in derselben Reihenfolge, wie in der

Blattspi-eite und dem Fruchtknoten, liegen. Der junge

Blattstiel stellt querdurchschnitteii einen nach oben

mit der Sehne gerichteten Halbkreis dar, dessen Form

er bei Trifolium bis zu Ende behillt, haï Phascolus vul-

garis dagcgen in die eiues, mit breiter Basis nach oben

gerichteten Fiinfecks uratauscht, dem spaterhin an den

beiden Enden der oberen Seite zwei symmetrisch ge-

stelltc Hervorragungen emporwaclisen.

In voUig ausgebildetem Blattstielc sind die Gefass-

biindel von Trifolium pratense in einer, dei' uuteren

Seite parallelen halbkreisbogonformigen Linie gelagert.

Der zwischen der Epidermis und den Gefassbùiideln

vorhandene Raum wird durch cin parenchymatisches

Gewebe eingenommen,welches liber dem Gefassbiindel-

bogen eine viel miichtigere Dicke, als auf deren Unter-

seite aufweist. Dièses liber dora Gefassbûndelbogen

gelegene Gewebe wird, wie die Entwickelungsgeschichte

unzweifelhaft nachweist , seiner ganzen Masse nach,

durch Theilung der unter der oberen Epidermis be-

findlichen Initialschicht erzeugt , und zwar in der

Weise, dass mchrere an einander grânzende mittlere

Zellen dieser Schiclit durch der Oberseite des Blatt-

stiels parallèle Wande in eben so viele (zur Oberseite

des Quersclinitts) vertical gestellte Zellenreilien ver-

wandelt werden , welche den ganzen Raum iiber dem

Gefassbûndelbogen erflillen. Dièse gcgenseitige Lage

der Gewebe bleibt im Blattstiel von Trifolium pra-

tense auf inimer erhalten.

Complicirter sind die Verhaltniss(> bei Phascolus

vulgaris. Der Querschnitt seines feitig gebildeten

Blattstiels zeigt sammtliche Gefassbiindel, ausser

zweien, die in den oben erwilhnten Hervorragungen

liegen, in einen Kreis gestellt, dessen Raum durch ein

parenchymatisches, dem crsten Anblicke nach, als
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vom aussercii Parenchym vôllig geschiedenes und dein

Marke des Stcngels aualogcs Gewelio eingcnomiiion

wird. Auf dem Querschnitte des kaura angelegton

Blattstiels zeigeii die zwei iiinersten zuiii Aufbau der

Gefàssbûndel dienendeu Initialscliichten nocli fast gar

keine Krûmimuig; die sicli erst heranbildenden Ge-

fàssbiiudei siiid in einer fast geradeii Liuie gelegeii.

Beim feniereii Wachsen des Blattstiels zeigen dièse

Schicliten auf dem Querschnitte eine bogenformige

Kriininuing, welche mit der Zeit in einen nach oben

geôffneten Hallikrcisbogen iibevgelit, desseu Inuen-

raum, ganz wie bei Trifolium pmttnse^ durch ein ans

der zweiten Initialschicht erzeugtes parenchymatisches

Gewebe erfiillt wird. Da die Bildung dièses Ge-

webes in eine Zeit fallt, wenn der Querschnitt des

Blattstiels au der breitesten Stelle imr 10 bis 15 Zellen

enthàlt, so werden aus dem mittleren Theile der zwei-

tcn Initialschicht etwa nur 5 bis 7 Zellen zum Auf-

bau des den Innenraum des Gefassbiindelbogens er-

fullendeu Gewebes in Ansjiruch genomraen.

Die von diesen 5^7 Zellen erzeugten verticalen

Eeihen sind mit Bestimmtheit auch im vollig erwach-

senen Blattstiele noch zu erkennen, obwolil wi^gen fol-

gender Umstandc sie auch leicht ûbersehen werden

konnen: es tritt namlich bei der weiteren Entwicke-

lung des Blattstiels ein starkes Breitewachsthum auf,

durch allerwarts gerichtete Querwiinde, des den lialb-

kreisffjrmigen Raum erfilllenden Gewebes. Da aber

gleichzeitig ein starkos Wachsen der schon vorhandc-

nen als auch dei- zwischeu den alten, neu angelegten

Gofassbiindel stattfindet, so wird dadurch der nach lu-

nen vorspringende Theil des parenchymatischen Gewe-

bes allmajilich von den Gefassbiindeln umringt, welche
\

endlich in einem Kreise umstellt ersclieinen und, dem I

crsten Anblicke nach , einen geschlossenen Ring bil-
|

den. Eine aufmerksarae Betrachtung des zur Halfte
;

entwickelten Blattstiels lehrt aber, dass der Ring nicht

geschlossen, sondern oben offen ist und weist sogar
|

ausserdem noch eine Umbiegung seiner beiden nach

oben gekehrten Enden nach aussen zu, in der Riclitung

der sich von den beiden Enden der Oberseite des

(^uerschnitts lieranbildenden, oben erwàhnten, Her-

vorragungen nach. Der Gesammtumriss des die Ge-

fâssbiindel enthaltenden Gewebestreifens stellt also auf

dieser Entwicklinigsstufe die Form eines Hufeisens

dar, welches, im vôllig ausgewachscuen Blattstiele, in

Tome XXI.

Folge des Ubergangs ins Dauergewelie der die Gefàss-

biindel trennenden Zellen, sich in zwei ganz verschie-

dene Theile: in einen Kreis von Gefasslniudeln und

zwei ausserhalb des Kreises, in den beiden Hervorra-

gungen gelegenen Gefàssbiindel auflost.

Die hier geschilderten Verhàltnisse sind besonders

in der Hinsicht noch intéressant, weil wir, soviel mir

wenigstens bekannt ist, darin das erste Beispiel von

einem, die Axe eines fertig gebildeten Organes ein-

nehmenden Gewebe vor uns haben, welches, von aus-

sen herstammend, in seine définitive, centrale Lage
dadurch, dass die inneren Schicliten es allseitig um-
wachsen, gelangt.

Nachdem ich mich vergewissert habe, dass aile von
mir untersuchten Organe analoge Initialschichten auf-

weisen, habe ich mich zum Studium dos Stengels ge-

wandt und obgleich ich mit dieser Untersuchung noch
nicht zu Ende bin, will ich folgende von den erhalte-

nen Resultaten erwahnen: 1) Es wird mir wahr-
scheinlich, dass auch der Stengel sich in eine Anzahl
Initialschichten wird zerlegen lassen, da die meisteu

seiner Gewebe aus je einer Zellenschicht entstehen.

Unzweifelhaft ist es fiir die Epidermis, die auch fiir

immer oinschichtig bleibt. Die primare Rinde ist

ebenfalls aïs Theihingsprodukt einer einzigen Schicht

anzuschen, da schon Sanio es fiir eine betrachtliche

Anzahl den verschiedensten Familien gehorendcn

Pflanzen nachgewiesen bat und von mii' dasselbe Ré-
sultat an Fhascolus vulffaris erhalten wurde. Ferner
hat Sanio fiir die von ihm untersuchten Fâlle nach-

gewiesen, dass sowohl der primitrc Bast aie auch das

Xylem aus je einer Zellenschicht entstehen, dass also

ein jeder dieser Theile des Gefassbiindels seine eigene

Initialscliicht anfzuweiscn hat. Die Selbststiindigkeit

dieser Theile des Gefassbiindels ofïenbart sich in

hochst auffallender Weise im Hypocotyle beim Ûber-
gang des Stengels in die Wurzel, indem, den Unter-

suchungen von Dodel und Van Thiegem nach, sie

nicht nur ihre gegenseitige Lage ilndern, da sie ne-

ben und nicht iiber einander, wie im Stengel zu ste-

hen kommen, sondern noch aus ihrem Zusammenhange
dadurch gebracht werden, dass die Xylembiindel eine

Drehung von 180° um- ihre Axe ei-leiden, die Bast-

biindel dagegen gerade bleiben.

2) Weiterer Analogien des Stengels und der un-

tersuchten Organe mich enthaltend — will ich zum
10



147 ISulletin de l'/tcadëniio Impériale 14S

Schlusse uof.h ilber die Entsteluuig tkr Bliitter uiul

der Knospen an dem Vegetatiouspiuikte Folgeiules

berichteu: Es lilsst sich ganz bostiinmt nachweisen,

dass sowolil die Blattcr als die Knospen aus dem von

Hanstein als Periblem bezeichneten Zellenschicliten

entsteheu. Dieser Beobaditung Haustein's nieine

voile Anerkennung ziisagend, sehe ich micli genô-

tliigt, auf dieso Thatsaclien gestûtzt, seiner Lehre

vun der Differenziriing der Gewebe im Vegotations-

punkte zu widersprerlien. Es ist meiner Ansicht nach

nicht riflitig, die im Végétâtionspunkte unter der

Epidcrmis gelegenen Zellenschiehten, aus denen die

Bliitter sammt deu Knospen gebildet werden, denje-

nigeu Zellenscliicbten gleichzustellen, die die primare

Rinde des Stengels bilden und sic unter einandor

identificirend, mit dem gemeinsamen Namen — Pe-

riblem zu bezeichnen. Wurden dièse Gewebeschicliten

morphologiscli einauder gleicliwerthig sein , so liatten

sie aucli im Blatte und in der Knospe nur ein der

primaren Rinde entsprechendes Gewebe erzeugen

kônnen. Die Heranbildung der Gefilssbiindel aus ili-

nen ist, meiner Ansicht nach, ein unwiderlcglicher

Beweis fiir die Unriclitigkeit der von Hanstein- gezo-

genen Parallèle. Die Zellen dieser Schichten sind viel-

mehr als Zellen von hôhorer Potenz, als diejenigen,

welche die primare Rinde bilden, zu betrachten, da

sie in sich den Keim der aus ihnen spiiter sicli heran-

bildenden Zellen der primiiron Rinde und aller inne-

ren Gewebe der Blatter und Knosi)cn beherbergen.

Das Hauptergebniss der hier zusammengestcllten

Resultate besteht also darin, dass aile vou mir bis

jetzt untersucliten Organe in ilircr erstcn Période

der Entwickelung cine bestimmte Zahl Initialschich-

ten, die den Keimblattern des Tliierorganismus ent-

sprecheu, aufweisen und ans letzteren endlich durch

Theilung ihrer Zellen die verschiedenartigen Gewebe

hervorbringen. Die vorliegende Untersuchung ist nur

als der erste Schritt auf doui Gebiete der Erforsc.liung

der Initialschichtenbildung im Pflanzenreichc anzu-

sehen, welche letztere destp erwiinschter ist, da da-

durch nicht nur eine fcstoro Basis fiir vergleicliend

anatomische Untersuchungen, sondern auch nocli eine

neue wichtige Analogie in der Entwickelung der

Pflanzen- und Thierorganismen gewonnen wird.

St. Petersbnrg, 5. (17.) October 1875.

Ueber die Erwiderisng des Herrn Qeorg Curtius. Von

A. Nauck. (Lu le 14 uutobic 1875.)

Auf raeinen im Bulletin XX p. 481— 520 odcr in

den Mélanges Gréco-Romains IV p. 1 — 57 erschie-

nenen Aufsatz iiber den ersten Band des Gi'iechischen

Verbum von G. Curtius liât dieser in den von ihm

herausgegebcnen Studien zur Griechisclien nud La-

teinischen Grammatik Bd. VIII p. 316 — 334 eine

Erwiderung folgen lassen, die ôffentlich zu besprechen

ich Icdiglich deshalb micli entschliesse, weil in dersel-

ben gewisse Tliatsachen geflissentlich entstellt zu sein

scheinen.

S. 316 lesen wir: '<-Bii dent wolilvcrdknten Anschn

mcines llccensenten halte ich eine kurze Antwort auf

seine Krilik fiir ang'cmcssen.n Ob der Verf. es fiir an-

gemessen hielt nicht anders als kurz zu antworteu oder

mir eine Antwort schuldig zu sein glaubtc , die in

Folge ich weiss niclit welcher Erwagungen oder Um-

stiiiule kurz ausfiel, ist aus seincn Worten schwer zu

errathon: kurz hat er sich gefasst weniger dem Um-

fang als dem Inhalt nach, sofern er die Mehrzald mei-

ner Bcmerkungen unerortert lasst, andere nur ober-

flaclilich berûlirt. Entschieden unrichtig abcr ist es,

wenn er micli als seinen Recensenten bezeichnet: ich

bin in dieser Eigenschaft niclit aufgetreten, habe viel-

melir ausdriicklicli erklart dass ich darauf verzichtete

liber den Werth des Curtiusschen Bûches eiu Urtheil

zu fàllen und nur einige Bcmerkungen mittheilen woUte,

die andoren vielloiclit von Nutzen sein konnten, um

iiber die Brauchbarkeit der Arbeit ein Uitlieil sich

zu bilden. Iliernach wird es niemand befremden dass

ich nur giwisse Einzelheiten aus dem Griech. Verbum

von Curtius besproclien hal)e, auf das eigentliche Thema

desselljcn dagegen nicht eingegangen bin: wobei ich

einem Grundsatz huldigt'^ den andere vielleicdit fiir

sehr engherzig lialten,

Der Verf. glaubt den Grund ermittolt zu liaben,

der micli zum Abfasseu meiner Bcmerkungen bewog

(S. 316 f.): civie sollte man sich die schune Gelcgen-

heif entschlûpfen lassen, die nothwendigen Màngel einer

voddufigcn Beivàhmng des Sprachgebrauchs su Klagen

ûber Ungeimuigheit ausznheuten, ivie sie gegen einen

ucomparativen» gerichtet, immcr noch von viclen mit he-

sonderer Lust geîesen werden!» Warum ich einige Be-
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merkungeii iiber das Buch von Cuvtius verôffentliclite,
|

dariiber glaube ich wedcr ilim nocli soiist joraaiid Kc-

chenscliaft sfluildig zu sein, sofern jeder der als Schrift-

steller auftritt, nnd soniit aucli Curtiiis freie Mei-

nungsausserungpn tiber seine literarischen Tliaten oder

Unthaten sidi gefallen lasssen muss: indess liabe ich

auch keinen Grnnd die Motive meiner Bemerkungen

geheira zu l)alten. Hegte icli ein absondeiiiclies Ver-

langen gegen einen «comparativen» zu schreiben, so

konnte icli diés schon friiliev thun: auch in alteren

Arbeiten von Curtius wiirde ieli Stoff genug gefunden

haben, wenn micli nach solchen etwas wohlf 'ilen Tri-

umplien geliistet batte'). Irrtliumer von Cuvtius bât-

teu mich wohl kaum zum Sclireiben angeregt, wenn

nicht etwas anderes hinzugekommen ware: icli meine

den abspreclienden und scliulnieisterliclien Ton, mit

welchem Curtius in seinem Griechischen Verbum niclit

etwa nur mich, sondern selbst Mannei' wie Ehnsley ab-

zufertigen sicli herausnimmt''). Vorzugsweise ist es die

1) Man lesc z. B. was Cuvtius in ileu Erliluterungeu zu seiner

Schulgrammatik (Prag 1863) p, 5r, iibor die Genitive auf -oo bei

Homer vorlriigt. Buttmanns Vermuthung dass statt cou (B 325. a 70)

vielmohi- po zu schreiben sfà, bpzeiclinet cr als recbt wabrschein-

lich, eben so gewisse Vorscblilge von Ahrens, welchor Od. x 36. 60

AîoXoo statt AloXôu verlaugte und ahiilicbes anderswo. Dagegen wird

es als cine auf Verkcnnung der Ilomerischen Spracbe beruhonde

Uebertreiliung geiiigt, wenn Léo Mcyer derartige Foi-men empfeble

selbst um versus spondiaci, «die der Homeri-cbe Dialekt gar uicbt

unbcdingt verscbniâbt», zu eutferneu, z. B. ôr,(Aoo çriF-i? Od. ç 239.

Die Emendation (Îtjijloo cpiîpit; riihrt her nicbt von Léo Meyer, son-

dern vou Ph. Buttmann (Ausf. Sprachl. I p 183), woriiber Curtius

durch den von ihm selbst citirten Abrens Kheiu. Mus. N. F. II p.

161 sicb liclohrcn konnte. Vôllig unbegreiflich abcr ist dio Naivetât,

mit der bebauptet wird, dass der Homerische Dialekt versus spon-

diaci gar nicbt unbediiigt verscbmaJio Mit dem «Dialekt» zwar bat

derSpondeus im fiinften Fusse des Hoxanieters ganz und gar nicbts

zu thun; abcr dass .50 geunnnte versus spondiaci bei Homer keiues-

wegs unrrbijrt oder selten sind, dies ist eiiic allgeniein bekannte

Tbatsacbe, iiber die wir durcbaus nicht von Curtius belehrt zu

werden braucblcn Gleichwobl ist dor Versausgang Stuj.ou tprïn'.?

von Buttmann und schon viel fruber von Barnes mit vollstcm

Eechte beanstandet worden : cbeu so unzuliissig sind bei Homer

Versausgânge wie cl'aa' "Exrup oder r,à ôtav u. il. Waruiii dies so

ist, lasse ich fiir jetzt unerijrtert. Will Curtius iiber dièse ihm wahr-

scheinlicli sebr gleichgiltige Frage sich untcrrichten, so empfehle

ich ihm nachzulesen was A. Ludwicb âc hcxamctris poetariim Grae-

coriim fpondiacis (Hîilis 1866) p. 3G — 44 zusammengebracht bat.

Freilich wûrde es mich nicht bel'remden, wenn Curtius nach einer

Durcbmusterung des von Ludwicb angehiiuften Materials bei seiner

Ansicht vcrbarrte, Od. ? 239 sei <5ir,ij.ou cp-n|J.i; uiianfechtbar, weil

der Homerische Dialekt versus spondiaci gar nicht unbedingt ver-

schmâbe.

2) Ein Beispiel wird genûgcn, um dasVerfabren von Curtius zu

charakterisii-en. Im Griech. Verbum I p. 135 lescn wir, die Abnei-

guug gegen schwere Diphthonge habe selbst bei den Attikern For-

men wie aûatvov, eîxaÇov (nebcn -fixa^ov), eûpov liervorgebracht, wozu

Conjecturalkritik, gegen welclie er eifert: es scheint,

ei'wolle die pliilologische Kritik, welche von der hoclist

unzuverlassigen Tradition unsercr Handschriften viel-

fach abzuweiclien sich gedrungcn sieht, sclilechtweg

beseitigt sehen. Ein solches Beginnen ist begreifiich

bei einem der zu phihih^gischer Kritik niemals ange-

leitet worden ist, in den Augen aller Urtheilsfahigen

erscheint es als kindische Thbrheit. I)a aber die Zahl

der Urtheilsfahigen, besonders wo es gilt alte Vor-

urtheile aufzugeben, nicht eben gross zu sein pflegt,

so hielt ich es fiir durcbaus nicht iiberfliissig dem kri-

tiklosen Verfahren von Curtius entgegenzutreten. In

diesem Vorhaben wurde ich bestârkt durch eine im

Lit. Centralblatt 1873 erschienene Anzeige des Cur-

tiusschen Verbum, welche das Buch als die reifste

Frucht vieljahriger Studien verherrlicht und der clas-

sischen Philologie einen dankbaren Empfang dieser

unschatzbaren Gabe dringend anempliehlt. Solchen

Phrasen gegeniiber schien es geboten das pliilologische

Publikum durch Anftibrung von Thatsachcn aufzukla-

ren. Endlich bestiminte mich noch ein andrer Grund

zur Verijffentlichung meiner Bemerkungen: it])er meh-

rere Griechische Verba, wie àTC[*.dv, yeymvscv ,
Xo'J-

in einer Anmerkung die Nachweisungen folgen : <• VgL Lobech ad

Phryn. p. 140 mid gegen Elmsle>js pedantische Gleichmachern {ad

Mfd 100) ad Aj. r. 120. Zu diesem Verse hemcM Dindorf, dnss das

Aiigmevi in cupoM dem La. des So2>hol;les vôUig fremd sei. EpJgra-

phisches Material bietct Wecldein Curae cpigraphicac .?3. » Bekannt

lich war Elmsley ein Kritikcr ersten Ranges, ein Kenuer des Atti-

cismus wie kaura ein auderer, endlich der feinste und sorgfitltigste

Beobachtcr unter allen Philologeu die sich je mit der Griechischen

Litcratur bcscbiiftigt halien. Wenn Curtius Beobachtungen eines

Elmsley uugepriift von der Hand weist als Produkte einer pedanti-

schen Gleichmacherei, so inijchte man glauben dass er Elmsley's

Arbeiten entwedcr nicbt gelesen oder nicht verstanden habe :

sicherlich beruht ailes was Elmsley veriifîentlicbt bat, auf griind-

licbeii und unifassenden Studien, Dass er im vorliegonden Falle

vollkommen richtig urtboilte, wcuu cr bei Sophokles und Euripides

£'jpcv verwarf. ist wie Dindort's so auch meine Ansicht. Die Autoritilt

des Tjaur. kommt, was Sophokles betrifft, fiir die Wahl zwischen

TfjpoM und Eupov ganz und gar nicht in Bctracht. Dio Verweisungen

auf Lobcck ad Phryn p. 140 und ad Soph. Ai. 120 waren fortzulas-

sen, da Lobeck lediglicb das Schwanken unserer Codices zwischen

Eupov und T,u?ov constatirt. Die Entscheidung der Frage bangt aus-

schliesslich ab von inscbriftlichen Zeugnissen. Statt mit der Wen-

dung «Epigraphisches Material liefet Wecldein» den ïhatbestand zu

verdunkeln, hiltte Curtius sagen sollen, dass wir auf Grund der bis

jetzt bekannten Attischeu Inscbriften schwerlich umbin kôunen For-

raen wie eupov, eùpïjiiat u. dgl. mit Elmsley fiir unattisch zu halten.

AVecklein wenigstens kommt zu diesem Uesultat: «niiUa potest esse

duhitatio quin reteres Attici in vjfioxf,) et simitibus vcrbis auctam

formam, certe usrpie ad 01. 106 fère, adhibuerint». Oder ist es eben

nur t( pedantische Gleichmacherei", wenn wir ans den Inscbriften

feste Regeln zu gewinnen sucheu gegeniiber der in unseren Hand-

schriften herrschenden Willkiir?

10*
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stv, glaubte ich auf Grund eigenev Forschungen die

herrschendon Ansichten berichtigen zu koniien und

hoffte somit aucli denjenigen Leserii meines Aufsatzos

cinen Dienst /u erweisen, welche fur die Darlegung

von Ungenauigkeiteii oder IiTthiimern cines «compa-

rativcn» sicli wenig oder gar niclit iiiteressiren.

AVeiter sagt die Erwiderung S. 317: "Fiir den

lier dcn Ban dcr yriecliisclien Sprache darstcllen wïll,

ist es von hôchster WicMigkcit die versckiedenen Haïqi-

perioden der Sprache zu unîerschciden. — Dagcgen giht

es andere, so zu sagcn, rein sfotisfische Gesicldspiod.ie.

die hei einer Aufgahe tvie die meimge gar nicld in Bc-

traclit kamen. Sammlungcn von Verlalformen in dcni

Sinnc zu veransialfen , dass ich ttiva iihcr den guten

Alticismiis Auskunft gale, oder KritUcern Moterial (???)

fïir ihrc Vcrsuche an gricchischen Texten , oder gar

Gymnasialk hrcrn IS'otizi n fur die Leitung der gricchi-

schen Exercitien gcihc, das ist mir nie in dm Sinn ge-

kommen». Nacli S. III f. des Griecldsclieii Verbura

wollte Curtius vor allem die einzelaen sprachiiclion

Ersclieiuungeu in eiuer gewissen VoUstandigkeit vor-

fuhren: ich wunschte, er liatte dies in Bezug auf das

Griechische Verbura gethan, ohne sich irgend wie dar-

iiber zu beuniubigen, welche Anwendung andere von

seinen Mittheilungen zu machen sicli veranlasst selien

kônnten. Zuverlassige, auf sorgfiiltigem und namentlich

krittschem Studiuin der erhaltenen Quellen beruhende

Nacliweisungen iiber die in den einzelneu Periodon

gebrauchten Verbalfonucn wiirden natilrlicli fur die

Kenntniss des Atticisnuis, wie fiir die Operationen der

Kritik, wie fur die Correctur von Scliiilerarbeiten in

gleicher Weise braudibar und 1 1 wUnscht sein. AVenn

Curtius dagegen dasjenige was wir iiber die Griechi-

schen Verba zu wissen vermogen, vielfacli unvollstilndig

und ungenau, theilweise auch fehlerhaft- angibt, sodiir-

fen wir beliaupten dass er seiner Aufgabe niclit liin-

lânglich geniigt habe, und namentlicli werde ich bei

der in meinen Beuierkungen (Bull. XX p. 484 oder

Mél. Gr.-Rom. IV p. G) ausgesprochenen Ansicht ver-

harren, dass Curtius in Betreff dcssen was die das-

sische Philologie fordert, Vorstelliuigen bat, die ich

nicht theilen kann.

S. 318: «Ansserdem mussten manche nâhere Anga-

ben iiher Tempusformen, welche im ersten Bande noch

nicht erorteri iverden, deni zivciten vorhchalten hleihen.

So wurde z. B. das scltnc etutcov S. 23C nur vorlàufig

envdhtd, um den Charakter des Verbums zu belegcn.

Ersf hei (Megenheit dicsrr Aoristbildung wird der ge-

nauere Nnckwcis folgen.n Was im zweiten Bande des

Griechischeu Verbum iiber ètuttcv kiinftig zu lesen

sein wird, ist uns unbekannt: wir konnen uns nur hal-

ten an das was der erste Band bietet. Hier stelit:

«tùtitu, a 561, diirch die gimze Grdcitàf iihlich. Ituttov

(Eurip.), è'ïÛTzti'j il 421, tu'tïo;, TÛ[;.ri.avov u. s. iv.»

Wer dies liest, nuissglaubon, ètut^ov werde von Euri-

pides wiederholt gebraucbt: factisch aber ist èxurev

nur an eiuei' einzigen Stelle dièses Dichters (Ion 707)

iiberliefert, deren Eichtigkeit von Badliam luid Her-

werden in Zweifel gezogen wird. Don Aor. exur.ov vor-

làufig zu erwahnen lag tibei-haupt kein Grund vor, da

der Charakter des Verbum sclion durch das Home-

rische èx'JTîïiv hinreichend belegt wird: soUte dennoch

ÈTUTcov voi'lilufig erwaliut werden, so war es als zweifel-

haft oder mindestens als ganz vereinzelt zu bezeichnen.

Eben da: aB(obachtungen dagegen wie die, dass

-sfâo^tat, uber das S. 383 gcsagt wird afast nur bei

Aristophancs», auch einigemale bei andern Komikern

und zweimal sonst vorkoîmnt, tvird man in mcinem Bûche

ivold cbenso wenig vermisscn wie Nancks feine Bemer-

kungen iiher die eitphcmistischcn Wcndungen, durch die

das unsanhcre Wort gdegcnilich umgangen wird.-» Auf

Curtius' Behauptung, rJgho\mi finde sich fast nur bel

Aristophanes, entgegnete ich, dièse Bemerkung wiirde

ûbcrfliissig zu nenuen sein, wenn sic nicht unrichtig

ware. Jetzt wendet der Verf. die Sache so, als liiittc

ich eine môglichst voUstaudige Auffiihrung der fiir das

Verbum Kéç8o\xai nachweisbaren Belege und eine An-

gabe der dafiir gebrauchten Euphemismen von ihm

erwartet. Es liandelte sich nicht um das was Curtius

zu sagen verabsilumt liât, sondern um eine hochst iiber-

fliissige und obeneiu falsche Augabe seines Bucli£s.

"Was soll man zu einer Polemik sagen, die in solcher

Weiso den Thatbestaud entstellt?

Auf derselben Seite lieisst es weiter: «die SuUili-

tâfen liber die Gebrauchsunferschiede zwischcn den Tem-

poravon cttum ilberlasse ich getrost philologischen Fein-

schmeckern.» Curtius iibcrsetzt ffxûetv dui-ch «steif

steheu» (Griecli. Verbum I S. 150). Barauf bemerkte

ich, axûetv sei erigere, erecfum esse dagegen éo-xiotevai.

Dièse Behauptung war entweder zu widerlegen oder,

falls dies nicht geschehen konnte, als die Berichtigung

eines groben Fehlers entgegen zu nehmen. Curtius



153 des Sciences de Saint" Péferaboiirg-. 154

thut wedor das eine noch das andere, soiiderii tiiidet

solcho, Unterscheiduugen zu subtil : icli deiike , der

Unterscliied zwischen dem Praes. Act. und dom Perf.

Pass. ist eine ziemlicli liandgrcifliclie «Subtilitat».

Unmittelbar darauf ûberrasclit uns folgende Wen-

dung: nMif Bcschânmng fytiUch ijeskhe ich ein ivirUicli

nicht gewusst zu haben , dass ^oi^ùWm von Meinckc in

eine Stelle des Hipponax «dnrch Conjecture in den Vers

gebrachf ist. Man wird abcr anch -woM olme dies Wis- !

sen skh crlanhen diirfen ein Buch nher das grleclnsclie
\

Verhumzuschreihen». Die von Curtiusmit Anfiihrungs-

zeiclienverselienenWorte«durch Conjectur» sind nicht

ganz zutrcffend: Meinekes durcii den Sinn wie durch

das Metruiu geforderte Aendernng ]j.o'.^6\\iiy statt

[j-ot JJ.Ù XotAEw wlirde icii niclit als eine Conjectur be-

zeicluien, sondern als eine einleuchtende Emendation,

und vielleicht liàtte aticli die Erwiderung weder den

Ausdruck «Conjectur» noch die Anfiihrungszeicheu

gebraucht, wenn nicht neben dem Eingestandniss der

Beschàinung das Vergelien sclbst als ein mogliclist

geringfiigiges hàtte dargestellt werdeu sollen. Wollte

Curtius dem Gefiihle der Bcschamuug Ausdruck ge-

ben, so boten ihm meine Bemerkungen bci weitem

auffallendere Belege seiner mangelliaften Kenntnissder

Griechischen Verbalformen.

S. 318 f. wird behauptet, ich mâche es dem Verf.

zum Vorwurf, dass er seine Nachweise «fast nur» (ge-

nauerwiirdesein«zum bei weitem grosstcn Theile») aus

dem cornu copiae von Veitch entnommen habe. Dass

Curtius dies Buch durchgiingig benutzt hat, v.ird ihm

niemand zum Vorwurf machen; im Gegentheil kônnte

man es nur missbilligen , wenn er die wackere Arbeit

von Veitch vernachlâssigt batte. Zum Vorwurf aber

gereicht dem Verf. dies, dass er fast iiberall nur so

viel weiss als Veitch bietet, und besonders dass er die

Sammlungen des fleissigen Englanders ohne V 'rstand-

niss, ohne Genauigkeit und olme eigenes Urtheil aus-

beutet: woriiber ich auf Anlass der Verba rratçu, Spâo--

ao^rti, àxïo[iat gesprochen habe Bull. XX p. 505.

506. 514 Oder Mél. Gréco-Rom. IV p. 30. 37. 49.

S. 319: ((Fiir Homer, Hesi/cMus und Herod'/an sind

ausscrdem meine Sammlungen von Veitch vôlUg unab-

hangig. » Es liandelt sicli hier nicht um die Sammlun-

gen, sondern um ein Buch von Curtius. Die im Grie-

chischen Verbum gegebenen Nachweisungen aus Ho-

mer scheinen von Veitch nicht voUig unabhilngig zu

sein"). Was den Grammatiker Herodian betrifft, so

habe ich ehemals gezeigt dass Curtius die zur richti -

gen Benutzung der Ausgabe von A. Lentz nôthigen

Erfordernisse nicht besitzt (vgl. Bull. XX p. 502 f.

Oder Mél. Gr.-R. IV p. 32 f.). Lentz hat seinen He-

rodian in willktirlichster Weise mit Byzautiuiscben

Zuthaten versetzt: um zu ermitteln was in diesem

Bûche von Herodian, was von spâteren Grammatikern

herrûhrt , ist ein bestitndiges Zuriickgehen auf die

Quellen unumganglich nothwendig. Da Curtius in die-

sem Gebiet nicht hini'eicliend bewandert ist, mochten

wir ihm rathen die y,aio\i-x.ii Tïçoo-oSia des Lentzischen

Herodian als nicht vorlianden zu betrachten, die iib-

rigon Schriften dièses Grammatikers moglichst selten

zu citiren. Was Curtius eudlich aus dem Lexikon des

Hesyciiius herauszulesen vermag, kann man aus einem

Belege crsehen (vgl. Bull. XX p. 503 f. == Mél. Gr.-

R. IV p. 33 f.). Hesychius sagt: ïi/avôv e'/Trîv. Daraus

wird im Gr. Verbum ein Prasens r^xâ-'^u erschlossen,

wahr.^nd sciion Alberti erkannt batte dass hier der

Aorist là.'ity oder ïxa^jî^ vorliegt''). Dièse Unbedacht-

3) Fiir xsXaStov konute Curtitis Gr. Verbum I p. 385 drei Home-

riselie Stcllcu anfiiliren: er erwiihnt weder S 57G noch p 421, son-

dern V 16, woinit <[> Iti geineint war. Eheii dièse Stelle (II. 21, 16)

linden wir augemerkt bei Veitch p ?.19. Seine Selbstliudigkeit wabrt

Ciirtius somit nur dariu dass er das richtige Citât seiner Quelle

falsch umsetzt: das 21. Buch der Ilias war durcb <t>, nicht durch Y
zu bezeicbncn. — In meinen Bemerkungen (Bull. XX p. 484 oder

Mél. Gr.-Iî. IV p. 5) wunderte ich micb weshalb gerade eine einzige

Homerische Stelle (N 25(i) die Auszeichuung genoss von Curtius als

Beleg fiir Èpx.o|j.at angefiihrt zu werden : jetzt sehe ich dass eben

dièse Homerische Stelle als Beleg fiir sp^oixat von Veitch p. 243

angeflihrt wird. Weitere Beispiele einer derartigen wohl kaum zu-

fâllii;en Uebereinstininiung aufzusuchen und nachzuwcisen scheint

niir nicht der ^liihe werth.

4) Was ich uber dièse Glosse des Hesychius in meinen Bemer-

kungen (Bull. XX p. 503 f. oder Mél. Gr.-K. IV p. 33 f.) gesagt habe,

mag iïlr Curtius uuverstiindlich gewesen sein. Statt seine voreilige

Scblussfolgeruug mit oder ohne Beschamuug einzugestehen, lâsst

er sich in der Erwiderung S. 321 also aus: «ob tinter zahUosen

Siwjularitàten bei Hesychius aucîl -îîxavsv als solche liimunehmen

und zu erUàren. oder anzuzwei/ehi und durch das aUseit bereite MiU

tel der Textverànderung auf das Maass des bekanntcren Griechisch

zuriickzufûhren ist, darûber entscheiden aile jene Jnstanzen des

SîJrnchgefuMs u. s. w. gar nichts ». Was berechtigt Curtius lîxavev fiir

ein Imperfectuni zu halteu und aus der Glosse des Hesychius ein

vôllig unerbôrtps Priisens irixàvu zu erschliessen, wiihreud die Er-

kliirung eï-nev lehrt dass der Grammatiker r,xatfi fiir einen Aorist

hielt? Ich habe gezeigt dass die Byzantiner latta durch eîirelv wie-

dergeben: also liegt wohl nichts njiher aïs anzunehmen dass Hesy-

chius statt TÎxavev s'-ev hiitte schreiben solleu x^''^^* ^'-'^^'' oder

È'xavEv E^irev. M. Schmidt vermuthet ^ xà'itt- tl-tt: ich begniigte

niich zu sagen dass das Eta in irixavev auf einem Irrtbum zu beru-

hen scheint, den vielleicht eine falsche Trennung der Worte ver-

anlasst bat, und dass wir zu einem sicheren Drtheil erst gelangeu

konuen, wenn die dem T,xav£v zu Grunde liegende Dichterstelle er-
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samkeit und Willkiir raahnt an einen Sclierz des vcr-

storbenen M. Haupt, wolcher mcinte, gewissen Lcuton

miisstc die Bcnutzung des Ilosycliius polizoilicli ver-

boton werden.

S. 319 f. : uNauck hann es niclit leiden, wcnn man

eine haiidschriftUch çint gesicJicrfe Lesart, die ihm aus

irgend einem Orundc nicM susagt , ' nherliefert' oder

'giit nherliefert' nennt.» Hier wird mir beigelegt was

ich niemals gesagt habe und niemals sagen konnte.

Dass jemand eine in den besten oder in den sclilecli-

testen Handscliriften stehendc Lesart als «iiberliofcrtM

bezeiclinet, dagegeii wird kcin vcrnunftiger Mensch

etwas einwenden. Wenn Curtius aber sagte, i^é-^ (statt

Ig^v)) werde bei Sophokles angefocbton «trotz guter

Ueberlieferung.» so bemerkte icli dagegen, dass der

Sophokleische Text weder im Laur. A nocli in irgend

einem andernderbisjetzt bekannten Codices gut iibor-

liefert sei. Jetzt erkliirt Curtius, der Ausdruck «gut»

sei in Bezug auf Handscbriften relativ: in einer Arbeit

wie sein Griecbisclies Verbura es sei , habe or unter

«guter Ueberlieferung» nielits audres verstelien kimnen

als die Lesart der besten Handscliriften, die wir be-

sitzen. Sind aun aber aile Handscbriften des Sopho-

kles sehr stark interpolirt und iiber aile Vorstellung

schlecht, so erweist sich das in den Woi'ten «trotz gu-

ter Ueberlieferung» entlialtene Argument fiir das feh-

lerhafte i]i.iv als durcliaus hinfàllig: die Worte «trotz

guter Ueberlieferuug» sind eben nur eineholile Plirase.

S. 320 zu Ende wird die Frage beriilirt, ob Soplio-

kles X£>.£t't».ixejov oder Xzld'^^z'ia geschrieben habe.

Zwar ist von dieser Frage in meinen Bemerkungen

mittelt wird. Nicht aiso habe ich zu dcm «allzeit herpiteu Mittel

der Textverândening » gegriffen. sondern nur das kritiklose Ver-

ifahren von Curtius geriigl, der aus der Glosse des Hesyohius ein

Prâsens iixâvto zu erschwindeln sich fiir befugt hait Dass falsche

Trennungen oder Vcrbindungen der Buchstaben bei Hesychius an

der Tagesordnung sind, ist hiureichend bekannt. I>ahiu gehOren

Glossen wie âfiaXenJSaXoç (statt ï-jj-a ôè x£),aSoç), àaçâua (statt 'à.

c(pàÇ£i)i Saiàtii) (ans à-oXEit?â£Ïoa tf aîà^u), xc(p5[Aoio [A-Jpivc; (aus

7îoXuoxtipâ|Jioio Mupivïji;), natppr^v (aus O'jzot' êfià 9pT,v), (AuXwra-ov

(aus &Ti ô' aL(j.'jXÛTa-ov), io53sv (statt siuiev), TrtTiixia (aus T!X7i:iTi|j.ia)

u. ahnl. Wer von dora Texteszustaud des Ilesyrhius nichts weiss

und tbeils dcm ûberlieferlen Buchstaben bliudlings vertraut, thcils

seine eigenen Phantasien einfliessen liisst, kann allerdings aus die-

sem eben so vielseitigen und reichhaltigen als fehlcrhaft ûberlie-

ferten und von abentcuerlichen Verkehrtheiten wimmeluden Lexi-

kon ganz unglaubliche Wunderdinge herauslesen, die dem xovi, ô(/,

TCoil, das Lobeck Aglaopb. p. 775 ff. in so ergotzlicher Weise iro-

nisirt bat, als ebenbiirtig an die Scitc gestellt werden diirfen. Um
in rechter Weise den Hesychius zu benutzen, bat man sich vor allen

Dingen vertraut zu raachen mit dem «bekannteren Griechisch».

nicht die Rede gewesen; da aber die Angelegenheit

sicli kuiv, erledigen liisst, so bin icli niclit abgeneigt

die Aufstellungen von Curtius zu bericlitigen. Fiir die

erste Person Dualis passiver Flexion gibt es aus vora-

lexandrinischer Zeit, wie Elmsley erkannt bat, im giin-

stigsten Falle drei Beispiele der Endung [j.s'iov, niira-

lich 7:£p'.S«iJ.£^ov II. «P 485, ^zXzi^^zto^ Soph. El. 950,

cp[iMli.£':ov Phil. 1079. Dièse drei Formen sind so ge-

stellt, dass der Vers aucli T:îp'.86)iJ.îïa, XeXet'iJ.p.E^œ, op-

[j.oiJLjja gestattet: wonacli Elmsley die Berechtigung

der Dnalendung pLî^ov in Zweifel zog. Anders urtheilt

Curtius Gr. Verb. I p. 98, der auf Anlass dieser Frage

einneues kritisches Princip aufstellt: «verniinffigc Kri-

tik tvird in singulàren Formen, ivenn sic nicht gcgen die

Analogie sind, immer geneigf sein étiras nUerfhiindichcs

zu erhlickenB. Betrachten wir die Ueberlieferung der

drei erwahnten Stellen, so zeigt sich dass die Endung

[j.e'iov an keiner derselben voUkommen verbiirgt ist: 1*

485 existirt die alte Variante 7U£p[8ûiJ.îïa (so Schol. Ar.

Ach. 771. Eq. 791. Nub. G44. Hesycb. v. SeG^oI, El.

950 steht À£X£t'[j.[i.£^a in einer Miinchener, Phil. 1079

opiJ.M[j.£'ia in einer FlorentinerHandschrift. DasUrtheil

iiber die diplomatische Ueberlieferung der beiden So-

phokleischen Stellen hilngt zusammen mit der Frage, ob

der Cod. Laur. A als die einzige Quelle misères Sopho-

kleischen Textes anzusehen ist oder nicht. Dièse Frage

liât raicli begreiflicher Weise seit Decennien lebhaft in-

teressirt: ich bin, im Widerspruch mit Cobet und

Dindorf, der Ansicht dass der Laur. A fiir die Sopho-

kleische Kritik nicht allein ma^issgebend ist (vgl. Jahrb.

f. Philol. 1862 p. KiO - 171). Consequeiiter Weise

kaiin ich nicht umhiii zu behaupti n dass fiir die frag-

liche Endung p.E'iov niclit ein einziger sichcrer Beleg

aus vorale.xandriuischer Zeit uns bekannt ist'). Unter

diesen Umstanden wird nach meiner Ansicht eine «ver-

niinftige» (d. h. behutsame) Kritik an den bezeichne-

ten Stellen sich fiir die Endung ^sta entscheiden,

1J.£jov dagegen als noch nicht hinreicliend bcglaubigt

vorliiutig von der Hand weisen. Dafiir spricht noch

ein iiberaus wichtiger Umstaud, den ich bei Curtius

5) Zuweilen haben ncuerc Kritiker die Endung (asSov alten

Dichtern zugeeignet. Dabin gehôrt, was Elmsley Ar. Ach. 733 er-

wâhnt, in Plut. 447 contra omnes lihros, quantum scimus, post àico-

X'.Tovxe Fracinus 9£-j?oi.u.£5av invexit : desglcichcn aizâ irsp -ovea>-

licâov K 70 nach Bentley, è<pt£[A£ts5ov Soph. Oed. R. 1055 nach M.

Schmidt iui Philol. XVII p. 415. Selbstverstandlich kann ich keine

dieser Acnderungen fur zulâssig erachten.
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merkwûrdifier Wciso iiiclit orwiiliiit tiiide uiid daniin

zur Spracli(> briiigen uiuss, so sehr es mir auch \vi-

derstrebt aiif eiu mir fremdes Gebiet hiiuiber zu grei-

fen. Im Sanskrit besteht zwischen der 1 Dualis uud

der 1. Pluralis Med. eiii Unterscliied: aber dieser Uu-

terscliied ist von der Art, dass er im Griccliischen

verscliwiudot , dass fiir das Griecliische eine und die-

selbe Endung fiir beide Niimeri sicli ergibt und zwar

die Endung jj.î'ia. Was also Elmsley oline Kenntniss

des Sanskrit lediglicli ans sorgfaltigeni Studium der

Griecliisclien Literatur folgerte, dass die Endung jxzjov

eine Erfindung der Alexandrinischen Grammatiker sei,

dies wird durcli die Spraclivorgleiclunig in iiberrasclien-

der Weise bestiitigt, sofern die von Elmsley angefocli-

tene Endung dem Sanskrit zufolge sicli als durcliaus

unberechtigt erweist. lu der Tliat ist dies der glân-

zendste Triumph, der Emsleys unvergleicidicher Be-

obachtungsgabe zu Theil werden konnte.

Was in der Erwiderung S. 320— 322 iiber mein

kritisclies Verfahren im Sophokles und Honier bemerkt

wird, lasse ich auf sicli beruheu ausmehrerenGrunden:

erstens gehort dièse Frage nicht hierher ; zweitens

wiirde eine detaillirte Begriindung der bci Sopliokles

und^Homer von mir vorgeuommenen odcr vorgeschla-

genen Aenderungen sich weder auf einigen Blattern noch

auf einigen Bogen gebeu lasseu , sondern ein ziemlich

umfangreiclies Werk erfordcrn; drittens wûrde ein der-

artiges Werk meinem Gegner schwerlicli etwas niitzen.

S. 322bezeicbuet Curtius die (cnur Soph. El. 21

vorkommende, aber scîwn dem Scholiasten zujener Stelle

und ' Herodian helannte und von letztercni mit einer

Stelle des CaUimachus belegte Fotm èp-sv» als liôclist

auÊfallend. Von welchem Scholiasten wird hier eigent-

lich geredet? Die fiir die Sopholdeische Texteskritik

in Betracht kommenden Scholien wissen von der bar-

barisclien Form s^ôv statt e'cT[j.ev nicht ein Sterbens-

wôrtchen. Herodians Zeugniss iiber e'iJ.ev spricht, wie

ich schon friiber gesagt habe, nicht fiir sondern gegen

die Soph. El. 21 iiberlieferte Lesart ûç évTaùîs' è^h,

da er è[i.iv nicht ans Sophokles, sondern nur aus Cal-

limacluis aufiihrt. Uebrigens wiirde die Autoritiit des

Grammatikers Herodian, auch wenn er El. 21 ^[xev

geleseu hiltte, in meinen Augen wenig bedeuteu, wie

ich z. B. Oed. Col. 19G die Lesart Xâou mit Dindorf

und Meineke fiir unrichtig halte «trotz guter Ueber-

lieferung» und trotz Herodian.

S. 323: «dei'selhe Sophokles hat gaiiz sinrjuUir an

zwei Sfdlen, neieli Natick fre'dich nur an einer, Treicli.

650, vor friiher digamtnirten Wôrtern den Hiatus zu-

gelassen». Seltsam dass Curtius in seiner Erwiderung,

statt meine Ausstellungen zu wderlegen, mit besonde-

rer Vorliebe auf l'ragen verfiillt, die weder das Grie-

chisclie Yerbum noch meine Bemerkungeu betreffen:

nocli seltsamer dass auch bei diesen willkiirlich her-

beigezogenen Allotria die gleiche llnkenntniss hervor-

tritt, die uns im Griecliisclien Verbuni iilierraschte. Bei

Soph. Trach. G50 ist a §e ol cpt'Xa 8âj)Lœp iiberliefert;

dagegen beruht ùvv Hiatus ots et El. 195 (falls dièse

Stelle geiueint war) auf einer unsichoren Vermuthung

von Hermann; die Haudschriften bieteu o't£ qoi ray-

/^âlyMw àvTar.œ, wofiir ich mit Heath ct£ -aYxà)->t"v

àvrata geschriebeii habe. Statt zu sagen xnacJi Nauck

freilich mir an einer Stelle» hâtte Curtius also sagen

soUen «nacli sammtlichen Haudschriften des Sophokles

freilich nur an einer Stelle». Und «gauz singulâr»

moclite ich den Hiatus vor ot bei Sophokles nicht nen-

nen: derselbe Hiatus fiudet sich bei Kratinus, ver-

muthlich auch bei Aeschylus und Euripides.

S. 323: «Die cdexandrinischen Granmiediker, ivelche

selbst kcine Duale gehrauchten, stellten fur die verhalen

Buale einen Kanon auf, der durch die vergleicliende

Spracliwissenschaft als ein urcdter eriviesen ist». Nach

C'urtius wurden die Griechen in zwei verschiedenen

Zeitrilumen im Gebrauch der verhalen Dualformen

unsicher (Gr. Verb. I p. 78 f.). Nichts anderes als

dièse Unsicherheit ist der «Kanon», den die Alexan-

driner aufstellten und iiber den Curtius nicht hinaus-

gekommen zu sein bekennt: in der That eine neue

Anwendung des Wortes «Kanon».

Im Griecli. Verbum I p. 78 sagt der Verf., nach-

dem er «Nauck und Cobet» Aeusserungen beigelegt

hat, die meines Wissens weder Cobet noch Nauck je-

mals gethan hat, auf die Dummlieit der Alexandiiner

zu schelten erscheine vielen Philologen noch immer

als Grossthat, atvdhrend sic doch andrerseifs nicht auf-

hôrcn fortivuhrend die gesammte griechische Sprache nur

durch alexandrinische Brillen zu hetrachten». Darauf

râumte ich ein, nach Abzug der von Curtius heliebten

Uebertreibung sei es richtig dass wir auf Schritt und

Tritt bewusst oder unbewusst von den Alexandrinern ab-

hàngig sind, fiigte jedocli hinzu, auch der im Lichte der

Sprachwissenschaft wandelnde Curtius sei keineswegs
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gesichert gegen die Anfechtungeu Alexaudrinischer Irr-

lehren. Jctzt eifalive iclizu moiiner Uebeirascliung, dass

ich Curtius ganzlicli missvcrstaiideu habe imd dass sein

Tadel gauz anders gemeint war. "Mit deii alexandri-

nischen Brillen (sagt die Erwid. S. 324) meintc ich,

ivas hei einigem Narkïenkcn ulch leicht erkeimcn licss,

nicht im entfernicsten die Ahhàmjigked urisnr Kcnnt-

niss des Griechischen von der (jelehrtcn Arbeit cines

Aristoplianes, Aristorch und ihrer Nachfolger, die an-

zufechtcn mir mcJit in dm Sinn komnd, sondern die

Anschnuungsrveise dieser Mcinner, ihre Meimmgen

liber die Spraehformcn und deren VcrhàUniss zu einan-

deru. s.iv., hirz die rein thcorefische Seite der antiken

Gramtuatik»: was cilautert wird durcli Anfûliiimg«r()^

lig ainnloser Ausdriicke, die tins von namhaften Gelthr-

icn fortwahnnd' aufgetiscld iverden»; Curtius meint

Ausdriicke wic «synkopirter Aorist, aufgelôste Formen,

verkûrde Formen der 3 PI. (s. B. -ev neben -r^aaM)

oder der Ferfeda und Flusquamperfeeta (iaiioi, ecxa-

aav), aeolisclies Digamnia, v. als Blndcvocal des Plus-

(piamperfeetsn. Also ausscMiesslicli oder vor/ugsweise

sind es gewisse Termini, die ihm bei vieleu Pliilologen

hôcblicli raissfallen? Das ist allerdings wenig, so wcnig,

dass ein gauz absonderlichcr Grad von Pédanterie er-

forderlicli sclieint, um so niclitige Quisquilien zur Spra-

che zu briugeu. Falls Curtius mit seiner vergleichen-

den Spracbunkenntuiss nichts weiter bescliafft als eine

geneuerte gianiuiatisclie Terminobigie, dann darf er

sich nicbt wundcru, wenn die Melirzabl der Philologeu

einen solcben Kleinkram einfacb ignorirt. Oder findet

er wirklicii dass an graraïuatisclien Termini etwas ge-

legen sei? gebraiicbt er in deni cben angefiilirten Pas-

sus nicbt selbst den «voUig sinnlosen» Ausdruck «Plus-

quamperfectum»? und meint er etwa dass «namliafte»

Astronomen, welcb(î die «vollig sinnlosen» Ausdriicke

«Aufgang und Untergang der Sonne» fortwiibrend uns

auftiscbcn, den Himmel durcb Knaksche Brillen be-

tracliten? — Einiges freilicb bleibt mir nacli dera Ge-

stândniss von Curtius befremdlicb : zunacbst dass er

liber die ibm missfallige grammatisclie Terminologie

nicht deutliclier sich àusserte; sodann dass ilun die

grammatisclie Terminologie in den Sinn kam, wo gar

nicht von cinem grammatischen Terminus, sondern von

gewissen bei den Attikcrn ira Gebrauch gewesenen

Dualforraen die Rede war; endlich dass es ilim beliebte

gerade Cobet und raicli fiir Termini verantwortlich zu

machen, bei deren Ertindung wir nicht betlieiligt ge-

wesen sind und in deren Anwendung wir beide, wenn

mein Gedacbtniss nicbt triigt, keineswegs uns hervor-

gethan haben.

Ein andres Missverstilndniss wird mir R. 324 vor-

geludten in Betreff der lait u beginnenden Verba. Auf

meine Worte: «S. 130 stellt Curtius die meines Wis-

sens neue Behauptung auf, dass die mit u beginnenden

Verba in der Regel nicht augraentirt werden», folgt

die Zurechtweisung: <(Ich liabe aher nichts der Art be-

haiipiet. Vieîmehr liabc ich nur darauf hmgcwiesen, wie

selten Verba, die mit X und u anlauten, uberhaupt in

Formen, welclic des Augments fàhig sind, vorkommen.»

Im Griechischen Verbum (I p. 130) sagt der Verf.,

es gebe von Verben mit (anlautendem) u in den Ho-

merischen Gedicliten nicht ein einziges Beispiel ei-

ner augmentirten Form, aucii in dev spatercn Sprache

mtisse man sie «mit der Laterne» suchen; er wisse

nur zwei sicliere vorzubringen , Aesch. Prom. 558

û^ivaîow und Anthol. VI, 2G5 U9avôv: ndcnn uppiÇeç

Fur. Tro. 10.20 kann nicht. mitsàhlen , da auch das

Stammwort li^pcç biswcilcn mit langer erster Sylhe vor-

komnd.» Wenn dièse Bemerkung niclit den Sinn ha-

ben soll dass die mit u beginnenden Verba in der

Regel unaugmentirt bleiben, so vermag ich ihr Uber-

haupt keinen Sinn abzugewinnen. In dem Verse Iv

Tctç AXeHavSpou yàp u^ptÇs^ hc^oiç Eur. Ti'o. 1020 ist

u'^ptÇE; mit demsclben Recbtc wic irix'3Ô(jLT]v, r,^s.q und

ahnlicho l'ormen als augmcntirt zu bezeichnen. Dass

u'PptLs; bei Eur. unter den augmentirten Formen der

mit u anlautenden Verba nicbt mitzithle, kann ich erst

dann einiiiumen, wenn nacligewiesen wird dass ein

Tragiker odei' Komiker im iambischen Trimeter eine

Form wie •ufJptÇsç mit kurzem Ypsilon gebraucbt habe®).

Das facultativ lange Ypsilon in u'pp'.ç und û^jt'Ço ist

fiir die vorliegende Frage gleichgiltig. Oder sollen

Formen wie rilrj.oa und «rçuva nicht als augmentirt

gelten, wcil in Htul,» und crpûvo der Anfongsvocal

theils absolut theils facultativ lang ist? Die Anfangs-

vocale in û^çitu und u^waa unterscheiden sich von

einander ganz eben so wic die in ilmlia und rilmaa

6) Bei Eur. Ipli. Taur. 54 ist (ibcrlict'ort Tijxtôo ui^paivov autov,

wofiir mail scit Musgrave teijitôo' uôpaiv£iv aùro'v scLiiMbt, weil die

haudschi-iftliclie Lesart einen Spinuleus in den zweiten Vcrsfuss

briugen wûrde. Ob Curtius die Miisgravesclie Emendatiou fur noth-

wendig hillt, weiss ich nidit; vielleicbt spricht er sich im zweiten

Theilc seines Griechischen Verbum dariiber aus.
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oder in oxpiivu und urçuva. Dass bei E nnd fiir den

kurzen und langen Vocal verscliiedono Zeiclien ge-

brauclit wcrden, kommt hicrbei niclit iu Bctracht, wie

schon daraiis hervorgeht dass langes und kurzes E wie

langes und kurzes eheinals aucli bei den Grieclien

trotz verscbiedcner Sprecliung gleicli geschrieben wur-

den; wer in àpa oder àjxàv die beiden Alpba verschie-

den ausspriclit, wird aucli das von Natur knrze u in

lippiÇu anders zu spreclien haben als das von Natur

lange u in u^piÇov.— So iinbercclitigt es war das Eu-

ripideisclie u^çt^e;, dem eine selir erhebliclie Zabi ent-

sprecliender Eonnon beigeftigt werden konnte und

musste, als nicbt augmentirt aîizusehen, so maclite ich

docli Curtius dièse Concession, nur um zu zeigen was

von seinen Bcobacbtungen zu lialten ist. Zu den zwei

Beispielen eines diircli das Augment gedelinten anlau-

tenden î>, die Curtius mit der Laterne aufgefimden

batte, fiigte icli obne langes Sucben aclit entspre-

cbende liinzu. Zwei derselben (û^piV.aTi Ijei Aristopb.

und àou'i^çiy.a bei Menander) will Curtius nicbt gelten

lassen ')
: selbst wenn wir iiim zu Cefallen dièse zwei

Beispiele in Abzug bringen, konimen zu den beiden

mit der Laterne aufgesucbten Belegen seclis neue obne

Laterne gefundene ; statt der friiberen zwei Beleg-

stellen liaben wir aclit. Hieruacb war es wolil moti-

virt, wenn icli dera Verfasser des (iriecli. Verbum den

Ratb ertbeilte fiir àbnlicbc Wanderungen ausser der

Laterne aiicb eine gute Alexandriniscbe Brille mitzu-

nebmen. (Jurtius liait sicb befugt seinerseits mir «eine

gewobnlicbe Lesebrillo» anzuratlien, damit icb kiinftig

7) Als Grund wird augegelien dass «das Perfect, tvic jeder weiss,

der es sich nicht verdriessen làsst auch nur einen BlicJc in die Ge-

setee der griechischen Verbalbildinig zu thun, mit dem Augment gar

nichts gevuin hat" {Erw. S. 325). Aber bei uiîp(;u erleidet das

Ypsilon im Pcrfectum unter allen Umsti'tnden genau dieselbe Ver-

anderung wie im Imperf. und Ind. Aor., uud gauz ebcu so veilialt

sich die Sache bei deu meislen vocalisch und bei oinigen consonan-

tisch anlautenden Verba; z. B. anaptivu ïinàptavov ruiapto-j Yin^p-

TTza, ÈXTtiïw -fiX-iiTov r,Xrarja r}.v:ixix , èiZ eîcov tl'aoa sïaxc/., opiÇw oip'.-

ïov wpiaa wptxa, oîxtÇw wy.'Zov tôxioa loy.icsSïjv (oxiopia'., Çif]TW l^iqTOUv

ÈÇiÎTr.oa i'Çri-:t)y.ai, f(TrTO) ïppi-TOM i'??i'J;a i'ppicpa u. s. w. Fur einen

jeden der um die Gesetze der Bildung der Tempora im Griechi-

schen sich kiimmert, dîirfte es biernacli unzweifelhaft sein dass das

Perfectum mit dem Augment doch etwas gemein hat. Gerade hier-

durch mag Curtius selbst sich bewogen gesehen habcn in seinem

Griechischen Verbum I p. 114-1'2G, wo vom Augment gehandelt

wird, das Perfectum, trotzdem dass es «mit dem Augment gar

nichts gemein hat», so oft sich die Gelegenheit bot, fast durchgiln-

gig herbeizuziehen, wie bei iàyr,'t, cûaôov, èàXiriv, éàXuv, èoûprios,

tùâouv, £u'<où[j.r,v, îîetpe, éwpuv, àvÉMYo-j, Etaoa, sifSt^ov, e't'Uaoov,

e'iXxov, diizt, etaTÎuv: nur hôchst selten ist die Erwahnung des Per-

fectum unlerblieben, wie bei eîpYaÇofiïiv p. 124 f.

Tome XXI.

von meiuer «ars critica» nicht eher (iebraucb mâche,

als l)is icli verstanden babe, was icb bemângele. Hatte

er zuerst mir zum richtigen Verstandniss irgend einer

von rair bemangelten Stelle eines Griechischen Schrift-

stellers verbolfen und dann seinen Rath angebracht, so

wiirde icb die Rûge als eine verdiente liingenommen

liaben : wenn eiu derartiger Ratii dagegen unmotivir-

ter "Weise ertheilt wird, so ermangelt er jeder Pointe

und ersclieint als ein xocpcv ^éXo^. Was denkt sich abei-

eigeiitlicli Curtius, wenn er meint, der Gebrauch «einer

gewobnlichen Lesebrille» konnc zum Verstandniss von

Texten verhelfeu? Falls ein so einfacbes Instrument

solche Wuncler verrichtet, kann vvolil selbst der Ver-

fasser des Griech. Verbum noch daliin komraen ein-

fache Griechische Siltze, wie etwa ApjcâSô; îcaav ^aXa-

vY]9aY0'., verstehen zu lernen. — Endlicli nocli einige

Worte iiber die neuste Erklarung von Curtius, dass

Verba, die mit ï und u anlauten, iiberhaupt in For-

men, die des x\uginents faliig sind, selten vorkommen.

Dieser durchaus neue Gedanke scbeint mir noch ori-

gineller als ailes bisberige. AUerdings ist die Zabi der

mit {) anlautenden Verba klein: dass jedocli des Aug-

ments fabige Formen in diesen Verba selten seien,

ist eine abenteuerliche Beliauptung ; von dem einen

Verbum u^pctu wûrden sich mit Leichtigkeit einige

Duzende augmentirter und also doch wolil des Aug-

ments fabiger Formen anfiibren lassen.

S. 170 des Griecli. Verbum handelt (,'urtius von

Tr5pvY|iJ.t, woftir eine andre Priisensform r'.Tupàcrxw sei,

und kniipft hieran die Worte : <(auch izi^-icL-^a'. ist of-

fenhar venvancU». Da/u liemerkte icb dass dem Inf.

Ti^iacrta.t der Ind. £'x:j)'.7.[j.Tjv entspriclit. (,'urtius ent-

gegnet (Erwid. S. H26), dièse ans jeder Scliulgramma-

tik zu entnehmende Thatsache sei ihm nicht entgan-

gen, und verweist auf S. 174 seines Bûches, wo es

heisst: «Tupca. -rcotaTO a 430 ^^ o 483. Die Form

{T:çi''aTo) (l'iJi hei den Alfikern ncbst t.ç(w^.oh, -p'.at'fiïjv.

Tzçift(J0.-!zç(aatai.r.Çi'.à\i.twç als Aorist zum Prâsois «vi'o-

[j-at, gehôrf aber su den Aorisfen, die zu dieser Geltimg

nur durch den Gegensatz zu andern Formen gelangten».

Der Sinn dieser Worte ist mir niclit klai-: wenn jedoch,

wi(! Curtius sagt, bei den Attikern 7rp!,'a,To als Aorist

gilt, so scbeint er das Homerische T:piaTo nicht fur

eine Aoristform zu balten, und wenn rpiaxo zur Gel-

tung eines Aorist nur durcli den Gegensatz zu andern

Formen gelangt ist, so muss es eigentlich wohl ein

11
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andres Tempus sein. Docli wie auch die mysteriôsen

Worte gemeiut sein mogen, icli batte das vollste Redit

die von unwisseuden (Jrauimatikern erdichtete Form

Ttpia[i.ac zu beanstanden. Ciirtius aber vergass, als er

seine Erwiderung schrieb, dass er das fehlerhafte 7i:pi,'a-

Itat auch in seinen Ginndziigen der Etyniologie uns

«auftisclit», p. 238 des urspriinglichen Wcrkes, p. 246

der zweiten, p. 256 der dVitten, p. 273 und p. 274

der vierten Autlage. Wober koiumt bei ihm dièse ei-

genthiimliche Vorliebe fiir das barbarisclie Tcçtajxa'.?

Erst wenn er dariiber mit wiinsclienswertlier Offen-

herzigkeit sich zu àussern fiir ratlisam eraclitet, wer-

den wir ira Stande sein zu beurtheilen,*ob eine «ans

jeder Scbulgraramatik zu entnehmendeThatsache» ihm

bekannt oder unbekannt war.

Auf meine Beraerkung, dass der Aorist i-zà-fri'i der

voralexandrinisclien Zeit fremd zn sein scheine (Bull.

XX p. 506 Oder Mél. Gr.-R. IV p. 37 f.), wird S. 326

erwidert, die Ausstellung sei oifenbar an cine falsche

Adresse gericbtet. »JJenn hei Natick selbst in seiner

Ausgahe der Fragmenta iragicormn lesen ivir

und erst jetzt trâgt Naiick die Ansicht vor, dass das

Citât mit )«X'^po? scJdiesse und die folgendcn Worte dent

citirenden Plutarrh gehôrcn. Sollte er auch darin BecM

haben, so ivar es docli seltsam mir aufs Kerbhoh zu

setzen ivas er selbst verschuldet haife, von seiner ver-

ànderten Ansicht aber kcin Wort zu sagen.» Dass die

"Worte é-EÏ Tcùxo Tayet; dem Plutarch geliôren, habe

ich vor ungefahr zelin Jabren ausgesprochen (Bull. IX

p. 373 oder Mél. Gr.-U. II p. 698). Naturlich setzte

ich niclit voraus dass Curtius dariiber unterrichtet

ware: wohl aber durfte ich, da es sich ura ein Euripi-

deisches Bruclistiick liandelte, ihm zutrauen dass er

den ira J. 1869 zu Leipzig erschienenen dritten Band

meines Euripides zu Rathe zieheu wiirde, bevor er

iiber das iliui angethane IJnreclit sich lieklagtc. In

dem angefiilirten Bûche konnte er als Euripideisch

die Worte tinden 6 tyJ; t'j'xïj; tzalç yl-qçio; und p. 275

die Beraerkung lesen: «wlgo integer versus c ~-r\ç t^'-i/ï];

iratç xX-^po; e'rl toÛtm rayô^ Euripidi tribuitur: ai

ixâr^r^i forma ah Atticorum usu aliéna ef^f.» Um sich

iiber diesen Sacbverhalt voUstilndig aufzuklàren, dazu

geniigt eine «gewohnliche Lescbrille».

S. 151 des Griech. Verbum mochtc Curtius zu

èSiievoi die Form èaaav zielien auf Grund eines ver-

meintlichen Fragmentes des Alcaeus, ApxaSe; èaaa^

^aXavriçayot, « worauf die Worte des anfnhrenden Ar-

tcmidor: Taûzriq ^àp tcv xapTtèv yjaitov et ApxaSe^

fûhren». Dagegen erinnerte ich, dass die Worte 'Apxâ-

he,ç zauœj paXavriçàyot nach der gcwohnlichen Auffas-

sung bedeuton «die Arkader waren Eicbelesser» und

dass die vom «anfiilirenden Artemidor» gegt^bene Er-

kliirung TqV'itov sich nicht auf scraav bezieht, sondern

auf den zweiten. Theil des Wortes l^ala^^tir^àyci. Zu-

gleich wies ich darauf hin dass was Gurtius von Arte-

midor sagt, vielmehr von eincm Intcrpolator dièses

Schi'iftstellers gilt, sodann dass die Worte ApjcâSsç

ECTo-av paXaviq-pocYO'. schwerlich dem Alcaeus gehoreu,

dem raan sic vermuthungsweise beigclegt bat. Die

Erwiderung behauptet (S. 326), satrav sei cine ganz

singulâre Form, «ivie auch Naiick einràumt». Vielmehr

habe ich (Bull. XX p. 493 oder Mél. Gr.-R. IV p. 18)

gesagt: «die seltcne Form i'auav statt ViGav tindet

sich als Variante Od. | 224, wiilirend sie bei Pind.

Nem. 9,17 nur auf Conjectur zu beruhen scheint»;

jetzt fiige ich hin?.u dass bei Pind. 01. 9, 53 eo-crav in

den neusten Ausgaben steht, wo die besten Handschrif-

ten ècav bieten, und dass àizéaam (mit diesem Accent)

gelesen wird bei Tzetzes Posth. 214. Statt des wun-

derlichen Ausdrucks «k'i Artemidor oder, wie Nauck

mit Hercher jetzt annimmt, Pseudoartemidor » wiirde

Curtius richtiger gesagt liaben «bei Artemidor oder

vielmehr, wie Herchers Ausgabe lehrt, Pseudoartemi-

dor»: denn es handeit sich hier nicht um eine An-

nahme, sondern um ein Wissen. Wenn die Erwiderung

citirt ((y,al oXp/ato; 9Y)atv'Apxo!âc^ è'ao-av ^aXavricpâyot»,

so môchte icli fragcn welchcn Dichter Curtius verstan-

den wissen will: mir ist der durci) den Artikel als all-

geraein bekannt bezeiclinete Autor 'Apxot.ro; vôllig un-

bekannt, und ich glaube es wahrschcinlich gemacht zu

liaben dass der Intcrpolator des Arteraidor y-ryl o àp-

li'.oç xçirio]s.6ç geschrieben bat. Sehr bezeichnend ist

endlich was Cui-tius iiber seine auf jones Fragraent

beztiglichen Combinationen S. 327 uns mittheilt. «Was

mich zu meiner Vernmthung brachte, war ausser der

Unwahrscheinlichkeif , dass die ausserordenfîich hàufige

3 PL Impf. von der W. iç ein einzigesmal iaaaw ge-

luutet hahc, die ivenig poetischc Form des Gcdankens:

die Arkader toaren Eichelesscr. Das ivàre ja reine

Prosa, die man doch bei einem Dichter nicht gerade

vcrnmthei.» Friilier war es der xaiifuhrende Artenii-
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dorn, cler ihn «filhrte» oder «anfûhrte»; iiachdem die-

ser Bundesgenosse ihn im Sticli g>4asseu hat, beruft

er sicli auf sein poetisclies Gefiihl. Also «die eicliel-

essenden Arkader assen» — das klingt so weit in der

That liocli poetisch : abci- was assen sie eigentlich,

dièse arinen Eiclielesser ? « Natihiich mûsste fur den

Fall, dass ich Redit hàtte (ein leider unmoglicher Fall),

angenommen ivcrden, dass etwas ausgcfidlen sei, und

der Vers wàre etwa so zu erydnsen [a tûotJ 'ApxaSs;

èffffav ^aAavïicpâ-YO'.. » Auf welchen Kiiclienzettel der

Dichter \ofp.loq das viel umfassende Wortclien a. be-

zogen habe, wollen wir nicbt weiter fragen, da der

Urheber der Vermutliung sicli begniigt mit der zarten

Andeutung «einer fur den verwohnten Gauinen schwer

geniessbaren Speise». Selbst die einem Philologen

nàher liegende Frage, ob è'ffoav, wenn es zu ïh^s.'ia.'.

gehôrte (wiederum ein unmoglicher Fall), als Imperf.

oder als Aorist zu gelten batte, kann uns schwerlich

ein Interesse abgewinnen.

S. 327 der Erwidernng ist Curtius grossmuthig

genug laùde andere Nerqdden der ArU zu iibergehen,

Also eine «Nergelei» ist es, wenn ich behaupte dass

Curtius aus den Worten \'^yÀhiz Iogom fjaloMfi'^àr^oi

nicht schlicssen durfte, sa^av gebôre zu eSjj-svat, und

dass der anfûhrende Autor an dieser Faselei unschul-

dig war? Und wo sind die «vielen anderen Nergeleien

der Art»? Allerdings habe ich dem Verfasser des

Griech. Verbum so manche Ungenauigkeiten und Irr-

thiimer nachgewiescn , und ich will gern glauben dass

gewisse von mir erôrterte Détails, ûber welche die

Erwiderung vôllig schweigt, ihm weniger angenehm

gewesen sind als die bombastische Lobhudclei des Lit.

Centralblattes : das ist aber nicht meine Schuld. Nie-

mand wird behaupten wollen dass Curtius in seinem

Griechischen Verbum bescheiden auftrete oder sicb

eines seinen Fahigkeiten und lieistungen entsprechen-

den Tones bediene : er riihmt sich der weiteren Um-

schau der neueren Sprachwissenschaft uud blickt ge-

ringschâtzig auf viele Pliilologen, die nicht aufhôren

fortwahrend die gesammte Griechische Sprache nur

durch Alexandrinische Brillen zu betracbten; er be-

hauptet dass ich mich zu dem Grundsatz bekenne ncredo

quia ahsurdmn est», nach welchem Grundsatz ich aller-

dings ihm vieles glauben musste was ich ihm jetzt

nicht glauben kann; er wirft Elmsley uud anderen

Thorheit und pedantische Gloichmacherei vor u. dgl. m.

Nicht genug dass die Ueberhebung iiber einzelne Phi-

lologen in dem betreffeuden Fall durchaus unberech-

tigt ist: obeneiu zeigt der erste Band des Griech. Ver-

bum eine staunenswerthe Unkeuntniss der Griechischen

Verbalformen, vielfache Spuren grosser Fltichtigkeit

uud einen bis znm Extrem gehenden Mangel an Kri-

tik. Deunoch verlangt Curtius, 1. dass wir ihm und

seinen Orakelspriichen in stummer Ehrerbietung lau-

schen, 2. dass wir seine ungerechten Ausfàlle als wohl-

verdiente Ziichtigung hinnehmen dafiir dass wir nicht

Sprachvergleicher sind uud dass der «comparative»

Curtius im Griechischen nicht hinreichend bewaudert

ist, endlich 3. dass wir seine Thorheiten mit dem Man-

tel christlicher Liebe zudecken. Die dritte Forderung

zu erfiilleu wiirde uns nicht schwer fallen, und wofern

Curtius etwas besonnener veriahrt uud sich eines viel

bescheideneren loues befleissigt, werde ich stets ge-

neigt sein mich lieber von ihm belehren zu lassen

als auf die Mangel seiner Arbeiten hinzuweisen: ein-

mal jedoch ihm gewisse Thatsachen vorzufuhren, die

bei ruhiger Erwagung und richtiger Benutzung sei-

nem Griechischen Verbum zu Statten komraen und

ihn in der Selbsterkenntniss fôrdern kônnen, schien

mir schlechterdings nothwendig.

Mit Uebergehung «anderer Nergeleien» kommt die

Erwiderung schliesslich S. 327—334 auf das Verbum

9pso zu sprechen , das nach der vor zwolf Jahren von

mir gegebeneu Darlegung vielmehr ççoiii-t zu uennen

ist. Hatte Curtius im Griech. Verbum einen einzigeu

Grund gegen die Ableitung dièses Verbum von ÎT[\^t

geltend zu machen, so ist es ihm jetzt gelungen mit

vier (oder eigentlich fiinf) Griinden gegen mich ins

Feld zu riicken. Es scheint mir unniitz auf dièse

Griinde einzugeben : ich glaube in der Abhandlung

iiber das Verbum 9p£« (Bull. VI p. 424 — 445 oder

Mél. Gr.-R. II p. 519—548) ailes irgend wie nôthige

klar und deutlich gesagt zu haben, bin aber weit

entfernt meine Ansicht irgend jemand aufdràugen zu

wollen. Nur einige Satze von Curtius mochte ich be-

rûhren. Die Form èaTitcppâva'. bei Aristoteles Hist.

auim. V, G p. 541 b 11 hait er ihrer Alterthiimlichkeit

wegen fiir unverdilchtig (S. 328): somit scheint er

dem Aristoteles vorzugswcise alterthiimliche Formen

zuzutrauen; es ware intéressant zu vernehmen auf

welche Beobachtungen dièse mir neue Ansicht sich

Von eben dieser Form iamtfçié'^a.i wird be-

u*
griindet
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hauptet, sie liabe uur den einen Feliler, mit meiner

Tlieorie iiber das Verbum ç^ïm absolut iinvprtr;iglicb

zii sein (S. 329 Auiu.). Weiin dièse Beliauptiuig uiclit

uiiiiberlegter Weise ausgesproclien wurde , so diirfen

wir lioffen, Curtius werde uns darùbcr aiifklilreii , wie

es wolil zugehen mag dass ausser mir auch andere, von

denen ich nur J. G. Schneider und Kontos envaluie,

ohne von meiner Tlieorie etwas zu almen, das ècr.t-

9pâva'. als unmôglicli bezeichnet iiaben: (Jurtius wird

wissen, dass J. G. Scbueiders Ausgabe von Aristot.

Hist. anim. im J. 1811 erschien, meine Théorie da-

gegen mehr als funfzig Jalire spiiter an die Oeffentlich-

keit gelangte. Was in der Erwideriing S. 329— 331

aufgestapelt wird, um Trtçpavat mit 9p£ç zusammenzu-

bringen, ist eine crude Masse iingehoriger Gelehrsam-

keit, durcli welche nur bewiesen wird dass mit den

Gesetzen des Lautwandels sich auch unmogliches mog-

licli macheu liisst, wonn jemand kiilin genug ist iiber

Zeit und llaum sich hinwegzusetzen, d. h. verschie-

dene Sprachi)erioden und vorschiedene Dialekte chao-

tisch durch einander zu werfen. Da Curtius dièse Frei-

heit sich nimmt, so finde ich nur eins unbegreiflich,

dass er nàmlich S. 332 eingesteht, die Form E^sçpt'o-

H-ev (mit der Variante i^i(f)^z(o\t.zv) bei Ar. Vesp. 126

wisse er nicht zu deuten: warum trug er Bedenken

seine Taschensi)ielerkunste auch auf dièse Form aus-

zudehnen? Vielleicht wird éçeç^toitev imzweiten Bande

des Gr. Verbum «gedeutet» werden. Die Sanskrit-

gelehrsamkeit, mit der er 9p£(o und Tûtççiâvac zu stiitzen

sucht, ist meines Erachtens zur Uuzeit angebracht,

darum weil das in Rede stehende Verbum erst in der

Attischen Zeit aufgekommen zu sein scheint (Euripides

erscheint gegeuwartig als altester Gewahrsraann), und

weil die F'orm cppe'w, die Curtius von fi^cù herleitet,

sogar spâter erfunden ist als die Buchdruckerkunst :

denn die Alexandrinischen und Byzantinischen Gram-

matiker kennen nur 9ÇÔ nacli Stcllen wie y-a). kùç

£7t£Ca9p« TTlvâe TM Xei'vTT]; Xî-^ll. UUd Xa[^OVT£Ç oùz èvL-

9çiùff àvatiJ-ajcTov X9'^a., wo sie falschlich piilsentische

Formcn voraussetzten , wir^ es auch Curtius zu tliun

scheint. Der Grundfehler der Curtiusschcn Erorte-

rung iiber 9p£6) liegt darin dass er zwar aile môglichen

und unmoglichen Formen zu erkliiren weiss (mit Aus-

nahme des einen £|£9pioiJ.£v), nicht aber iiber das voll-

stiindige Paradigma und itber die Flexionsgesetze des

in Rede stchenden Verbum sich odor andere aufzu-

kliiren sucht: ein Verfahren , das fiir den Wurzel-

kram sehr bezeichnend ist. mit Sprachw-issenschaft

aber ausser dem Operatiousmaterial iiichts gemein bat.

Eben darum lohnt es sich nicht bei den unfruchtbaren

Gaukeleien langer zu verweilen. Nicht aber mochte

ich mit Stillschweigen iibergehen S. 331 f. der Erwi-

deruug, wo mir folgende Belehrung ertheilt oder we-

nigstens zugedacbt wird : << Auch hei Aristotclcs uepl

iauyiaCTiMv àxouG^OLToyv p. <S31 h 11 stcht £'"o-9pïîau(7t,

îvas ich nur deshulh anfiihre, weil Nauck dièse Formen

crsf fur eine spCdere Zeit anerkennen ivill. Nach sei-

ner Weisc miisste man alsoaucJi hier ivieder corrigiren.»

Darauf habe ich ziinàclist mitzutheilen dass der hier

beigebrachte Beleg i'iir tiaQ^<^i\au)(ji. mir keineswegs neu

ist : in meiner Abhaudlung iiber das Vei-bum 95É&) ist

dièse Stelle (Bull. VI p. 442 oder Mél. Gr.-R. II p.

544 f.) angefiihrt und besprochen, wovon Curtius mit

Hilfe der bekaunten «Lesebrille» sich ohne absonder-

liche iMiilie tiberzeugen kann. Dass ich «aucii hier wie-

der corrigiie», bat Curtius zufalliger Weise richtig

errathen. Gewohnlich liest man: 9aaî toù; Tzù.zy.à.-io.ç,

xàç, h Tolç, TûOTajjLorç •^viO'^é'ia.ç. xôyx''-? op'JTTOvxa^ xa-

xaTitvE'.v, £ir£'.Ta oxav tïXti^oç £tff99TÎau(7'.v aÙTwv, £Ç£-

[!.£«. Es rauss heissen nicht, wie in der angefiihrten

Abhaudlung unrichtig gedruckt ist, e[).90pYia«ffcv, son-

deni éjJL9opYi^c5t7tv. Sollte es Curtius auch nicht ge-

lingen sich von der Nothwendigkeit einer und zwar

dieser Correctur zu ûberzeugen, so wird er docli viel-

leicht gegen die gangbare Lesart zict^^r^utaiM etwas

misstrauisch werden, wenn er hort, was zwar nicht

ans dem Berlinei- Aristoteles, woh! aber aus Wester-

manns napaSo|oYpâ9Gt p. (\, 3 sich entnehmen lâsst,

dass die Handschriften fiir Eiaoîpïjcjucjcv oder £ca9opTq-

CT6)atv sprechen, E'^cîopTqù-wtjw dagegen àusserst schwach

beglaubigt ist, vielleicht sogar nur auf einer Vermu-

thung berulit. An der Form da(s^'^-i\Qaa<M wiirde ich,

wenn sie dem Sinn der Stelle angemesson wiirc, bei

dem Verfasser der Schrift uEpt ïaujJLaot'wv àxouajxâTuv

selbstverstandlich nicht den geringsten Anstoss neh-

men: denn dass dièse Schrift nicht von Aristoteles her-

riihrt, sondern von einem Compilator aus weit jiinge-

rer Zeit, dariiber ist man liingst einig; und vermuth-

licli war dièse Thatsache auch (Uirtius wohl bekannt,

nur beim Abfassen seiner Erwiderung scheint er der

allbekannten Thatsache sich ungliicklicher Weise nicht

erinnert zu habcn.
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Der Schluss der Erwiderung lautet: «Wcnn also

einerscits die fraglichen Verhalformen sirh fast aile oJme

Zwamj ans einer W. çpa, 992 cikUà'cti lasstii, wenn

andrerseits Nauds Hypothèse bctràcJitUche Sckwierig-

keiten ini Wege stehen , so Italie ich damit meine Auf-

fassung fiir hinreichend verflieidigt.» Ob meine Hjpo-

tliese an kleinen oder grosson Milugeln leidet, ob sie

einleucbtend richtig odci- total verlvehrt i ^t , dies

kommt fur die Vertheidigung der Auffassung von Cur-

tius ganz und gar niclit in IJetiaclit: wenn dieser aber

nach seineni (lestandniss nicht aile, sondern nur fast

aile Formen des tVaglichen Verbuni aus einer Wurzel

çpa, a)p£ zu erklilren weiss, so ràiimt er docli wohl

selbst ein, dass seine Auffassung nicht hinreicliend ge-

sichert ist.
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coviac 1872. 74. S.

.— A": 4. Monumcnta medii aevi historica res ge-

stas Poloniae illustrantia. T. L Cracoviae 1874. 4.

Beitriige zur Geschichte der Preise ungarischer Landes-

producte im neunzehnten Jahrhundert nach den No-

tirungen des Pester Marktes herausgegeben von der

Budapester Handels- und Gewerbkammer. Mit 32

gruphischen Darstellungen. Budapest 1873. Fol.

Diplomatarium Norvegicum. XVI. Christiania 1874. 8.

Munch, P. A. Om Nnrdboerues Forbindelser raed Rusland

og tilgrajndseude Lande. Christiauia 1873. 8.

Den norske Turistforenings ârbog for 1873. Kristiauia. 8

Hertzbcrg, Ebbe. Grundtrœkkene i den œldste norske

procès. Udgivet ved Dr. Fr. Brandt. Kristiania 1874. 8.

Beretning om Bodsficngslets Virksomhed i Aaret 1872.

1873. Christiania 1873. 74.

Norges officielle Statistik udgiven in Aaret 1873. 1874.

A. K: 1. Beretning om Skolvaesenets Tdstand i Konge-

riget Norges Landdistrikt for Aaret 1871; for Aaret

1872. Christiania 1873. 74. 4.

A. N: 2. Fattigstatistik for 1871. Christiania 1873.

A. JNï 3. Oversigt over Oplysniugsvœsenets Fonds Ind-

tœgter og Udgifter i Aaret 1873. Christiania 1874.

udgiven i Aaret 1874.
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G.

G.

G.

G.

A. A» 4. Oversigt over det geistlige Enkepensionsfonds

Indtœgter og Tldgifter i Aaret 1873. Ghristiaiiia 1874.

A. .^•: 5. Oversigt over det novdlandske Kirke- og Skol-

foiuls Iiidt^egter og Udgifter i Aaret 1872, i Aaret

1873. Ghristiania 1874. 4.

A. J\^= 6. Oversigt over Tiendcfondets ludtficgter och

Udgifter i Aaret 1873. Gliristiania 1874.

B. .Nn 1. Griminalstatistiske Tabeller for Koiigcriget

Norge for Aaret 1870; for Aaret 1871. Gliristiania

1872. 1873.

B. M 2. Tabeller vcdkomraende Skiftevœscnet i Norge

i Aaret 1872. Christiania 1874.

G. JNs 1. Tabeller vedkonimende Folkeniaingdens Bevtc-

gelse i Aaret 1870. Gliristiania 1873.

Tabeller vedkommende Folketaîllingerne i Aarcnc

1801 og 1825. Ghristiania 1874.

Tabeller vedkommende Folkcnuengdens Bevœgelse

i Aarene 1851— 1870. Ghristiania 1873.

N: 3*. Uddrag af Gonsulatberetninger vedkommende

Norges Handel og Skibfart i Aaret 1872; i Aaret

1873. Christiania 1873. 1874.

.JNr. 3\ Tabeller vedkommende Norges Handel i Aaret

1872. Ghristiania 1874.

JN-: 3^ Tabeller vedkommende Norges Skibfart i

Aaret 1871; i Aaret 1872. Christiania 1873. 74.

.\: 4. Beretning om Sundhets Tilstanden og Medici-

nalforholdene i Norge i Aaret 1871. Christ. 1873—74.

C. JN"" 5. Tabeller over de Spedalske i Norge i Aarene

1871 og 1872 samt Aarsberetning for Aaret 1872.

Ghristiania 1874. 4.

C. .IVs 6. Beretning om den hoiere

Aas fra 1 Juli 1872 — til 1 Juli

1874. 1875. 4.

G. .^'• ,8. De offentlige Jcrnbaner in

stiania 1874. 4.

udgiven 1872. 73. 74.

G. .^r: 9. Beretninger om Norges Fiskerier i Aaret 1870.

1871. 1872. Christiania 1872— 74. 4.

G. J^. 11. Tabeller vedkommende de faste Fiendomme

i Aarene 1865—70. Ghristiania 1872. 4.

F. JN» 1. Peu Norske Statstelegrafs Statistik for Aaret

1873. Ghristiania 1874. 8.

F.Ki 2. Den Norske Drevposts Statistik for Aaret 1872.

Christiania 1874.

Handlingar,npidvsande Finlands historia undcr Karl IX: s

tid utgifna'af Dr. .lolian F. Waaranen 1. UiOO— 1C)02.

Helsingfors 1863. S.

Sitzungsberichte der Gescllschart fiir Geschichti- und Al-

terthumsknnde der Ostseeprovinzcn Russlands ans

dem Jahre 1874 Riga 1875. 8.

Mittheilungen ans dem Gebiete der Geschichte Liv-, Est-

und Knrlands. Bd. XII Heft I. Riga 1875. s

Der erste Theil der Historien Johann Renners von Dr.

Konstantin Hohlbaum. Dorpat 1874. 8.

Landbrugsskole i

1873. Christiania

Aaret 1872. Chri-

Pinart, Alph. Sur les Atnahs. Extrait de la Revue de

Philologie et d'Ethnographie. .Vs 2. Paris 1875. 8.

Quetelet, A. Congrès international de Statistique. Sessions

de Bruxelles (1853), Paris (1855), Vienne (1857),

Londres (1860), Berlin (1803). Florence (1867), La

Haye (18G9) et St. - Pétersbourg (1872). Bruxelles

1873. 4.

Stein, Lorenz von. Lehrbuch der Finanzwissenschaft. Als

Gnmdlage fur Vorlesungen und Selbststudiura mit

Vergleichiing der Finanzsysteme und Finanzgesctzo

von England, Frankreich, Deutschland , Osterrcich

und Russland. Dritte Auflage. Leipzig 1875. 8.

Tiffany, John K. The philatelical library. A catalogue

of stamp publications. St. Louis 1874. 4.

Monumenta conciliorum generalium seculi decimi quinti.

Concilium Basileense. Scriptorum tomus secundus.

Vindobonae 1873. 4.

The sixty-sixth report of the British and Foreign Bible

Society MDCCGLXX. London 1870. 8.

The sixty-s"eventh » MDCGLXXL London 1871. 8.

The sixty-eigth » MDCCLXXH. London 1872. 8.

The sixty-ninth » MDCCLXXHI. London 1873. 8.

The seventieth » MDGLXXIV. London 1874. 8.

Mémoires cour(mnés et autres mémoires publiés par l'Aca-

démie royale de médecine de Belgique. Collection

in-8". T. IIL Fascicules 2. 3. Bru.xelles 187.5. 8.

Bulletin de l'Académie royale de médecine de Belgique.

Année 1875. Troisième série. T. IX. .V;: 1-7. Bruxelles

1875. 8.

Pochmann, Emanuel. Die Ursachen und die Eutstehung

der Blattern- Epidémie, sowie ihrc VerhiUung. Prag

1875. 8.

Catalogus van de Bockerij der Koninklijke Akademie van

Wetenschappen, gevestigd te Amsterdam. Eersten

Deels eer.ste Stuk. Nieuwc Uitgaaf. Amsterd. 1874. 8.

Catalogue of the library of the Surgeon gcnerars Office,

United States army. In threo volumes. Washington

1873—74. 4.

Annual report of the trustées of tlie Astor library of the

city of New York. Albany 1875. 8.

First Annual P.eport of the board of directois of the Chi-

cago Public Library. June 1873. Chicago 1873. 8.

Second Annual Report. June 1874. Chicago

1874. 8.

Tabulae codicnm manuscriptoruin praeter graecos et orien-

tales in^bibliotheca palatina Vindobonensi asservato-

rum. Vol. VII. Vindobonae 1875.

Friedliinder, R. & Sohn. Bibliotheca historico-naturalis

et mathematica. Lagcr-Catalog. Naturwissenschaften.

— Exacte W^isscnschaftcn. Berlin 1874.

Paru le 22 novembre 1875.
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Windfahne mit einfachem Windstârkemesser fiir me-

teorologische Stationen. Von H. Wild. (Lu le 21

octobre 1875.)

Bei dcr Einrichtung meteorologischer Stationen im

Canton Bern fiililte icli seiner Zeit das Bediirfniss,

die rolic und je nacli der Localitilt umvillkûrlich ganz

verscliicdenc Scliàtzung dcr Windstarke durcli eiue

wirkliche Messung nach ubereinstimmenden Einhei-

lieiten zu ersetzen. Da die Einfuhrung eigentliclicr

Anemometer, wie z. B. des Robinson'sclien, sicli so-

wold wcgen ilirer Kostspieligkeit und delicaten Be-

liandlung, als aucli, wcuu man die Anwcndung des

electrischen Stromes umgehen will, wegen der Scliwie-

rigkeit ilircr Aufstellung, resp. Ablesung verbot, so

musste auf die Construction cines billigen, wenn auch

weniger genauen, leiclit abzuleseuden und zu belian-

delnden und mogliclist lialtbareu Windstarkemessers

Bedacht genommen werden. Demgemâss liess icli eine

Windfaline mit ganz einfachem Windstarke-
messer construiren, die auf jenen Stationen einge-

fiihrt wurdc und die icli in meinem «Bericht ûber die

meteorologischen Arbeiten im Canton Bern im Jahre

1861» ') kurz besclirieben liabe. Dièse bewàhrte sicli

auf dcn mcteorologisclien Stationen des Canton Bern

so gut, dass sie spiiter auch fiir die librigen mcteoro-

logisclien Stationen der Schweiz , sowie fiir die im

Grossherzogthum Badcn adoptirt wurdc. Auf den

meteorologischen Stationen Paisslands habe ich dièse

Windfalmcn erst vom Jahre 1871 an angefangcn ein-

zufiihrcn, nachdem zweijahrige Erfahrungen im Cen-

tral -Observatorium gezeigt liatten, dass meine Be-

fiirchtungen, es diirfte dieselbe dem rauhen nordischen

Winter niclit Trotz bietcn, unbegriindct waren. Seit-

her ist dièse Windfahne mit Starkemesser bereits auf

einer grossen Zahl unserer Stationen verwendet wor-

den und hat bis dahiu zu keiner andern Klage Veran-

lassuug gogeben, als dass bei passender Aufstellung

1) Mittheilungen der naturforscheuden Gesellschaft in Bern fQr

1862. S. 221.

Tome XXI.

(auf einem Hausdache oder hohein Maste) ihre Ab-

lesung zur Nachtzcit schwierig sei. Diesen Ûbelstand

hat indessen dièse "Windfahne mit allen iibrigen ge-

gemein und es liisst sich ihm zur Zeit nur durch com-

plicirtc Einrichtungen abhelfen, wclchc fiir das Gros

der meteorologischen Stationen nicht anwendbar sind.

Es hat daher der internationale Meteorologen-Congress

in Wien auch nicht angestanden, dièses Instrument zur

allgemoinen Einfiihrung auf meteorologischen Statio-

nen zweiter Ordnung zu empfehlcn, uni dadurch die

ganz willkiirlichen und verschiedenartigen Windstarke-

scalen zu verdrangen und durch eine einheitliche Mes-

sung der Windgeschwindigkeit nach Meteru pro Se-

cunde zu ersetzen.

Das Princip meines Windstarkemessers ist durchaus

nicht neu, indem dabei, wie schon Pickering'), Oer-

tel'), Herrmann''), G. G. Schmidt'), Kreil '') bei

ilireu Anemomctcrn es getlian liaben, der Ausschlags-

winkel einer, um eiue horizontale, rechtwinklicht ge-

gen die Windrichtung gestellte Axe drehbaren Tafel

aus ihrer vertikalen Gleichgewichtslage gemessen wird.

Ich glaube nur, dem Instrument die mogliclist einfache

und solide Construction gegeben zu haben, go dass es

jeder Schlosser anfertigen kann, und ich beschreibe

es hier bloss, um die raannigfachen beziiglichen An-

fragen an mich in Folge des erwilhnten Congress-

beschlusses leichter beantworten zu konnen und zu-

gleich die Bedingungen anzugeben, unter welchen man
vermittelst desselben die Windgeschwindigkeit wenig-

stens angenahert nach Metern pro Secunde messen

kann.

Die in der beigegcbenen Tafel dargestellte Wind-
fahne besteht aus einer eisernen Piohre a mit einer

Stahlpfanne an ihrem obern Ende , die auf der Stahl-

2) Philos. Trans. T. XLIII. J\^ 473. p. 'J.

3) Gotha'sches Magazin Th. VI. St. 1. S. 80.

4) Mechanischcr verbessertor Windniesser. Freibcrg und Anna-

berg 1789.

5) Pogg. Anu. Bd. XIV. S. 59.

C) Krcil, Entwurf eines meteorologischen Beobachtungssystems

fiir die ôstcrreichiselie Monarchie. S. 201. Wien 1850.

12
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spitze einer durch die Rolire licraufgclieiiden Eisou-

stange ralit und dalier uni dièse Spitze als vertikale

Axe mit grosser Leiclitigkeit sich dreht An ilirein

unteru Ende tràgt dièse KoJire die Sclilaiife b, an

welclier einerseits die Faline c, bcsteliend ans zwei

unter i^O"' gegencinandcr geneigten Eisenblechen, und

anderseits ein Stab cl mit Blcigegengewiclit e sitzen;

am obern Ende der Eôlire ist der "SVindstilrkemes--

ser befestigt. Derselbe ist zusammengesetzt aus eiuem

Biigel ^mit Befestigungsscblaufe h und mit seitlichem

Bogen g, der eine Zalil von Stiftcn triigt, nnd aus der

Bleclitafel ri, die vermittelst eines Verstarkuugsstabes

an ihrem obéra Ende und zweier in konisclie Vertie-

fuugen der letztern eingreifenden Schrauben kk am
Biigel aufgeliilugt und um die letztern, wie um eine

horizontale Axe , drebbar ist. Die Stifte am Bogen g

reprasentiren Radien eines Kreises, der sein Centrum

in dieser Axe bat. Die unterhalb der Rohre a sich

verdickende Fabnenstange, die bei m des bequemeren

Transports balbor in zwei Tlieile auseinanderzuschrau-

ben ist, tragt wenig uuterlialb der Faline das Orien-

tirungskreuz nn mit dem Buchstaben N an einem

Stab und zur Bezeichnung der Zwischcnrichtungen

unter 45" dagegen geneigte kûrzere Stiibe, die es er-

môglichen, Iciclit IG Windriclitungen zu schatzen.

Vermittelst der Scbraube und des sechseckigen An-

satzes p am untern Ende lasst sich die Windfabne auf

einem Pfalile aufschrauben.

Der Bleclitafel des Windstarkemessers liabe icli von

Anfang an eine Lange von 300""" und eine Breite von

1
50°"°

(

'4 Quadratfuss) gegeben, und das Blecli war von

solcher Starke gewiililt, dass die Tafel obne die Fas-

sung am obern Ende 200 (mit dieser 250) Gramm
wog. Gewiclit und Dimensionen scheinen in der Tliat

fiir Landstationen ganz passend zu sein und sind da-

her bis jetzt beibebalten worden. Was dagegen die,

die AusschlagswinK-el der Tafel und damit die ver-

scliiedencn Windstiirken marquircnden Stifte am seit-

lichen Bogen betrifft, so bat ilire Zabi und Stellung

verscliiedene Pliaseu erlitten. Urspriinglich sollte die-

ser Windstiirkemesser in ein und demselben Beobach-

tungsbezirk bloss die Scliiitzung der Windstiirke nacli

der 4-thciligen Scale: scliwacher, inâssigor, star-

ker und stiirmiscber Wind reguliren und zu dem

Ende wurden nach ziemlich willkiirlichen Scliatzungen

4 Stifte am Bogen angel)rac]it, welclie den Winkeln

15V 40';' 03" und 7G'^ mit der Vertikalen entspraclien.

Fiir die universelle Anwendung war es aber nôtliig,

deren Stellung und Zabi so zu bcstimmen, dass die

bis zu ilinen gehobeno Platto "Winde von resp. 1, 2,

3 etc. Meter pro Secundo Gcschwindigkeit anzeige.
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Da (lie zcitige Entwicklungsstufe der Aërodynamik

niclit ausreichte, auf bloss theoretiscliem Wege dièse

Frage zu loseii, so waren zu dem Ende besondere Un-

tersucliungen notliig, wclclic demi aucli von Assisteu-

ten des physikalisclien Central - Obscrvatoriunis au-

gestellt worden sind.

Hr. Dolirandt liât bei Gelegenheit seiner Ane-

raomter-Prûfungcn ') die Bestimmungen rein ern

piriscli auszufiibren gesuclit, und da dies nicbt zu be-

friedigenden Resultaten fiibrte, so liaben darauf Hr.

Dr. Miigis und nacli seineni leider so friili erfolgten

Hinsclieid Hr. M. Tliiesen eincn balb tbeoretiscben,

halb empirisclien Weg zu dem Ende eingesclilagen,

der den letxtern aucb zum Ziele fiibrte. Hr. Tbiesen

bat seine Untersuchung in einer besondern Abband-

lung: «ZurTlieorie der Windstarketafel» bereits publi-

cirt *) und am Scbluss der letztern seine allgemeinen

Forraeln auf Tafeln von der speciellen Form etc. der

oben angegebenen angewendet.

Nach S. 35 dieser Abbandlung berechnet sich die

AYindgescliwindigkeit W in IMetern pro Secundo ans

dem Ausscblagswinkel 9 der Stiirketafel nacb der

Formel

W ^ . / 1 -t- cos cp

^ç^ytang^l/ o/i_031- ^'"=^-^^

wo :

ferne r :

=v..
XOOO.G.d

b . c (7,07 i 0,6225 (cT-^b)) '

1

1 H- 0,0018 (t— 1 5°) — 0,00066 (h — 758™"")

ist und G das Gewicbt der Tafel (oline Axe) in Grani-

men, a die Lange, b die Breite derselben, c die Ent-

fernung der Axe von der Tafelmitte, ci! die Entfernung

des Scbwerpunkts von der Axe, aile dièse Langen in

Centimetern ausgedriickt, endlicb t die Temperatur

der Luft in Centesimalgraden und // den Barometer-

stand in ]Millimetern darstellen.

Darnacii cntspreclien bei einer Windstarketafel von

circa 200 Grammen eigenen Gewicbts oline Axe, 30°'"

Lange und 1
5™ Breite, deren Drehungsaxe sicli sehr

nabe dem obern Rande bofindet, don nacb Metern pro

Secundo fortsclireitenden Windgescliwindigkeitcn bei

mittlerer Diclitigkeit der Luft, d. b. 15= C. und 758'"'°

7) Repertoriiini fiir Météorologie Bd. IV. \: 5

S) Repertorium fiir Météorologie Bd. IV. .M' 0.

Baroinetcrstand folgende Hcbungswinkel der Tafel ans

der vertikalen Gleicbgewichtslage :

Meter Hebungs- Differenz

pro Secunde. winkcl. pro 1 Meter.

r" i°i

2 4,1

3 9,2
^'^

4 15,7 . ..

5 23,0
''^

8,0

3?0

6,5

6

7

8

9

10

11

12

14

15

20

31,0

38,7

45,7

52,1

58,0

62,5

66,4

71,9

74,0

80,5

7,0

6,4

5,9

4,5

3,9

2,8

2,1

1,3

Die diesen Zablen zu Grunde liegende Formel gilt

ilirer Ableitung gemiiss streng gcnommen nur fiir eine

gegen den Wind bin ganz freie Tafel, willirend bei un-

serm Instrumente, wie die Figur zeigt, in Wirkliclikeit

sicli noch die Rôlire a vor der Tafel befindet. Der Ef-

fect liievon wird derselbe sein, als ob die Breite der

Tafel etwas verldeinert worden wiire und dies batte sei-

ner Seits zur Folge, dass denselben Gescbwindigkeiten

etwas kleinere Hcbungswinkel der Tafel entsprecben

wurden. Um zu entscbeiden, wie gross die liieraus fol-

gende Abweicbung sein diirfte, baben Hr. Trautvetter

und icb willirend des August und Septembers ini freien

Winde vergleichende Beobacbtungen zwiscben den An-

gaben des seiner Zeit von Hrn. Dobrandt verificirten

Robinson'scben Anemometers: Casella J\ï 317 und

einer Windstarketafel der obigen Bescbaffenlieit ge-

raacbt, bei welcher aber am seitliclien Bogen die Stifte

den Winkeln 10? 20? 30° etc. bis 90° mit der Verti-

kalen entspraclien. Dieselben umfasstenAVindgescliwin-

digkeiten von 2,8 bis 10" pro Secunde, wobei je wah-

rend 5 Minuten die Umdrebungszabl des Robinson'-

scben Scbalenkreuzes und die Elongationen der bin

und ber-scliwankenden Tafel beobacbtet wurden, und sie

ergaben, dass durcbscbnittlicb mit einer Genauigkeit

von ± 10% der absoluten Gescbwindigkeit die Re-

sultate beider Instrumente iibereinstimmten. Da nun

die letztere Grosse iiberbaupt die Genauigkeits-
12*
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grenze der Messungen mitder AYiiidst;lrke-Ta-

fel reprasentirt, wenu das Mittel der wâhrcnd 5 Mi-

nutcn moglichst oft beobacliteten Elongationeu der

scliwankendcn Tafel nacli der eincn und andei-n Seite

genommen wird, so kounen wir also scliliessen, dass

die vorstehende Rolire die oben angegebenen Aus-

schlage der Windstilrketafel nicht erheblich modifi-

cire und wir uns sorait aucli bei unserm Instrument

an dièse lialten konnen.

Demgeniiiss habe ich jetzt die Windfahnen mit den

Windstarketafeln der obigen Dimensionen und des obi-

gen Gewiclits am seitliclicn Bogen mit 8 Stiften von

abwcclisclnd grosserer und kurzerer Lange — wie es

die Figur zeigt — versehen lassen , welche folgendcn

Hebungswinkeln und Windgeschwindigkeiten in Me-

tern pro Secunde entsprechen:

des Stiftes.

1
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im Résultat bedingen diirfen, so folgt aus der Formel,

dass beide ohne merklichen Naclitheil um ± lO"/, von

ilirem gefordertenWerthe abweiclien durfen, d. li. also,

dass die Tafel um 20 Gramm schwercr oder Icicliter

als 200 Gramm und ura 45 Quadrat-Ceutimeter grôs-

ser oder kieiner als 450 Quadrat-Centimeter sein darf,

d. h. also Toleranzen, welclic jedcnfalls keino zu hohe

Priicision in der Anfertigung crheischcn.

Was endlich den Eiiifluss der Dichtigkeit der Luft

auf das Résultat der Messung betrifft, so miisste die

Temperatur unserer Formel zufolge um ±30° von

Ib"" C. und der Barometorstand um ± 80""° von 758°"°

abweiclien , um einen Fehlcr von rt 5"/^ in der Ge-

schwindigkeit zu bedingen. Fur gewobnlich kann so-

mit dieser Einiiuss auf das Résultat ganz ausser Acht

gelassen werden.

Sur la transformation de quelques hydrocarbures de

la série éthylénique en alcools correspondants.

Par IVI. A. Boutlerow. (Lu le 21 octobre 1875.)

Une certaine analogie entre les terpènes et l'hcp-

tylène dérivant du pentamétlijiétbol , m'a suggéré la

pensée d'essayer à combiner cet bcptylène à l'eau dans

les conditions pareilles à celles, qui favorisent la trans-

formation de l'essence de térébentliino en liydrate de

terpine. L'iieptylène a été enfermé dans un tube scellé

avec de l'eau additionnée d'une certaine quantité d'a-

cide azotique et d'alcool ordinaire. L'union de l'iiepty-

lène et de l'eau s'est accomplie en eiîet dans l'espace

de quelques se4naines : l'iiydrocarbure s'est entièrement

converti en cristaux caractéristiques de Vhjdrate de

pentaméth)/léfJiol.

Ce résultat m'a conduit à une expérience analogue

avec de l'isobutylène pris à l'état liquide. L"isobu-

tylène, condensé par le refroidissement, a été scellé

dans un tube avec une certaine quantité d'eau ad-

ditionnée d'environ
7^^^

de son volume d'acide azo-

tique et d'autant d'alcool ordinaire. Ce mélange étant

laissé à la température ordinaire , l'isobutylène s'est

dissout peu à peu; la couclie huileuse, qu'il formait à

la surface du mélange a complètement disparu au

bout de quelques semaines. En neutralisant l'acide et

en distillant , on a pu isoler le triméthylcarbinol

formé. Il est probable que l'addition de l'acide azo-

tique seul peut suffi)- pour cette transformation; toute-

fois il est hors de doute qu'on peut éviter l'addition de

l'alcool ordinaire en le remplaçant par un peu de tri-

métliylcarbinol.

L'acide sulfurique agit sur l'isobutylène d'une ma-

nière analogue. L'isobutylène liquide, enfermé dans

un tube avec environ 2 volumes d'un mélange de

parties égales d'acide sulfurique concentré et d'eau,

ne paraît pas se dissoudre d'abord, même lorsqu'on

agite fortement le mélange, mais la couche huileuse de

l'hydrocarbure commence à diminuer un peu plus tard,

et la dissolution, tout en s'accélerant graduellement,

devient complète au bout de deux jours, si l'on avait

la précaution de faire coucher le tube horizontalement

pour augmenter les surfaces du contact des deux li-

quides. On remarque en même temps une forte con-

traction: le volume du mélange diminue considéra-

blement. La solution homogène incolore un peu vis-

queuse, que l'on obtient ainsi , ne subit aucun change-

ment ultérieur à la température ordinaire. Elle se

comporte donc d'une manière un peu différente de

celle que MM. Wischnegradsky et Lebedew ont

constatée pour les solutions analogues des amylènes;

ces solutions laissent surnager au bout de quelques

heures, à la température ordinaire, sous la forme con-

densée du diamylène, tout l'hydrocarbure dissout').

Une transformation analogue s'opère d'ailleurs rapi-

dement avec de l'isobutylène, lorsqu'on chauffe à 100°

la dissolution, dont on vient de parler; ce liquide se

trouble alors et la couche huileuse du diisobutylène

vient se rassembler à sa surface"). Si l'on soumet à la

distillation la solution limpide de l'isobutylène, après

avoir préalablement neutralisé l'acide sulfurique qu'elle

contient, on obtient une forte quantité du triméthyl-

carbinol pur; il vient surnager, dès qu'on ajoute du

carbonate de potasse au produit de la distillation. De
cette manière l'isobutylène peut être converti en tri-

méthylcarbinol facilement et sans aucune perte. Si l'on

commence à chauffer jusqu'à 100° le tube contenant

l'isobutylène liquide et le mélange de parties égales d'a-

cide sulfurique et d'eau, sans attendre que l'hydrocar-

bure soit dissout, la condensation s'effectue directe-

ment sans être précédée de la dissolution, et au bout

de quelques heures le tube contient principalement

1) Jnuni. russe de la Société chimique 1875 (Vil) p. 166 et 246.

2) Les résultats de mes recherches détaillées sur le diisobuty-

lène feront l'objet d'une communication ultérieure.
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du diisobutylène mélaugé d'une petite quantité des

produits encore plus condensés.

La présence d'une quantité très faible d'acide sul-

furique suffit déjà pour provoquer l'union de l'isobu-

tylène à l'eau, mais la transformation ne s'effectue

alors que très lentement. Une couche d'isobutylène li-

quide enfermé dans un tulje avec de l'eau additionnée

de quelques gouttes d'acide sulfuriquo, diminuait peu

à peu, en se dissolvant graduellement. Au bout de

quelques mois la dissolution a été presque complète;

le volume du liquide est devenu plus petit et le mé-
lange contenait une forte proportion du trimétliylcar-

binol.— Si l'on cliaufte à 100° de l'isobutylène li-

quide avec de l'eau additionnée de quelques gouttes

d'acide sulfurique, la transformation en trimétliylcar

binol se met à marcher plus rapidement , mais une

partie d'hydrocarbure parait alors se transformer en

produits polymères.

Avec de l'eau seule l'isobutylène liquide ne subit

aucun changement ni à la température ordinaire, dans

l'espace de quelques mois, ni lorsqu'on cJuiutte à 100^

pendant environ une semaine.

La transformation analogue du pseudobutylèue (va

riété isomérique provenant de l'alcool butylique se-

condaire) est beaucoup moins facile. Étant abandonné

à la température oi'dinaire, dans un tube scellé, avec

un mélange de parties égales d'acide sulfurique con-

centré et d'eau, le pseudobutylène ne se dissout que

lentement. Avec un mélange de 2 p. d'acide sulfu-

rique et de 1 p. d'eau la réaction marche un peu

plus vite, mais il faut toujours, non quelques heures,

comme pour l'isobutylène, mais quelques journées pour

que la transformation soit terminée. L'influence ])ro-

noncée de la structure chimique difCéi'cnte des deu.x

hydrocarbures isomériques sur leur manière d'être est

un fait assez intéressant.

D'autres hydrocarbures liquides de la série éthy-

léniques peuvent probablement aussi être transformés

par la même voie en alcools correspondants: ceci est

déjà démontré pour les deux araylènes isomères. Quoi-

qu'il en soit, les faits, qui viennent être exposés, dé-

montrent clairement que d(^s influences coni]iai"ative-

ment très faibles suffisent jjour que cette transfor-

mation s'accomplisse.

Sur le suc laiteux du Cynanchum acutum L. Par

M. A. Boutierow. (Lu le 21 octobre 1875.)

Les membres de l'expédition Aralo- Caspienne de

la Société des naturalistes de St.-Pétersbourg m'ont

remis une certaine quantité (1 once envii-on) du suc

en question '), et m'ont communiqué en même temps,

que les habitants des bords de l'Oxus envisagent cette

plante grimpante comme étant très vénéneuse et sur-

tout nuisible aux chameaux.

J'ai soumis le suc à quelques expériences et j'ai pu

constater en effet la présenc(! d'un alcaloïde volatil.

Ce corps ne paraît pas offrir cependant des proi^riétés

vénéneuses. La nature chimique n'a pas pu être dé-

terminée faute de quantité suffisante. En même temps,

j'ai réussi à isoler une substance cristalline particu-

lière, qui présente un certain intérêt sous le poiijt de

vue purement cliimiquc. J'ai l'honneur de présenter

à l'Académie les résultats de ces essais.

Le suc laiteux, tel que je l'ai obtenu, se composait

d'une masse blanche résineuse molle et d'un liquide

aqueux presque incolore. Évidemment le suc laiteux

s'est séparé en se coagulant en ces deux parties con-

stituantes. L'odeur du suc a été faible, mais désa-

gréable et particulière , rappelant celle d'une infusion

aqueuse de tabac.

Le liquide aqueux a été séparé par décantation et

le coagulum blanc lavé à l'eau à plusieurs repi'ises.

Les eaux de lavage étant réunies à la partie décan-

tée, tout le liquide aqueux a été porté à l'ébullition.

Quelques flocons se sont séparés alors; c'étaient pro-

bablement des substances albumineuscs contenues dans

le suc. Le liquide filtré, concentré par l'évaporation

au bain-marie et abandonné à lui-mêjne déposa bien-

tôt une quantité relativement considérable de cristaux

appartenant au système régulier. C'était du chlorure

de potassium assez pur poui' qu'on puisse observer

directement, en l'inti-oduisant dans ki flanime d'un bec

1) (''est à. M. Smiriiof, mciiilirc botaniste de re.xpédition en-

voyée :iiix liords de l'Oxiis par la Société Impériale géographique,

que je dois la détermination plus exacte de la plante et les détails

suivants: n Cyii/mchnm acutum h. {Asdrpiii(lrne, R. Brown; Apocy-

nrae d'après .Tussinii) se rencontre ««du Portugal et de l'Espagne

méridionale jnsciu'à l'Kgypte, la lUissie méridionale et le désert des

Zoongoro-Kliirgliises»» (Géograjihie botani(iue raisonnée par Aljih.

De Candolle). En lîussie cette pianti" crnit aux gouvernements de

Kherson et de Kkatérinoslaw, aux bords du Don et du Volga in-

férieur, ainsi qu'en Crimée etc.»



1S9 des ^Sciences de Saint -P<5tersbourg:. 190

àgas de iJuiisen, la coloration violette caractéristique

de potassium. Cette présence d"une quantité notable

du chlorure de potassium et l'absence du chlorure de

sodium dans un végétal provenant d'un sol riche en

sel marin, me paraît être un fait digne de quelque

intérêt sous le rapport de la physiologie botanique.

— La solution , au sein de laquelle les cristaux

se sont déposés, avait l'aspect d'un sirop jaune -bru-

nâtre. On l'a traité à plusieurs reprises par de l'al-

cool; et l'on a obtenu ainsi pour résidu quelques flo-

cons d'une substance qui, étant chauffée, répandait

l'odeur de la corne brûlée. C'étaient probablement les

restes des corps albumineux, imparfaitement éloignés

par l'ébullition. Le résidu ol)tenu par l'évaporation

de la solution alcoolique et dissout dans l'eau a servi

pour des expériences ultérieures. Une certaine quantité

de ce liquide a été introduite dans la veine d'un chien'),

elle n'a provoqué cependant aucuns symptômes d'em-

poisonnement. Cette solution traitée par la potasse cau-

stique ou par du carbonate de potasse répandait une

odeur semblable à celle du suc primitif, maia cette

odeur était maintenant beaucoup plus prononcée. En
distillant la solution additionnée de potasse, on a re-

cueilli un liquide aqueux incolore offrant une forte

réaction alcaline au papier de tournesol. Ce .liquide

avait aussi la même odeur particulière, rappelant le

tabac et analogue à celle qui est propre à de certains

alcalis volatils. Le produit distillé n'a pas offert

d'action vénéneuse sur une grenouille.

Le coagulum blanc
,

qui se trouvait dans le suc

caillé et dont on a parlé [)Ius haut, présentait une

masse résineuse molle. Étant cliaufte, il fondait et s'en-

flammait en répandant l'odoui' du caoutcliouc brûlé.

Ce coagulum a été traité à plusieurs reprises par de

l'alcool bouillant, qui en a dissout une grande partie.

Le résidu chauffé avec du sulfure do carbone s'est

dissout aussi en ne laissant que très peu de matière.

Ce dei-nier résidu présentait probablement des corps

azotés, dont la présence dans le coagulum se trahis-

sait déjà par la circonstance
,
que ce coagulum , étant

laissé à l'air libre à l'état humide, s'est couvert un

peu des moisissures.

La solution obtenue avec du sulfure de carbone,

étant évaporée à l'air libre, a laissé une résine trans-

2) Les expérieuces toxieologiques out été exécutées par M. Le-
bedef au laboratoire de physiologie de M. le prof. Owsiannikof.

parente, jaunâtre, visqueuse, répandant l'odeur du

caoutchouc brûlé , lorsqu'on la chauft'ait fortement.

Abandonnée à l'air libre pendant plusieurs semaines,

cette résine a conservé sa ductilité. Étant facilement

soluble dans le sulfure de carbone, elle paraît pouvoir

se dissoudre aussi jusqu'à un certain point dans l'al-

cool et empêcher alors la cristallisation du corps qui

constitue la plus grande partie du coagulum blanc et

qui en est extrait par de l'alcool bouillant.

La solution alcoolique bouillante a déposé, en se

refroidissant, une substance blanche sous la forme de

mamellons composés de petits grains. Cet aspect de

la substance trahissait déjà sa nature cristalline. En
reprenant cette substance par de l'alcool bouillant,

laissant refroidir et répétant deux ou trois fois ce

même traitement, on a obtenu en effet une cristalli-

sation manifeste. A l'état suffisamment pur, la sub-

stance forme des petites aiguilles et des lamelles bril-

lantes, réunies eu étoiles. Les crjstaux qui se dépo-

sent au sein de la solution alcoolique présentent le

corps à l'état d'autant plus par, que la température,

à laquelle ils se forment est plus élevée. Cela dépend

de ce que le corps, étant assez soluble dans l'alcool à

chaud, ne s'y dissout presque pas à froid, tandis que

la solubilité des impuretés, qui empêchent sa cristal-

lisation, paraît dépendre beaucoup moins du change-

ment de température. La présence d'une quantité un

peu considérable de ces impuretés rend la cristalli-

sation impossible: lorsqu'on ajoute de l'eau à la solu-

sion alcoolique qui a déposé les cristaux, le liquide

devient laiteux; il y a formation de quelques flocons

blancs qui paraissent avoir une texture cristalline,

mais la solution ne devient transparente que quelques

heures après en laissant tomber au fond des goutte-

lettes résineuses amorphes et jaunâtres.

En attendant que la nature cliimique véritable de

cette substance cristalline soit déterminée, et pour la

désigner d'une manière plus commode, je propose de

lui donner le nom du ci/iiaiicJioI La terminaison de

ce nom doit rappeler certaines relations, qui paraissent

exister entre ce corps et les phénoles ou les alcools

aromatiques.

Le cynanchol assez pur jjour cristalliser manifeste-

ment présente une substance blanche légère et volu-

mineuse; il se laisse facilement broyer entre les doigts,

en les salissant à l'instar de la farine. Il fond entre
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135° et 145° eu un liquide incolore, qui, lorsqu'on

le refroidit à lui seul, se prend en une masse trans-

parente amorphe. Cet état se conserve à la tempéra-

ture ordinaire , mais la masse perd sa transparence et

devient blanche opaque, lorsqu'on l'humecte avec de

l'alcool. Si on laisse le cynancliol fondu se refroidir

en présence d'un cristal de cette même substance, il

y a cristallisation et l'on obtient une masse blanche

opaque un peu translucide, d'une texture cristalline

manifeste. Cbauftë considérablement au-dessus de son

point de fusion, le cynancliol commence à se décom-

poser: le liquide devient jaune, monte fortement sur

les parois de l'éprouvette et dégage une odeur par-

ticulière caractéristique un peu analogue à celle de

petites quantités d'acroléine et rappelant surtout l'o-

deur de riiuile récemment cuite. Le cynancliol n'est

cependant pas un glycéride, sa composition donnée

plus bas suffit pour le prouver. La lessive aqueuse de

potasse caustique n.'agit pas sur le cynancliol à 100°;

la lessive alcoolique le dissout, mais ne paraît pas

l'attaquer non plus: en chauffant dans un tube scellé

du cynancliol avec de la lessive alcoolique de potasse

à 100° pendant une journée, on a obtenu une disso-

lution, qui, étendue d'eau, a fourni un précipité blanc

possédant les propriétés générales analogues à celles

du cynanchol, tandis que le liquide séparé de ce pré-

cipité ne se troublait pas par l'addition des acides.

L'acide chlorhydrique aqueux est sans action sur le

cynanchol; avec une solution aqueuse du scsquichlo-

rure de fer il ne donne aucune réaction; le mélange

du bichromate de potasse et de l'acide sulfurique

étendu ne parait pas agir noh plus sur lui. Avec de

l'acide sulfurique concentré, le cynanchol se colore

un peu en rouge-brun; le mélange noircit, lorsqu'on le

chauffe et dégage de l'anhydride sulfureux. L'acide

nitrique fumant donne avec du cynanchol une réaction

énergique, en dégageant des vapeurs nitreux; en cliauf-

tant jusqu'à ce que ces vapeurs cessent de se dégager

et en étendant le mélange d'eau, on obtient un pré-

cipité jaune pulvérulent' l'ésineux, s'agglomérant lors-

qu'on le chauffe dans, le liquide. Ce précipité n'est

soluble ni dans l'eau, ni dans l'ammoniaque aqueux,

mais ce dernier réactif le colore en rouge-brun.

L'analyse du cynanchol cristalisé, qui m'a coûté

presque toute la quantité de la substance, a fourni

les nombres suivants:

0,2540 grm. de sul)Stance ont donné 0,7605 grm.

d'acide carbonique et 0,2540 grm. d'eau.

Ces données amènent à la formule Cj^H^^O. En

effet, on a en centièmes:
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que cette absence de cristallisation est due à un degré

insuffisant de la pureté.

A ce que sache, il n'y a pas dans la littérature chi-

mique aucune indication permettant envisager le cy-

nanchol comme un corps ayant déjà été entre les mains

des chimistes. La seule substance, dont la description

rappelle jusqu'à un certain point quelques propriétés

du cynanchol, c'est Vasckpion de M. List (v. Ger-

hardt, Traité, t. IV p. 268), mais d'après les nombres,

que l'asclépion a fourni à l'analyse, il est difficile d'ad-

mettre qu'il puisse présenter du cynanchol impur.

Indische Kilnstleranekdoten. Von A. Schiefner. (Lu

le 25 novembre 1875.)

Lulemkiirzlich(1875)zuLondonerschienenenWerke

Fu-pen-hing-tsi-king The romantic legend of Sâkya

Buddha: from the Chinese-Sanskrit. By Samuel Be al')

wird auf S 93—96 erzâhlt, wie der Sohn eines vor-

nehraen Mannes zu Vârânasî um die Tochter eines

Eisenschmiedes zur Ehe zu erhalten, sich darauf legt

feine Nadeln zu machen und es in der Kunst so weit

bringt, dass er unter den Nadeln, welche er dem

Schmiede zeigt, eine liefert, welche auf der Oberflache

des Wassers schwimmen konnte. Dieselbe Erzâhlung

findet sich in etwas verschiedener Anwendung im Mâ-

kandikâvadâna im Divjâvadâna Blatt239 derPetersb.

Handschrift. In einem Gebirgsorte ist es der Soim

eines Bralimanen, der, als er um Gaben zu sammeln,

in das Haus eines Schmiedes tritt, von Liebe zu des

letztern Tochter ergriffen wird, zugleicli aber auch

erfàhrt, dass der Vater sie nur demjenigen geben

wolle, der ihm in der Kunst gleichkame oder ihm iiber-

legen wàre. Als der Brahmanenjiingling sicli auf die

Kunst Nadeln zu machen gelegt batte und an das

Haus des Eisenschmiedes gelangt , Nadeln zum Kauf

ausbietet, erweisen sich aile sieben Nadeln , die er als

Probe vorweist, als solche, die auf dem Wasser schwim-

men konnen, selbst die grôsste derselben nicht ausge-

nommen. Es steht dièse Erzâhlung von ausserordent-

licher Kunstleistung nicht versinzelt in den buddhisti-

schen Tcxttn; es sind niir noch einige andere im

1) Vgl. meine Anzeigc iu der Jenaer Lite^r it.urzeitnng 1875 .V? 24

S. 423 folg.

Tome XXI

Kandjur B. II aufgestossen , welche nicht ermangeln

diirften , namentlich diejenigen Forscher zu interessi-

reu, welche ihr Auge auf die Beziehungen Indiens zu

den westlich gelegenen Làndern gerichtet haben. Es

scheint auf solche Kunstleistungen , namentlich der

Malerei, Tàranâtha, Geschichte des Buddhismus in

Indien (St. Petersb. 1869) S. 278 folg. Rucksicht zu

nehmen. Eine andere Frage diirfte aber die sein, wel-

clies Alter solcheu Erzàhluugen zu geben sei, da be-

kanntlich bei den Buddhisten Erzàhlungen jeglicher

Art und jeglicher Gegend bereitwillige Aufnahme und

geschickte Verwendung gefunden haben.

1. Der Elfenbeinschniizer ond der Maler.

(Kandjur Band II Blatt 285.)

In Madhjadeça lebte ein Elfenbeinschnitzer ''), der,

nachdem er ein kleines Maass Pteiskôrner aus Elfen-

bein geschnitzt hatte, damit nach dem Javana-Lande')

reiste und dort in dem Hause eines Malers abstieg.

In Abwesenheit des Mannes sagte er zu dessen Frau :

«Frau meines Freundes, koche dièses Maass Reis und

setze es mir vor». Die Frau fing an den Reis zu ko-

chen, allein, obwohl das Holz zu Eude ging, wollte der

Reis nicht kochen. Als darauf der Maler gekommen

war, fragte er: «0 Gute, was ist das?'> Sie erzàhlte

ihm ailes ausfuhrlich. Der Mann sah sich den Reis

an und als er gefunden hatte, dass die einzelnen Kor-

ner aus Elfenbein geschnitzt waren, sagte er der Frau,

indem er sie zurecht wies: «0 Gute, dièses Wasser ist

salzig; er muss uns gutes Wasser holen, dann wird

dieser Reis kochen.» Die Frau sagte dem Elfenbein-

schnitzer: «Hole uns gutes Wasser.» Es hatte aber

der Maler an einer Stelle einen Teich gemalt und an

demselben einen Hundeleichnam. Der Elfenbein-

schnitzer nahm einen Wasserkrug und da er vermu-

tliete, dass dort ein Teich ware, begab er sich hin;

als er aber den Hundeleichnam erblickte, hielt er sich

die Nase zu und machte sich daran das Wasser zu

versuchen, zerschlug jedoch seinenKrug und merkte,

dass er zum Besten gehalten war.

2) q'^3^r^!S'^•?^ra'^^I:ÎS> buchstâblicl) «ein Elfeiibeinschnitz-

meister»

3) ^WUpi.

13



105 Bulletin de l'Académie Impériale 196

2. Der Merhaniker nnd der Maler.

(Kandjur Band II Blatt 283.)

In friilierer Zeit gab es in INIacUijadeça einen Maler,

der einer Angelegenheit wegen nach dera Javana-Lande

reiste und daselbst in dera Hanse eines Mechanikers

abstieg. DerMechaniker schickte, um denErmiideten

zu bedienen, eine von ilini verfertigte kiinstliclie Jung-

frau*). Dièse wusch ihm die Fiisse und blieb stehen.

Er rief ihr zu, sie môclite nalier treteu; sie aber gab

Seine Antwort. Da er der Ansicht war, dass der Me-

chaniker sie ihm ohne Zweifel deslialb zugeschickt

habe, darait er sicli mit ilir in Liebeslust vergniige,

packte er sie an der Hand und woUte sie an sich

ziehen. Allein da fiel die kiinstliclie Jiingfrau zusam-

men und verwandelte sich in einen Haufen von Holz-

stiickchen. Also zum Besten gehalten, batte er den

Gedanken: «Icli bin allein hier zum Besten gehalten,

werde aber daftir den Mechaniker mitten im Gefolge

des Kônigs zum Besten balten.» An die Thiirwand

malte er seine eigne Gestalt, als wenn er sich erhangt

batte und verbarg sich selbst binter der Thiir. Als

die Zeit, zu welcher er aufzusteben pflegte, voriiber

war, woUte der Mechaniker nacbsehen, weshalb der

Maler nicbt zum Vorscliein gekommen ware und er-

blickte ihn erhangt. Als er dariiber naclidacbte, wes-

halb er sich wobl das Leben genomraen haben konnte,

sab er die kiinstliche Jungfrau zusammengefallen und

in einen Haufen von Holzstiickchen verwandelt. Da

meinte er, der Maler habe sich ausVerdruss dariiber,

dass er ilin zum Besten gehalten, erhangt. Im Javana-

Lande war es Brauch, dass, wenn in irgend einem

Hause jemand plôtzlich gestorben war, die Bestattung

nicbt stattfinden durfte bevor dem Kônige Anzeige

gemacht worden war. Der Mechaniker begab sicli des-

lialb zum Konige und meldete ilim, dass ein Maler aus

Madhjadeça bei ihm eingekebrt sei und er ihm zu seiner

Bedienung eine kiinstliclie Jungfrau zugesandt habe,

dièse habe er an der Hand gepackt und an sicli zieiien

4) ijber einen kùnstlidicn Kleijlianten, der sicli in Folge eiuer

Maschinerie hewegen konnte s. Mahâktitjâjana und Tsliandapra-

djota (in den Mémoires de l'Acad. des sciences VU" série T. XXII

,Y» 7) S. 36 folg. Im Dshjotishkâvadàna Bl. 108 koramen unter einem

krvstallenen Fussboden (ITnTT>îlïï) . den der eintretende Gast l'iir

es

Wasscr ansielit niid deslialli die Sclinlie ablegeii will, kiinstliclie

Fische vor, die dnrcb Maschinerie in Bewegung gcsetzt worden

wollen, worauf sie sich in einen Holzbaufen verwandelt,

er aber aus Verdruss dariiber, dass man ihn zum Be-

sten gehalten, sich erhangt habe. Er bat den Kônig

den Todten besichtigen zu lassen, darait er ihn be-

statten konne. Der Kônig befalil seinen Beamten die

Besichtigung vorzunelimen. Als die Beamten zur

Stellc gekommen waron uad dariiber nachsannen, wie

sie den Erliitngteii herabbekamen und andere den

Rath gaben, den Strick zu zerhauen, boite man eine

Axt lierbei; als man aber daran gehen wollte den

Strick zu zerhauen, sali man, dass es eine Wand war

und dass der Mechaniker zum Besten gehalten worden

war. Da kam der Maler aus dem Versteck hervor

und sagte: «0 Hausgenosse, du hast mich allein zum

Besten gehalten, ich aber habe dich inmitten des kô-

nigliclien Gefolges zum Besten gehalten.»

3. Der Wettstreit z«eier Kiinstler.

(Kaudjur Band II Blatt 283.)

In fruberer Zeit war in einem Gebirgsorte unter

zweien Malern ein Streit ausgebrochen, indera jeder

von beiden beliauptete in der Kuust vorziiglicher zu

sein. Sie begaben sich beide zum Kônige, fielen ihm

zu Fiissen und jeder von ihnen erklàrte, dass er ein

vorziiglicberer Kiinstler sei. Der Kônig wies ihnen die

Vorhalle an und befahl, da er iliren Streit nicht entschei-

den kônne, jedem von ihnen eine Wand zu bemalen;

hiitten sie die Arbeit zu Ende gefiihrt, so wiirde er

wohlimStande sein, zu entscheiden, welcher von ihnen

beiden der vorzûglichere Kiinstler wiire. Durch einen

Vorliang von einander getremit, machten sie sich an

die Arbeit. Der eine von ihnen vollendete in sechs

Monaten einGeraalde, der andere aber legte') in sechs

Monaten die Oberflâche der Wand aus. Derjenige,

welcher das Gemaldc vollendet batte, begab sich zum

Kônig und spracli: «0 Kiinig, raeinGemalde ist been-

digt, geruhe es in Augenschein zu nehmen.» Als der

(n#TTÎi^ qfpjqm).

5) ^ïTl'^^^'q^JI^?;, im Win-terverzeichniss Lislii-gur-khang

Bl. 4 wird ^^^^ durch SFifèR « musivisch ausgelegt» orklart; bis-

her ist mir niir uoch vorgckomraeu .Tl^^'^iI^q^'J.. (Kaudjur B II

Blatt 211), wclchem im Sanskrittext (Divjâvadâna Blatt 166) ÏÏHIT?

ontspricht ; es ist dort (s. Awarische Texte, Vorworl S. XXXVII) die

Rode von einem mit Mortel (H^JT) ausgcschmiertcu und gepntzton

Teich; verul. Biilitlingk - Itotli unter dem Worte T\VJ{-
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Kôuig saiumt seinen Ministern aus der Thiir trat uiid I

das Gemalde erblickt liatte, sagte er voll Zufrieden-

heit: «Die Malerei ist vortrefflicli.» Der andere

Kiiustler fiel demKônige zuFûssen imd sprach: «Nun

geruhe mein Gemalde anzusehen.» Als er den Vor-

hang bei Seite geschoben, und der Kônig eiiiige Ge-

stalten hervortreteu sah, sagte cr voll Verwimderung :

«Unter den Malereien ist dièse vorziiglicher.» Da zog

der Kiinstler den Vorbang wieder vor, tiel dem Kôuig

zu Fiissen und sprach: «0 KOnig, dies ist keine Ma-

lerei, sondernicb habedieWand ausgelegt.» Da wuclis

das Stauncu des Kônigs noch mebr und er sprach:

«Dieser ist in der Kunst vorzuglicher.»

Théorie
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bestândigem Zusatze von Salzsàure einwirken, so be-

obachtet man sogar nach mehreren Stunden auch keiae

Verânderung des Diphenylcarbinols.

Wird eine Lôsung des Diphenylcarbinols in Essig-

sâure mit starker wasseriger Salzsàure vermischt und

bel der Siedhitze der Einwirkung des Zinks unterwor-

fen, so sieht man, dass nach einiger Zeit eine ôlige

Schicht auf der Oberflache der Flussigkeit sich ab-

scheidet; dièse Schicht erstarrt nach dem Erkalten in

Folge der sicli in derselben bildenden nadelformigen

Krystalle; dièse durch Auspressen vom Oele befreit

und aus Essigsàure umkrystallisirt haben sich bai den

Aualysen als Tetraphenylaethan erwiesen.

1) 0,357 gr. des zwei Mal aus Essigsàure krystalli-

sirten Kôrpers gaben 1,216 gr. CO' und 0,215 gr.

H'O.

2) 0,356 gr. des aus Alkohol krystallisirten gaben

1,213 gr. CO' und 0,214 gr. H'O.

3) 0,409 gr. ebenfalls aus Alkohol krystallisirten

gaben 1,395 gr. CO' und 0,243 gr. H'O.

4) 0,340 gr. des aus Benzol krystallisirten und eine

Zeitlang bei 140' C. erhitzten Kôrpers gaben 1,164

gr. CO'und 0,209 gr. H'O.

wârmen bis auf 140° C. 0,099 gr. , folglich 19,5^0

Die Formel C-^H" -h CE' verlangt 18,97o- Der Te-

traphenylaethan schmilzt bei 209''.

H.Linnemann (Ann. Chera.Pharm. 133. 23— 25)

erhielt bei der Destination des benzoesauren, so wie

aucli des bernsteinsauren Aethers des Diphenylcarbinols

einen Kohlenwasserstoff, dem er seinen Analysen ent-

sprecliend die Formel C^^H'^giebt. Linuemann's Koh-

lenwasserstoff schmilzt bei 209° lost sich schwer in Al-

kohol auf, leicht in Benzol; aus Benzol krystallisirt er

in durchsichtigen rhombischen Platten , welche in dei-

Luft sehr bald matt, undurchsichtig werden. Ich habe

diesen Kohlenwasserstoff nach der Méthode von Lin-

nemann durch mehrmalige Destination von Bernstein-

sàure mit Diphenylcarbinol dargestellt und habe ihn

mit meinem Kohlenwasserstoffe identisch gefunden.

Den Unterschied der Linnemann'schen Analysen mit

der meinigen kann ich bis jetzt nicht erklâren; weitere

Untersuchungen, die ich uber die Diphenylcarbinol-

derivate verfolge, werden vielleicht Auskunft iiber die-

sen Gegenstand geben.

Théorie Versuch

Ç26 312 = 93,41%

22 = 6,58

1. 2. 3. 4.

92,89 92,92 93,02 93,36

6,69 6,67 6,60 6,83.

334 99,99

Aus diesen Analysen làsst sich die Formel C^* H^^

berechnen, Man kann die Bildung des Kôrpers durch

folgende Gleichungen ausdriicken:

2 C'^ H'- H- H- =- C-^ H" -H- 2 Ho 0.

2 CH" COO (C^^ H") .- H- =-- C' E'' h- 2 Cff COOH.

1 Theil von diesem Kôrper lôst sich in 128 Theile

siedenden 957o. Weingeists, in 21 Theile siedender

Essigsàure und in 7 Theile siedenden Benzols auf. Aus

alkoholischen und essigsauren Lôsungen krystallisirt

der Kôrper in feinen Nadeln, aus BenzoUôsung aber

in durchsichtigen volurainôsen dicken rhombischen

Platten. Die aus Benzol abgeschiedenen Krystalle stel-

len eine Verbindung von einem Molekul des Tetraphe-

nylaethans mit einem Molekiil des Benzols dar.

0,506 gr. der ganz reinen durchsichtigen, noch

nicht matt gewordenen Krystalle verliercn beira Er-

Zur Kritik und Erklârung verschiedener indischerWerke.

Von 0. Bôhtiingk. (Lu le 2 se]itembre 1875).

(Fortsetzung.)

XV. Kathèsarilsâgara, Ausg. Ton H. Bbockhaus.

1,10,6. Hall erwàhnt in der Einleitung zu V»s*v*n. S. 23 die Les-

art ûRT^f ÏÏT^I, Jer er ™il Rechl deu Vor/.ug giebl. — M,b,a. Ver-

binde ÇTrlWlSr. — 32, b, a. Es ist das Inlerpunctionszeichen nacli ^îT-

J^mW. zii set/eii und nach ^ zu lilgen. «Du aber bisl raeine Çaklin.

Das Correlalivum von ^. ist qÇTI- — '•i,b,rj.. Verbindo ^^nm. —

55,6,a. Tienne qixft ^I- - 57, a. Lies H^ 'îll^^'^rl '^frl râ"^^ fj-

2,1,6,p. Lies ^Tfqm. -- i2,a,13. Lies vjq^g. — u.a.p. Lies f^-

JïïîfHTiTf^^l- - S2. q ^l^ — Çfft "nicbt nur — sondein auch».

3,3:;.6. |3. Lies o^lftH^mt- - ^^- Vgl- Spr. lO.S:!. - 71,6, p.

Verbindo STTRFq îIFIfÎÏ^H^

4,l9,6,l3. Lies'^SGrgÇT- -"^1- VgL Spr. 3974. - 73, a,^. Lies çn=11-

fq^l _ 75,6,a. Lies ^THI^J (so IU'ak. 73). - J^a'-^VgJ^. Spr. 48,1.

;i,t6,a,i3. Lies q^RIfR. — 20,o,p. Treune RFTmlJ TF^rl:- - 58,

6.a. Lie< 5%ïï. — lo.s,o,a. Lies ^ÏÏÏÏTT- — li:^a,a- ^nîïïITfï: ist

"râïïITH-^ïIrl:."^— I33,a,tî. Lips^rraiITH — 137. Vgl. Spr. 2453. —

13S. Vgl. Spr. 7318.

6. Kl, 6, a. Lies F^ni^- - I2,e,a- Verbinde ^\^U\^\. - C2, 6, |?.

Verbindc ^^sfl. - 132, a, p. Ich leso sTIOT:. - 165, (>, p. Trenne

îrfrl^ïïFfl '7rll^l- - I6ii,6-a- Trenne T^WÎ ^°- — ? ï-ies ofâîl^-
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7,t,Ji,13. Verbinde f^q^riq. — 5, a, p. SoIUe vielleicht ^\^ st. sTTfT

zu lesen sein? — 25,6,3. Lies ^ft^HITTIT. — 37,a,iî. Lies tîTrl- — ^S-
c- > "^ ^ ^ ^r

O)». '^TrTFIT:, nicht rfî^T:, ist das Pràdicat zu CJpflTfJ. — 51,6. ^^-

ym ist mit JIIM'-iirlF'ï zii rerbiiidcn «uber die Hartheizigkeit (nicht

aRuchlosigkeit») des Gov.u. — :<?,.h,a. Ich lèse rlTOT und ziehe diè-

ses zum Folgenden. — 5«,o,j3. Icb lèse ST-^^^FT^." vgl. das Wôrter-

bueh unler 1. fk^^ 1) <*)• — 103,6,j3. Lies ^^^'\ fefST'T.

8, 10, a. Vgl. das Wdrterbuch unler F2JH 1) «') ani Ende. — 37, a.

cflSn ist hier personificirl, wie man schon aus S^l^lTT ersiebt. — 38,

6, a. jcjtfm ist Absol. und auf das Subject ËfiSTI zu bezieheu.

9,9, 6,a. Es isl SiTTftlïc^n gemeint. — /.9,6,|3. Lies '^rJrlïï;- — »Ul>,?-

Lies î^HRÏÏl^I " und vgl. 16,3l,(/,a.

10,3,(1,^. Lies UftJFT. - 33, 6,|3. Lies "^Hrëlrn- — I08,6,p. Ver-

binde Tig^lfïïl.

ll,5l,~a,lî. Icb lèse R^ISIT^. - r,2,6,iî. Verbinde q^TTEÏIçfH^o zu

eineni Compositum.

12,2',, a, a. Lies ÇTI^'IR'^- — «' Vjl. Spr. 2364. — lC8,i,a. Lies

13,51, a, a. Lies ^^. — r.7. (gg. Vgl. MBa. 3, )fl47 I. fgg. — C5,6,^.

Lies HramïïT. - 133, a,a. Lies rlrîT^IR. — tr.i,b,[i. ïîiï^T «ange-

trieben». — H 7, a, p. Ich lèse tçH^fî'l' wegen des folgenden ^1^. —
166,6,(3. Lies 3tîm^;.

14,15,a,|3. Ich lèse T^fq^IH- — 7C. fgg. Vgl. MBu. l,9/.2. fgg.

15,28,6,a. Trenne H ^ïï. — 88,((,a. Trenne Ff^ ÎT'-'-
— I02,(»,ji.

LiesfÎTîTH:. — llo,o,a. Verbinde rjjfïïl^- — U8.6,a. Lies fsfînflT.

16,35, a,lî. Lies ^^^it. — 42, a, ,3 îlf^^TT^nfT «keiiio Miene ver-

ziehend». — 6S,6. Vgl. 06,351,6.

17,1 9, 6,a. Icb lèse îf^rT st. Çfcifr. — 23.6,3. ïronne ^\ ^^T^. —
121,6, jî. CJT^fT «Anweudung, Gebrauch». — 122, o,a. Es isl vielleicbt
^ "^ ^ ____^ 5T^ zu lesen; vgl. das Wdrterbuch unler 5T^ 1) e) am Ende. —
ISS^Vgl. Spr. 2887. — US. Vgl. Spr. 1462. - U9. Vgl. Spr. 2ot4.

18,9. 10. Die Stadt wird mit einem Madchen verglicben: die ÎÎ^TÏÎ

sind ihre Augen, die CJTÎl^în^ ihre Briiste, der sTR^I^TT^?! ibr Freu-

dengeschwiJtz. FfTU ist «Palasl». — Î2,a.i3. fTITH^ ist ^l'Tf-t-în'^

«Frauengesicbt». — 13,a,p. Lies 'ÎRFm^TIlI:. — 17,o,a. Lies ÇjV-

qra f^^°. - I8,6,a. Lies ^^^Vl - 47,6,iî. Lies Fr=TrfçfqH°- -
09. fgg. Vgl. meine Sanskrit-Cbreslomathie 214. fgg. — 78, a, [3. Ich

lèse ÛJjyn nicht ^11°. — 136. Vgl. Spr. 39oS. — 139,6,(3. Lies pT^I-

f^T:. - 227, 6, a. fsfî^rnpT in der Chrestomathio (139) fehierhaft

fur f^^fqifq. — 302,6,i3. Verbinde Rî-U^lf^. — 330, a,a. Lies 5ft-

19,28, a. «Eiu Besitzioser biissl sogar sein Leben ein, wie viel mehr

ein Weib (ace.)». — 35. a. Verbinde ÎII^îTSFÏRtll- — 9«. "T ^^^T —
CIT^fl «nicht nur — sondern auch». Ich lèse in a,p "T st. tI und in 6,p

verbinde ich ^TTHl^^^T^- "Kr litt nicht nur nicht, dass die Murala
o

ibr Uaupt erhoben, sondern litt auch nicht einmal, dass die von den

Hànden geschlagonen Briiste der Frauen sich erhoben u. — I07,a,(3.

Icb vermuthe gëT^TFrf^tfïïTrïï , das wie ^^^TrlFFïïTïï als Adj. zu

^^IIT gehoren wiirde. — lu'.i.o. Verbinde ^cf^lcf^îî.

20,25,6,(3. ^sm^J ist SR^qT ïl^T; man kbnnte aber auch ^Eq^Jf

verniulhen. — ;:o,6,|3. Ich fasse r=TïT'5^â)MH als adj. Comp. und er-

gànze dazn ÇlÇirq. — 7 0,6,a. ÏTJTT^SÇ^vfTïfiT "der Schdpfung, Ver-

nichtung und Erhaltung wegen». — si.a, |3. ^J^ ist hier «Saraen».

— 12 8. Vgl. Spr. 843. — I4'.,6,i3. Icli vermuthe H^rT-Ti^ («Behau-

sung)i, nicht «Zusammenkunft»). — 172,6, p. Lies ^IH- — 190,6,a.

Lies fnf^TTIT^ und vgl. 18,274, a, a. — 200, a, (3. Trenne F^J >TîsT-

^^. — 213. Vgl. Spr. 1327. — 223, 6,a. Lies Tcîrl^ôîH;. — 225, a,a.

KîJ mit îjni caus. «libergeben, uberlragen».— 22 6,a,a.Lies ^HHI'çcH".

21, 18, a, a. Die Strahlen des eigenen Korpers bildeten den Slrahlen-

kranz uni sein Haupt. —
i3.

Ich lèse îTOI^- — 24. ^TI5f^=îfh'I:

îfUni; " in der Kehle weilende d. i. zu entflieben im Begriff stebende

Lebensgeisler... — r.c. Vgl. Spr. 6281. — 99 Vgl. Spr. 7370. — 127,

a,|3. R^I? «Uebereinstimmung».

22,21, 6,a. ?T'Î^7 «Held im Geben» so v. a. nfreigebig». — 26. fg.

Vgl. Spr. 2402. fg. — 40. Vgl. Spr. 3142. — 8l,6,a. Das Korama ge-

hôrt vor, nicht nach Fqi«[. — S5,6,a. Ich Irenne H^: ^°. — I03,6,a.

Trenne ^T7 l^°. — 2l3,6,a. ^IlTIHcIrl bedeutet so v. a. «nicht so!»,

«lass das um Gottes Willenl». — 232, a, (3. Lies "^ ÎTirïïIfTT. Der ganze

Satz ist zu iibersetzen: «In meinem Kdrper ist oocb Fleiscb und Blut».

23, 14, a,|3. FÎ^I^ «Uebereinstimmung» — 27. fg. Vgl. Spr. 4128. fg.

— 37,6,a. Trenne J^T >TTÏÏ°- — 57,6,a. Lies ^!T^q^°. Itjaka

isl der zweite Name des Nitjodita; vgl. 90,6,a. — 90,6,a. Lies ^^-
^•IFTT und vgl. 57, 6, a.

24,24, a, a. Lies H^ 7^ und tilge das Komraa nach J7ô(. Das Mad-

chen wàchsl zugleicb mit der Sorge. — 26. Vgl. Spr. 6107. — 43,6,a.

Es feblen zwei Silben. — I32,a,i3. Lies 'ÇfîÇlî^TT^ — 203. Vgl. Spr.

5687. — 216, 6, i3. ^Hii^R isl Absol.: «Du frissl hier jeden Knaben,

den du erblickst».

23, l.~>. Die grauen Locken am Ohre werden mil einem Roseokranz

verglicben. — 31. «So viel Verkebr ich auch mil Leuten aus andern

Làndern gehabt, so habe ich doch nie von ibr geborl». — 90,6,(3. Lies

\i«y ^TTT- — I27,6,a. 5T7T°('îIF'7 kann nicht richtig sein, aber auch

T^in^^Fq, wie im W'orlerbucb unler 5171^1^ (so isl zu lesen) ver-

muthetwird, passl nicht. — 209, 6,^. T^ïï^ bedeutet hier «Vermbgen,

Reichthum, Geld». — 236, 6. a. Die Sonne wird eine goldene Lotus-

bluthe des Himmelssees genannt. — 238. Icb lèse ^^tm^cl (^ I foH lfr(

^nn^^TîîtnîT I sF>Fnnî IT^T^Î^5n=1 fh^J

f

IH Is<M h und verweise

aiif 26,142,6. — 260,6,i3. ^'yHim7tIlT ((einem Angeborigen gleich».

— 296,6,a. Lies HlrRI^RI.

26,8. a, (3. Lies TZ^^ und vgl. Ragh. 13,11. — i8,o,a. Lies sftî^flT-

^]^]. — 23,6,p. Lies ^if^Irl:. — 99,6,^. Lies ^^W^ — 1 I4,6,a. Lies

nSfrî^. - 1 20,6,a. Lies qfTq'^. — 1 42,6. Ich lèse ^îI^?IT^?nrfte-

rfî^T und verweise auf 23,238,0. — 199,6. «Menschen, die den Lei-

denschaften frohnen, haben auf Erden nie Gcld zur Genùge». — 232,

a, a. Trenne ^]^ ^T°. — 264, a,p. Lies °mîTrT:-

27,22. Vgl. Spr. 4313. — «3. Lies ^fT: st. Ç(T^rT:- — 77. Vgl. Spr.

6061. — so,6,i3. Verbinde FTrftU7!T. — 95,a,3. Icb fasse 5I%TI^ als

Nom. abstr. — 146, 6, a. Tilge das Somma nach 5IFiïfT. — I50,a,a.

Lies '^^°. — 132. 6, ,3. fg. Tilge den Punkt nach ^^TFJTfîI und die

Anfiibrungszeichen im folgenden Verse.

28,2, a,,3. Lies J^^tRTT^. — 32. Vgl. Spr. 1486. - ll7,a,p. Ich lèse

îI^51'*T. — i45,6,a. Das Komma gehdrl vor, nicht nach qiSÎFT- — I8I.

Vgl. Spr. 1427.

29, 4 3, Q, a. Trenne ilTI^ tf^. — S 9. 6, oc. Ich lèse J^t ôUç^^ ^IFIT.

— 99,6.|3. Ich lèse H^f^rïT. — iffS- "^'g'- Spr. 4349. — I98,6,a. Lies

"30,22t6,a. Lies H^FT. — 29. Vgl. Spr. S944. — 91. Vgl. Spr. 6123.

31,29,6. Lies îjrillffj^qi. _ 34, a, p. Lies fïl^. — 39. Vgl.
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Spr. 3517. — ùl,6.^ ySIlt^îiïrT kaiin aiicli 5151 îIT^ÎTIfT^soi"^ — si;.

Vgl. Spr. 353'.). — 87. Vgl. Spr. 4234. — 8S,a,
i3.

Lies îlT^l^îfT:.

32,35. V;;!. Spr. 3324. — 55. Ygl. Spr. 3832. — 56. Vgl. Spr. 1433.

— I05,b,a. jym fasse ich nicht als Nom. pr., sonderii in der Bedeu-

tung ïon «Pisangii. — 151,6, a. Ich wiirde das Komma vor, nicht

uach !T?n^ setzen. — 153. Vgl. Spr. 1791. — 1 59, a, |3. Tilge das

Konima nach ^^tîl-

33, 8,6, jî. Hî^hI fasse ich als Nom. pr. — 130,6,|i. Sollle nicht qT

d. i. ÎTçII zu lesen sein? — I8i. Vgl. Spr. 1720.

34,177. Vgl. Spr. 833. — 1 7S. Vgl. Spr. 3803. — 1 7V. Vgl. Spr. 2462.

— 180. fg. Vgl. Spr. 2793. fg. — I9i. Vgl. Spr. 2346. — •i5«,o,,3. Lies

35,27'a,a. Lies ^ij ^1°. - 3C. Vgl. Spr. 3961. - 98,6,^. ZÏÏR^

ist Nom. pr. ^
36,8. VgL Spr. 3141. — 26,6,a. Lies 3r2ITfT. — 5ti,6,jî. Lies ^R-

^mi. — 87. Vgl. Spr. 7207. — 93. Vgl. SprT373ri. — nu. Vgl. Spr.

5392. — 107, 6, a. Tilge das Komma iiacU cT^TTÎlT^.

37,4 0,a,a. Verbinde ^W^^^rl^- — 10l,6,?. Lies qrHÎFTTni^TT.

— 120,a,a. Ich lèse FPsiJT;. - l'.3. Vgl. Spr. 6819. — 179,6,|Î. Ich

schreibe ^TH ^TT^=1R. — -' l ',",»• rl^TTÏÏîî^'s' kein Comp. — i-ii. \^1.

Spr. 167. — 2'.2,n,a. Verbinde Tfî^IT^rimT. — i^-
Trenno JTTJ r{^J.

— 243. Vgl. Spr. 1466.

38,100, a,a. Lies Ç"?!- — 125. H,a. HUIHI^ ist R^T -t- ÎJIÏÏI^-

39,15,a,a. Tronne H fiT^IÇt- — 07, 6, a. Lies ^r\\. — 82,a,c(. Ich

fasse f^=7TI1Em5T als Adj. — 91, a, a. Tilge das Komma nach fTIri, das

mit Çr^TtlI 7.n verbinden ist. — 161,6, a. Lies >1^HI. — 165,6,^. Lies

T^fWV^. - 188, 6, a. ^^T^rl ist ^J} -t- ^rT- — 200. 6, a. Trenne

^\ ^'^^^.. — 206,a,a. Das Komma ist vor, nicht nach ?TSlTSIfI '•" setzen

— 2^47, 6,a. Verbinde >î^ci;[-ig: (d. i. >T^T W\^).

40,7. Vgl. Spr. 4.331. — 63. Vgl. Spr. 6886. — 1 os, 6,1?. Ich lèse

41,u,a7a. Lies ÇT^iqyFrf. — 55, 6, a. Lies Çffijrl^I. — 3s,o,a.

Lies ^TTUiq;.

42,6,6. Ic'h lèse rfïFÎTëfr^n Wi^"- — I3.a,l3- Lies HÏT^rÇf- — ''4,

a,a. Ich leseÇRfHFfrC - 7u,6,ii. Trenne nmr\ 57^- — i«s,a,ii-

1l2,6,a. Verbinde CfSITïTfî. — 16o,a. ,î. Ich trenne rT^Il TF2îr?ïï^ —
184, 6,a. Lies qrg. — 19I,6,^. Lies i^TT^ïïm'7. — 195, «,a. Lies ^T-

IT^Î^. — 2 09,6,iî. Lies îTTtnTlIT.

43,5,a,^. Lies rTr^Fm^. — t7,6,a. Verbinde ^}x^^\K^^^^ — 7".

o.a. Lies vîSIÇIHI. — S3,a,iî. Das Anfubrungszeichen ist nach, nicht

vor n^ zu setzen. — S4.6,a. Cf^ 33TT zu treunen. — 89, 6, a. Lies

ïlT^^. — 99,a.|3. Lies ^V\^. 1 I 1 ,o,a. Trenne ^^^^^^^. 5T3I-

ll8,o,p. Ich trenne ^trl ËfiT^R. — I 2 1 ,6,a. Ich batte nach ^SR
eiii Komma gesetzt. — 123,6,,Î. tTîTlf^FI von ^^ «werfen». — 149,

a, a. ÎIîflfsIB ist W^ -+- Wv{- — 170,6,». Das Ausrufungszeichen ge-

hdrt nach, nicht vor t{W^- — I86,a,iî. Ich batte HFÏÏrfT Çt^^îî'wi-

schen zwei Kommata gesotzl. — 207. a. Ich wurde nach îltçl kein

Kumma, dagegen aber nach y tçî oin Ausrnfungszeichen gesetzt haben.

— 2 13, a, p. Trenne ^ ^[?^\\.

44,10, a. Lies 3*T'7^'iI=fï ° als Comp. und vgl. das Worterbucb nnter

2. ^f^ 4). — 45,(1, a. Lies ^I^TITII^F. — 67,a,a. Lies qiq^. — 6,ii.

Vielleicht H^l FT zu lesen. — 87, a, a. Das Komma miisste vor j^,

nicht nach Jî^ sleben. — 102,o,iî. Ich trenne ^TH ^IT^:. — 124,

a,iJ. Lies S^^. — I27,a,ii. Verdorben. — 133, a. Lies STl?3Rrt?ïïITî7'^,

Adj. von SJI^JpTff^- — 14 5, 6, a. Lies ^W\- — U6,6,a. Ich lèse ^.
— 1 i7,a,|3. Lies FR^tTÎ- — 165,6,^. Lies Ç^FTIkT^- —JC6,6,?. Lies

Firaill^I^. — 170, 6, a. Lies ^RTHITi- — 180,6. FPïï'^THT 'st

hier Nom. pr. und Nom. appell — iss,a,3. Trenne ^H^Ff Htîll-

43,28, 6,a. Lies "^IFSH. — 55,6.a. Ich trenne ^TFl ^ItIT. — 60,6,a.

Lies ÏTR^. — 91, a, a. StaU3^I^!St wohl 3^11^ zu lesen. — 93,a,|?.

94,6,a. Ich batte Pàçahasla und Mrtju geschrieben. — 148, a,p.

Besser ^ç?ITr=f;iT^ als ein Wort. — I50,a,a. Trenne ^fïïT^ -iFhl-

— I6l,a,a. T^renne HH qTrîl^°- — 232,a,,î. Lies îT^rîT. - 233,6,^

Lies qfrfrT- — 240, a,a. Lies :^î:. — 247, «,,3. Ich lèse îfî^^nH

(impers.). — 248, a,a. Man kônntc auch T^5I annehmen. — |3. Trenno

H Ndi^îï!- — 366,0,^. ÏÏT^^ braucht nicht, vvie im Worterbuch an-

gegeben ist, in ÏÏTTTR umgeàndert zu werden. — 6,a. Verbinde HT-

W^V'X- frTTTrI "Obi R-hlerbaft. — 368. 6.a. Verbinde ^ ÎI^qfq5T=77.

— 379, a, a. Lies HTH:-

46,'.,6.,3. Verbinde q^n^TT. — 25,a,a. Verbinde H^ïïîiq^T — 74,6,

^. Lies JISRSI- — 169. Vgl. Spr. 7612. — 172, 6,0t. Ich trenne rT^ ^:.
— 233. VgL Spr. 832.

47, 11 2, (7, a. Lies gT^CJfîJ. _ ii7,o,|3. Lies ^^ st. ^EI.
_^

48,1,a,a. Lies FT'7Çr>îT^ff;.— r',«,|B. Lies flF^ffl.- 4 l,6,a. LiessI^.

49, 2S,</,i3. Lies 'y^t^r^ W\'^^- — 58. Vgl. Spr. 3943. — 72,6,^.

Lies îP-THm'rT. — I02,u,a. Streiche das Komma nach yiH- — *>?

Lies S'TITÇFÎ:- — " 3,6,c(. Das Komma gehijrt nicht nach I •HJJrM, son-

dern nach qr'^rai^- — t 33. Vgl. Spr. 8îl. — 1 93, 6,a. Trenne ^?T3
JTfîo. — 210, 6,a. Lies ^T^TF- — 217. Vgl. Spr. 1627. — 222,6. Vgl.

Spr. 3724,6. — 225,0. Icb set/e ein Komma nach tJH und lèse dann

fîfSmFqF?^?^- - 24l,o.iî. Lies ST^qUIT^- — 242.a,,î. Lies JEÇT^TStm.

30,21,6,,5. ÎCITR ist i\om. pr. — n6,n,|î. Spater 6s.n,a wird Raudra

geschrieben. — 146,a,a. Lies HrhM-

31—124. Vgl. Kebn im .lourn. of the R. As. S. 1868, Marcb. Was

hier besprochen vvorden ist, uborgehe icb mit Slillschvveigen.

31,26,6. fg. Vgl. Spr. 6948. — 28. Vgl. Spr. 3920. — 3',. Vgl. Spr.

1131. — 92, a, œ. Ich batte nach HÎ^FT^ ein Interpuiutionszeichen

gesetzt. — 204. Vgl. Spr. 2349. — 205. Vgl. Spr. 3086.

32, 31,0, lî. Lies liq^-J^T 1^ (ohne Contraction). — 129,6, [î. Man

konnte aucb ïIltïïiïCT^ schreibeu. — 141, a, a. Lies ^^-^"(rt.^- ~
I66,6,a. Lies 3^!7. — n'. Vgl. Spr. 6937. — 274, 6,a. Trenne r?^

g% î^%î. — 287. VgL Spr. 399S. — 288. Vgl. Spr. 3883. — 289.

Vgl. Spr. 6317. - 293, 6,a. Lies ïï?^!7rq=7. — 325,6,i3. ^Ï^RIT kann

JTi5ÎT-i^^, STÏÎ-^^l' iind ^ÇÎI-ETRl' soin. — 342, 6,a. Lies r^fâïï.

- 350, a, a. Lies 5T3'T '^fÎTJïïî. — ::6l,«.i3. Lies >îsT. — 374. VgL

Spr. 3688. — 391, 6,a. Ich trenne Hq^ îÏÎÇ^I "•

33, 11, a, a. Das Komma gehdrt nach, nicht vor TR^. — 13, 6, a. Lies

^Jlj. _ ',;i,6,a. Lies rT^^lH- — I04,a,|3. Lies 3qT^^ïïr — 130,

6,X Lies yETT^l fd. i. '^ECiq). - 173, 6, a. Lies F^F^- - I83,«, a.

Lies 3qftèl5."' ^

34,31, o,ii. Lies H^FaH^^- — 35. Vgl. Spr. 4013. — 62,a,iî. Lies

^^\^\^. — 72,«,;î. Lies ûg-qiJTq. — 73,6,a. Lies ïf^TT- — 73,6^3^Lies

q^Riq^T:. — 'ï,a,a. Lies 'Çfgrf^^HT. — I2'.,a,a. LiesîMITïïrT- —
l'3l,6,,5. Lies qi^^T. - l'.9,o,i3. Lies_q^n?î5IjqTFî?. - lCi,a,iJ.

Ich lèse îiî^rlin, Keb.n vormnihet îfTRqj -ÎH.

35,4, a,|5. Lies f^^T^:. - 9,6,p. Lies jfsFTF'^rîîT. - 27,6,ii. 13^

ist hier doppelsinnig. — 4 6,6,i3. LiesÇnT^I^rl — 1 10. VgL Spr. 4164.

— I5s,6,ii. I59,a,a. Lies %^î^^ und ^^rSJÎTT. — 165,a,a. Lies m-
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^m- — 181,0,(3. Lies ofggiTTTrlT. - I8i,6,p. Lies ÔT^T st- ^T^- -
200, a,a. Troniie FT^T ^rl^-

36, 1 1 o,«.|3. Verbiiide qiJiîr'fi-oU d. i. ni -,- ^n^o_ _ , es,*,». Ver-

binde îIITm?îqïï. - I72,6,a. Lies R^î. — 2 13, 6, ,3. Lies mîTqHÎ

5?J°. — 223,6,o<. Licsqro^. — 257, a, |}. LiesFIrmPFflrâïïIR. -^2'.7,

6,p. Ich troniie SIH ^îlfH^. — 27'.,6,a. Trenne îniTr^TÎïïRWT ^^}-

— 28i,6,a. Trenne^ ^(7°. — 2.s9, a, jî. Lies y^l 1^1(71 "" — 292,

M3. Lies sITÏTffT- — 306,\|3. Verbindo îITfftqft. — 3i2,6,jî. Lies Pî-

^n^. — 351,6. Vgl. 16,68,6. — 387. a, a. Trenne fREUI ^^1°. —
41o,a,|3. Ich vermulhe ^rTFtSTfîI^^.

37,31,6,(3 Lies °ETOf. - :wT Vgl. Spr. oT97. — S3,a,^. Lies q^-

f^ffïïT. — 123, 0, ,3. Lies ^\J'^.
— 129,6. fg. VgL Spr. -lHoi. —

l«1,6,i3. Icli verniuthe cîJCf.

38,56. Vgl. Spr. 2942. — 7 0. 6, a. Trenne TI^faiqf| ^TRI-

39, 3,6,a. Lies rîT^niIR. — r,o,b,a. Verbinde ^I^pTI^^. - «5.

6,|3. Lies ÇpTTTrT- — if.s,6?c/.. Lies 3^7^.
60,5,6,a. Lies fïï^lTîf^ïïIÎ. — M). VgL Spr. 1861. — 23,6,a. Lies

fnilt^. — 33,6. fg. VgL Spr. 342. — 36. VgL Spr. 4979. — 38. Vgl.

Spr. 161. — '..-î. Vgl. Spr. 196.5. — '. '.. Vgl. Spr. 6383. — ..3,«,a. Trenne

5TFÎ ^IT^^IT. — s/;. Vgl. Spr. 2367. — 55. Seize das Interpunclions-

zeichen nach >îfT=fi7T: und tilge dassclbe nacli îjrTsirT. —. 79, 6, a.

Lies fJ^TfTrTIÏÏfr- — 10s. Vgl. Spr. 1469. — in,6.fn. Vgl. Spr. 4480.

— 118,6. fgg. Vgl. Spr. 3336. — 1 20. Vgl. Spr. 4239. — 121. Vgl. Spr.

471. — 122. VgL Spr. 3463. — 134,6, j3. Lies cUMWUrl. - l'.o. Vgl.

Spr. 1723. — I'.5,6.a. Lies W^^nT- — 163. Vgl. Spr. 2186. — 198,

a, a. Ich vermulhe Hèl°; vgl. 96,40, a. — 204. Vgl. Spr. 6873 — 205.

Vgl. Spr. 647. — 222,6, a. Verbinde ?IIT^c?J^. — 243, a, a. Trenne

61,18,6,|3. Lies T!T^ (abhàngig von ftRTTWr'ï). — 22,6,a. ïlfrl 'St

vom Folgenden zu Irennen. — 23, a, a. Lies m^fJ- — 2S,a, |3. Lies

°?II^^^ — 64,6,iî. Lies ÎTI^PÎ^. - 82,0,».. Trenne ^f^ ^]f^. —
85,a,j3. Lies ^rTHïïFg^^- — I0i.6,a. Lies 3^rPïï^°. — 1 18. Vgl.

Spr. 700. — 121. Vgl. Spr. 21.50 — 128, o, a. Lies ^^°. — 145,0, a.

Verbinde ÇTTHSTIil- — 168. Vgl. Spr. 6453. — 193,o,a. Das Komma
gebdrt nach, nicht vor rIT^Î7- — 235. Vgl. Spr. 1101. — 240. Vgl. Spr.

1463. — 327,o,j3. Trenne ^f?I ^if^ïïïï.

62,8,6,(3. Lies o^I^lll^. — :>o.(/,a.\ies 7J^^^. — 52,0,(3. 53,a,a.

Lies ^mq. — 55,6,3. Trenne STÎÎT-^râ'iî^. —^103,6,?. Lies ^|-
SP^Fn. — 106.6. Lies q^rir ^ra'T. — 164. fg. Vgl. Spr. 6337. fg. —
169,a,p. Lies ^f^R^RrTT:- — 175,0, i3.

Lies qî^^fq. - 177. Vgl.

Spr. 3036. — 188, a, a. Lies Jqiqj^fîIFq. — 2 12, a, (3. Lies >îfTFqq°.

— 236,6,(3. Lies ïïïïfrl^J". — 237,0, |3. Lies 5p^;.

63,90,6,(3. ^TTiqtlTfr ist nicht Nom. pr. — 112. Vgl. Spr. 4398. —
126,a,a. ^\WJ^Wr\ isl ?IT§^^ -h ÏUTH- — 100,6 ist die Frage des

Reichen, 16 1,0 die Anlwort des (lândha rvika, 1 r, i,f/ die Antwort

des Reichen.

64,42. VgL Spr. 1099. - I4M,6. fg. Vgl. Spr. 7.383. — 1 .-,7, 0,(3. Lies

qFsn^.

63,119,6,(3. Verbinde î^TqyTrT- — 2l2,6,|i. Lies 5iqtII.

66,16. Vgl. Spr. 4499. — 33. Vgl. Spr. 6860. — 34. Vgl. Spr. 2482.

— 35. Vgl. Spr. 882. — 4i,a,a. Lies W\- — ïi.o,|3. Lies 5HT;. —
71,6,(3. Das Komma und das Anfiiliriingszeichen gehiirt vor. nicbl nach

fPT- — 98, n. a. Tilge das Komma. ila ^TRF! Aiij. "laihendu ist. —
I26,6,a. Lies Ut^I.

67,51,6,(3. Lies qrSIrfî.

68,5, 6.i3. Lies '^i^tlftq. — s.o,i3. ?ÎIîf?T^^H^Tq ist richtig (Kern

willo^TqqTqiesen):.<den\Valderhellend». — 29. fg. Vgl. Spr. 1467. fg.

- 37, 6, ,3. Lies SîTf^qtfqfeF^I.

69,71,6.0. Lies qi^qj. — so,6,a. Lies qi^^.— 1 07.«. ^Tirtf^rî ist

Voc. nnd H^î^^f^ als Comp. zu fasson.— I.f6,6,a. Lies STrlRUlT.

70,l9,6,a. Verbinde qîj^grft. — 43,0,^. Ich trenne ^M^nf^ J^^.

- 32,6,(3. Verbinde îITrqqi^l^yH- - 9l.o,a. Lies F=Tt^'ÇT5îïï.

71,l2,o,a. Verbinde q!:fIIFîq. - 27,a,a. Lies UTrïT Sfl ^=7 q"nTfq.

--^32,o.a. Trenne ^T^'^ K^j- — 73,6,a. Lies ïf^q. — ss,o,a. Lies

^^l — 1(17. o,a. Trenne ^r? fqrI?T^T ^^:. — l43,o, ^. Ich lèse

raqT^R. — 1 4 5,0, ,3. Ich fasse ^'ÎJH^FÎISTJ:!!!?!! als Comp. «uber

etwas so Unerwunschtes stark belriibt». — 2is,a,(3. Fine Silbe fehll.

— 222,6,(3. Trenne gft^ îT^T:. — 301, 6,a. Lies qq^i^T^.

72,10,6,(3. Trenne q qg^;. — 20, 6,i3. Lies ^^^P^qT. — 31,

6,(3. Ich lèse tT^q^. — 3 5,6,j3. Trenne oSfT^ Tiv\'- — 69,0,(3. Trenne

ÏT? ^I^T. — 95,0, [3. HITrT ist Nom. pr. — t't9. Vgl. Spr. 3139. —
216. Vgl. Spr. 1100. — 2'3 5. Vgl. Spr. 3937. — 2 36. fg. Vgl. Spr. 1373. fg.

— 263,0, a. Verbinde ÇTj^qq. — 301, o, a. Lies RqqîqTffT^- — 305,

6,a. Ich vermulhe >TiqqTqqr}T. — 395,6,(3. Lies îTî^q'î.

73,2 1,0,(3. Lies qikHHUïq^- — 5S,6,a. Verbinde sTJ^Iîfr zu eineni

Comp. — 77,a,o(. Lies ôfT^ ÎÎF. — 83,6,a. q^^ijcj ist q^fZJT ^?T. —
138,0,(3. Trenne ÇTT rT'rfî^q:. — 222,a.|3. L^es °ÎTqTRr^. — 240,a,p.

Wohl înfr zu lescn. — 243, 6, ,3. Verbinde 3qi%^Tfq^. — 292, 6, a.

Lies ^'U?î. — 309, a. |3. Lies "^^^Çf^.

74,1 6, o,a. Lies IHîri^TFIHÏF^ d. i. 5r?ÎTf|qiF? nnd Wl^. -
5^u,6,a. Trenne rir? ïï^qni. — 1 24. Vgl. Spr. 646. — I96,6,a. Lies qt-

ql^^fi'^. — 270. Vgl. Spr. 7042. — 2 7 1,0, a. Lies 5rqT'ir°.

73.35, 6,a. ^\j ist Vocativ. — 40,6.a. Lies ÎTfrfq^T Rî^— 41,0, p.

Lies °Hq^7f^rT°- — 53,6,a. Lies ÎITqîÏÏFr. — 57, 0, a. Lies îimc?j. —
'- ^ ^ t. -s -v

'

66,6,a. Ich vermulhe ?"7TiqTlI^. — 6s,a,a. J^ ist Vocativ. — 72,0, a.

Ich vermulhe qc^TrJ und ziehe qT nicht zur Frage. — 74,0, a. Das

Komma gehort nach, nicht vor qFïïrf. — 76,6,(3. Es ist wohl îIFSîIrl

zu losen. — si,6,a. Lies 7T%. — 13», 6,(3. q^T^rai^ ist als Corapositum

zu fassen. — I80,a,(3. Ich lèse rJ^r'Jr^^J^'^^•..

76,26,0,(3. Lies ^if^î^.
77, 3, 6, a. Lies niIHTq. — 25,6.a. Verbinde ^îfq'fTrlrftq:- — 3î,

6, a. qîIIJIrl ist q^T -t- ^FJ. — 40,6,a. Trenne qqi Wj^. — 49,a,a.

Lies srq^myRT.
13,6,(3. Lies qTxFI- — 1 06, a,a. Verbinde78,9.u,i3. Lies fTW^^Î-

qîI!Jiq° zu einem Comp.
t.

80, lo,o,a. Lies^iqfF^fiq. — i u,a,a. Lies^IFI^ÇTT:- — 22,a,|3. 24,

o,(3. Lies g-îïïqïïT und o-?r5TqT."^— 30,6, a. Lies qTqif^qi:.

81, î3,a,a. qftnRTFTlÎHfïï ist kein Nom. pr. — 65,6.|3. Ich lèse

37TF^: Adj. aus g7 -<- giF5II. — 72,6,3. O^en 4o.o,(3 wird î^qiJsPT

gescbrieben.
-^ *

82,21, a, a. Lies ïTRiq.

84,8,6,(3. Lies °qTrïTq^rRrîq:. - 28,a.(3. qiFq^q ist RT 3rï#7.
— 4 0,6, a. Trenne ffrl ^^ — 66.0, (3. Das Komma miisste nach JJ-

rTIïfi'rl stehen.

86, 7, 6,».. Ich trenne ^fiïïqf îftrî. — 1 3. Vgl. Spv. 5868. — 4 5. Vgl.

Spr. 3038. — 4 6,0, or. Ich lèse 3^^ oder 3^tq; Kehn 3^m. — 59.

6,a. Trenne qi^ï?! voni Folgenden. q q7q — ^^^r^ — îîîq bedeutel
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«nicht nur — sondern auch sogar». — "9. Vgl. Spr. 5038. — su. Vgl.

Spr. 2320. - ll6,a,iî. Mes °qîfni5RI='.

88,11, a. |3. Lies ïï'îqqitlll:- ~ n.fc,,?. Trciine R ïftgîn^q.

89, 90. a,
f,.

Lies ftpTÏÏTJTra^-

yn, 30. b, a. Trémie FTI^RTrT — ^?FF- — ''3. ^^ . îlïï^l uiid Wiïï[

sind doppelsiiinig. ~ 1.")2,a,p. Natli ?"^: niiisslc oin Konima stelieii.

— 195 0,3. Nach ÎJTTîIR^ hàtle eiii Koinina stelieii musseii. da dièses
-\

«in Ausnif ist.

•M,7,a,i3. Verbinde ^^^7^. — 29.f;,|î. iNacli ^^j;\, iiicbl iiach Efrl

raiisste das Komma slelien. — b,y.. Lies rTF^ÏT-

92,2.i,fc.a. Trenne ?I^ gïl;. — 6i,a,c/.. VerliiiMlc 3Wïlî^0niinTFl

93,4, a,a. RI^qTÏÏFiqT isl ^m^\ (Insli. von aT^^T) 3^mi -
66, a, a. Verliinde ^1^^?°

94,3,b,a. Nach tI7 nuisste eiii Koiiinia sleheii. — s, 6, 7. Lies ^-

ilt'7°. — «»,*,«• lies °qHT^^T!ïïra. - I37,t.l3. Lies qrj^lfriy^qiq.

93,21,0. Trenne fl^ q^:^-

96, 5, a, p. F^I^l nnd ^T^>TîT >iiid hit-r Nonini. pr. — l'J.a. |3. Trenne

îTf?T fe'ïïH. — 25. Vgl. Spr. 1083. — 2fi,«,a. ^tTI isl hier doppel-

sinnig. — i 7,6, li. Lies qR^riTrci.

97,16, 6,jî. Lies o^q[m: - î^^^,",!! qTUJ^FnSTFI isl qHlJ-TW^if^

-+- ÇrRR. — 30. h, i. \Aes ^^frjl%- — '.s.f'Tii. Verbinde q^îîfCiqm.

98,1 5, (),a. Eher ITimH als ^]^ri (iiichl zn belegenj m lesen. — ai.

Vgl. Spr. 5037. — 33,a,p. Lies DTTTOFIT. - 52, (-,a. Lies 6^<ç^T(^

100, 5,6,1?. 'ÎTr^'H^q: ist ein Comp. — 13,6,^. Ini Conip. R-51%1-

5TITSÎJ stehl W\J^ i" nàherer Beziehung zu ^^^, als zu îfTSy. —
42,a,a. ÏÏUrai^ ist gUT -<- grai^. — 37,a,p. Ich lèse ^^q^TÎ-

101,51. Vgl. Spr. 249. — 70,0,(3. fq^ ist hier nicbl Nom. pr —
86,6, 3. ^: ist hier Nom. pr. -- 180,6, a. Lies ÎTâïïg;. — lïi9. fg.

Vgl. Spr. 7119. fg. — 31)3, a,[î. f^îçiisl ist nicht Nom. pr. — 3'.2,o,a.

Doch wohl f7 HF^^FrrrF!7).

102, 63, u. Nach F^m? ist das Komma zu lllgen iind nach 5I^T ein

Semikolon zu setzen. — I2l,a.p. Lies T^f^Tft^TÎII.

103,8,6 Verdorben. — 3S,a,i3. Lies ^q^q^iq. — '.7,a,a. Lies HT-

EfîTTT (= îTfrfiTrîT)- - «',?• RslfF^=7T halte ich fur richlig (gegen

Kebn), verbinde aber qUISnTI^- — 169,6,^^- Lies ÎTRR^. — 197,6,a.

Verbinde SEII^ragiti- — 2ol,6.a. Verbinde fsT^ÇTrlUïïqiacTÎ- — 201,

6,p. Trenne ^f^^^. — 225,a,jî. Lies ^^ÎT^:.

104,59,6,(3. Tilgo das Komma vor ^^ — ('..s,o,a. Das Anfilhrungs-

zeichen ist nach. nicht vor rlTcl^ zu setzen. — 11 2. 6. a. Lies J'^^-
îTTWT- — 136,0, a. Trenne ^T^: ^wTI.

103,19,0,(3. Lies '^RITST-^.

106. s, o,a. Verbinde îIT^FTÏÏ.— 50, 6,a, LiesÇri^T". — 63,6- Trenne

rT^ ÎT-^ ^'^°. — I59,6,iî. Lies ^^f. — 168. Vgl. Spr. 7033.

107,lo,a,a. Lies qiTqTÏÏFffST- — 52. o, a. Lies °^r\]:.

108,117, 6,a. Lies ^pqH^RÎWfR und vgl. 110jl(l,6,a. - 151,

a, a. ^^^\rrJ^ ist nicht Nom. pr.

109,12,0^^. FïïfS^nTrjJ^ is^ Ffîif?:^ 1- ïmiUî^. - :)^,b,a. Ues

FT^Tfr. — 95,6,a. Lies oq^l^TTrï'^- - l^^.«- Trenne q^ V^(Ç^^. —
U4,o,a. Lies ^'^^].

110,87,0,(3. Lies ^^îîR"- — II",'',»- Lies qrT'^T. ^ l2G,a,a. Lies

qyTïïf^Tmn" (^FFIÏÏ nicht qui). — l'.l,a,a. Eher ^T^Irï?^T;.

111, '.,'«,». Verbinde ïIT'ÇtJÎ^t!,^!. — '.9. Vgl. Si)r. 47.">6. - 61, «.[S.

Lies qr?îT;q. — 103, 6, a. Lies 3^f^-

112,110,6,(3. Lies tlvI^TTR^.

113,97, 6,a. Lies Tjq^jj '^.

114,104,0,^. Schalte rîî vor W^] ' ein. - I l.s.o,».^^^!^ ist nicht

Nom. pr.

11.ï,62,a.3. Lies ^^^qi^F.

116,36, a,^. Verbiiidu gi^f^ïirafq. 1,5,0, ,3. Lies ^ffiqitWrTi-

SÎI^^^T;. - fis, a. Lies çfrnTW^nT:. -^ss,6,p. Lies jsf^.

ri7.89,6,i3. Lies HT^FFU^q. — l'.7.a.i3. Lies ^^^W^^ und vgl.

das Worlerbuch unler ît?ÎT i" den letzten Nachtragen.

118,1 l.(/,a. Lies V^]:. — 18, «,(3. Trenne rj^î f^. — 31,0,(3. Lies

Çlî^rlF^Fiq- — os,a,a. ^\^^^^'[ ist. wio scliun das .Melrum zoigt,

richlig (gegen Kebn). — 76, 6, a. LiesCf?^^. Dj wir m diesem Çloka

zwei .\djoctiva habcn, die enlschieduiie Mascnliua sind, so durfen wir

schon deshalb weder dièse noch oie ubrigeii au! ïj^q beziehen. Man

seize deranach in 7 5 nach q^H einen Punkt und tilge denselben nacb

°qHHq in 71;.

1 IVI..C6. Lies °^iqiïïiq?JTRiq. — 19.6,a. qiJHH^RT isl als Comp.

zu fasseii. — 79,^,|3. Lies ^]^^^^i^ wie 133,0, p. — 176.6,(3. Lies

gi^q. - ' ss,6,a. 5iqîTiq ist à^w^} ^^
120,13,6,13. gqT isl Loc. von gfq. — 25,h,|3. Lies F^TTy^OTH- —

35,6, c<. R^îTT ist Nom. pr. — 39,6,(3. Lies Sjqcqr^L — 73,0. Ich lèse
-s - o - -s

qqqi'lT;. — so,6,|3. lEP-TIT^iïrl verwirft Kebn mit zu grosser Entschie-

denheil. — 1 ii7,6,a. Lies îIFciqjqq. — 1 23,0,0. Lies 3Tq^RîTFU^T
nden Gesang einstellend».

121,95. Vgl. Spr. o-i. — 11)0, (j, a. Lies CJÇESI^. — 1 1 s, 6,^. Lies 3-

mqqi- — l'.s,6,i3. qSÎIErirTq ist schworllch richlig.
^ =\

122.62,6.(3. Lies ïT^rg^rl. — 67, a, a. Lies qi^Ff^"- - 71, a. Seize

ein Komma nach ïï^rj?!! und tilge es nach ÇT^ff^:- — 112,0, (3. H-

^ôfîfl isl wohl richlig (gegen Kern); vgl. das Worlerbuch.

123,6l,a,i3. LiesSfsft^-— I 97, a,a. Verbinde q^TTJ^TFT -210.6,^.

Lies ^iq^I.

124,39,6,(3. Lies ERiq. — 69,6,7. Lies ^^fi. — 9'.,o,^. Lies H^-
îTJ^^o. _ uo.h,a. Lies fèf^MTq. — I28,6,|3. Lies oôJ^îjST. — 169,

a,i3. Trenne ^fFf qiq. — l7i,o^|3. Lies ^rlîq'Sîl. — 248, o,p. Lies rj

si. q. — 250,0,^ Lies%^iqq^.

Bei dieser Gelegenheil geslalle man mir noch ein Wort uber

Transcriplioiien. Obgleich ich oll'en geslohen muss, dass dieselben

meiii Auge unaugeiiehm beruhren und eino angestrenglere Aufmerk-

samkeil von meiner Seite crfordern, so muss ich doch zugeben ,
dass

es besser isl einen indiscben Texl mil laleinischen Lellern zu drucken

als ilin gar niohl herauszugeben. Ich fuge niich aiso in das UnTer-

meidliche und hofle. dass die kiinltige Génération noch immer (;ele-

genhoit Hnden und Lusl haben wird nebenbei das iudische Alphabet

auch in seine») oinheimischen Gowande kenneu zu lornen. Die fol-

gouden zwei Itillen mochie icii :<\>fr nicht unterdrucken:

1, Man einige siih uber eine gleiihe Transcriptionsweise und gebe

die Unart aul' auch hier deni Particularismus freien Lauf zu lasseu.

Wem das wisseuschallliihe Genissen schlagt. der machc in einer Vor-

rede seineni Ilerzen l.ufl, Colge aber einer hergelirai bien Weise und

orregft keinen neuen Ansloss beim Léser. Slelll sich seine Méthode

als die ralioncllere hcraus und findel sic .Vnklang. so isl es noch

immer Zeil sie praclisch in Anwendung zu briji^cn. Wenn es nie
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biijher weiU'r j^olil, wiid iiiiiii mil (1er Zoit sl.ilt des oiiipn iiidischen

Alphabets eine ganie Reihe laleinischer Alphabeto eiloinon musscn.

Dass dièse Alpliabete mit dem Naracii des Erfiiiders belogt werden, isl

ganz in der Ordnung, bringt aber der Sache seibsl keinen Gewinn.

2) Man verwohne iiichl den Anfànger, schone das Auge des Ge-

ubtereu und greil'e dem selbststandigeii Lrlheil dosselhen nichl vor.

Mit andern Worten: Man fuhre zum sogenannten leichtern Ver-

standiiiss des Textes keine neuen, dem iiidischen Alphabet unbekann-

ten, Werth/.eicheii ein. aiso aiich keine Interpuiictiou. Is( der Satz am

Ende des t."loka abgeschlossen. so setze man einen Punk! lùr das

indische || ; zieht er sich durch mehrere Çloka bindurch, so setze

man denselben arst ans Ende des letzten. Man wiihie nichl im Verse

und lasse die zusammengoUossenen Vocale unaufgelost. Man zerhacke
,

nicht ein Compositum, sondera zerlege es hochstons in die zwei '

Theile, in die es logisch zerfallt (ich sehe vom Dvamdva ab): man

schreibe ?.. 15. nicht wie BBOcuHits (27,9,6) âsanna-phala-sampatti-

kântaih, sondern âsannaphalasampatti-kântaih. Wer diesen Rath be-

Iblgt, kann wenigstens auf den Dank des Setzers mit Sicherheit

rechnen.

XVI. Prabodhakandrodaja, Ausg. von H. BnocKUius.

A. TexI.

S. 7, Z. 3. '.. Vgl. Spr. 4233. - Z. 6. Lies mil K. -^^qiFI^IÏÏ^'l^

— S. 9, Z. 1. 2. Vgl. Spr. 6790. - S. 10, Z. i. fgg. Vgl. Spr. \M6. —
S. 12, Z. I 1. fgg. Vgl. Spr. (i9t)l). — S. 13. Z. 3. 3. Vgl. Spr. 2180. —
S. 13, Z. 13. fgg. Vgl. Spr. 6893. — S. 18. Z. il. Lies ^^^1. — S. 20,

Z. 19. LiesqqpaFITIT37. -S. 28, Z. S.9. Vgl. Spr.73ii. - Z. 10. fg.

Vgl. Spr. 3f92. - Z. 12. fg. Vgl. Spr. 4943. - S. 29, Z. 3. fgg. Vgl.

Spr. 1997. — Z. 10. fgg. Vgl. Spr. 2(i3o. — S. 30, Z. B. fgg. Vgl. Spr.

879. — Z. 14. Wohl flWTÏÏ^lf^T^l: ïu lesen. — Z. 17. fg. Vgl. Spr.

70. — S. 31, Z. 16. fg. Vgl. Spr. 6133: — S, 33. Z. 14. fgg. Vgl. Spr.

3142. — S. 33, Z. 3. fgg. Vgl. Spr. 6804. — Z. 15. fgg. Vgl. Spr. 2036.

— S. 39, Z. 3. Lies mSUT^fÇ:. - S. 43, Z. l. fgg. Vgl. Spr. 2935. —
S. 46, Z. 7. Ich verblude q^î^îsTm^frl. — S. 49, Z. 1 l. Lies^fEî?-

Hclj. — S. 32, Z. 1 0. fgg. Vgl. Spr. 2447. — S. 37, Z. 6. Lies ïTW^'l-

— S. 69, Z. 1 1. fgg. Vgl. Spr. 6440. - S. 70, Z. 1 1. fgg. Vgl. Spr. 1633.

— S. 71, Z. 3. fgg. Vgl. Spr. 4876. — S. 73, Z. l . fgg. Vgl. Spr. 6134.

— S. 76, Z. b. fgg. Vgl. Spr. 4368. — Z. il. fgg. Vgl. Spr. 6830. —
Z. 16. fgg. Vgl, Spr. 1449. — S. 77, Z. 2. fgg. Vgl. Spr. 3043 - Z. 9.

Richliger yipTT. — S. 79, Z. 9. ^qî^lr mit der v. I. zu lesen. — S. 82,

Z. 10. fg. Vgl. Spr. 3739. — Z. U. fgg. Vgl. Spr. 3178. — S. 83, Z. 3.

/,. Vgl. Spr. 3699. — S. 84, Z. 6. 7. Vgl. Spr. 3284. — S. 87, Z. l 6. Ver-

binde g&ïïfT^ri. - S. 88, Z. l 7. fg. Vgl. Spr. 172. - S. 90, Z. 2.^ fgg.

Vgl. Spr. 623l! — S. 91, Z. s. fgg. Vgl. Spr. 4610. — Z. l 5. Vgl. Îçop.

7. — S. 92, Z. 1. fgg. Vgl. Spr. 1312. — S. 9,3, Z. 1. 2. Vgl. Spr. 3849.

— Z. 5. 6. Vgl. Spr. 4837. — Z. 8. fgg. Vgl. Spr. 4320. - S. 94, Z. 1. fgg.

Vgl. Spr. 3181. — Z. 10. fg. Vgl. Spr. 13. — S. 93, Z. 9. fgg. Vgl. Spr.

3994. — Z. 15. fgg. Vgl. Spr. 807. — S. 96, Z. 1. fgg. Vgl. Spr. 6334.

— Z. 13. fgg. Vgl. Spr. 4031. — S. 101, Z. l ,ï. -î^ ist als nicht zum

Verse geiiorig in die vorangehende Zeile zu setzen und st. TH^FIÎ 'st

ra^ÏÏ^ÇT (îïï^fl^ eine Hdschr., zu lesen. — S. 108, Z. 6. 7. Vgl. içoi'.

2. — S. 109. Z. 3. i. Vgl. VS. 31,18,6. Çvetaçv. Up. 3,8,6. 6,15,6. —
S. 113,Z. is. fg. Vgl. BiiAG. I6,i!i. — S. 117. Z. r,. Bcsser ^m^-W^^ES^.

— Z, 6. Lies T[t^rTnTirl'7i5r-

Tome XXI.

B. Scholien.

Zn S. 6, Z. 9. Vgl. S.ta. D. 287. — Zu S. 23, CI. 9 (Z. i). Lies ^f^-

'^R. — Zu S. 33, CI. 28 {S. 33, Z. 2. 3). Lies H^IH^a"!^. - Zu

S. 3o7z. I I (Z. 5). Lies ^tT^I^. — Zu S. 37, CI. 17 (S. 49, Z. 6). Lies

FîJIfÇqST'^^m — Zu S. 72. CI. 1 1 (Z. 1). Lies 3=fFrft^lîîl. — Zu

S. 77, CI.
2°2 (Z. 1. 3). Lies FliT^ïïl!!- — Z" S. 82, CI. 1 (Z. 7. 8). Vgl.

Spr. 3163. — Zu S. 83, Z. r. (Z. I2.\g.). Vgl. Spr. 6230. — Zu S. 96,

CI. 30(Z. 7. s). Vgl. Spr. 603. — Ebend. (Z. 12. fgg.}. Dreinial im Subhà-

suiTÎii.NAVA (87. 143. 271) mit folgenden .ibneichnngeii : o, a. °Tïïl!,

iiT^ (uhoraii st. im). ^ ,î. F^^^ipFU ïi?fTti g'j^, T^^^^J^\.

— Ebend. (Z. 1 9. fg.). Vgl. Spr. 223. — Ebeiid. zu CI. 31 (Z. 2). Trenne

^ g:;;;j-f^qiIT. — Zu s. 116, Çl. 29 (S. 104, z. 2). Lies mZH- — Zu

S. 117, gi. 32 (Z. 5). Lies Çfinmf^.

XVII. Pankatantra.

Ans don verschiedenon Redactionen diesos Werkes sind fasl aile

Spruche in meine Samuilung aufgenommen worden. Einen ztemlicb

bedeuleaden Theil dieser Spruche finden wir in andern Werken nie-

der, sowohi àlteren, als auch jungeren. Wir lassen hier ein Verzeich-

niss derselben oder ihrer Verfasser folgen mil Angabe der gemein-

samen Spriiche. Erscheinl ein Spruch in mehreren Werken zugleich,

so fùhren wir denselben in der Regel nur unter dem aller Wabr-

scheinlichkeil nach altereri Werke auf. Wo liber das relative Aller

zweier oder raehrerer Werke ein Zweifel obwaltel, da wird der Spruch

unter jedem dieser Werke aufgefUhrt.

Manu; 848. 938. 2039. 2389. 3836. 6913. Drei von diesen Spruchen

erscheinen auch im MBh.

Jâgxavalkja: 2272. 4206. 6392. 7176.

Pakaçakà: 4362 (sebr ahniicb).

Smrti ohne nahere Angabe: 3220.

(3rujasaûgraha: 763. 6299.

MAiiiBiiÂRATA: 71. 236. 268. 327. 468. 617. fg. 930. 938. 1319. 1332.

1330. 1391. 2084. 2180. 2428. 2483. 2389. 2627. 2787. 2832. 3012. 31 17.

3263. 3292 (vgl. 1339). 3302. 3433. 3484. 3347.3668. 3836.4130.4216.

4477. 4761 -4763. 4848. 3020. 3106. 5114. 3160. 3318. 5387 3409.

3638. 3806. 6i07. 6492. 6381. 6608. fg. 6828. 6880. 6948. 7109 7131.

7133.7191.7373.

BhagavaugItâ: 722.

Harivamça: 2428. 3433. 3409. Aile drei Spruche auch im MBh.

RImàjana: 617. fg. 2180. 2198. 4848. 6880.6918.7131.7249. Sieben

von diesen Sprilchen tinden sich auch im MBii.. ein Spruch gill fiir

eingeschoben. Auf dièse Weise isl R. eigentlich nur mit einem Spruche

vertrelen.

KÀMASUAK. NiTisiKA: 331. 437. 301. 864. 1222. 1781. 1937. 2841.

2997. 4408. 4411. 4347. 4614. 4666. 4861 (nur ursprunglich gleich).

3099. 3123. 3215. 3859. 3870. 3872. 3996. 6678. 6721. 6740. 6817.

6844. fg. 7.323. 7400.

Ghatakarp. .Mtis.Iba: 400. 1233. 3730.

Vf.tài.abbatta's NItipradIpa: 6336.

Bihvabhi'ti's Guniratna: 3960.

BiiARTÇinni: 227. 3.30. 1004. 1038. 1319. 2060. 2103. 2371. 2533.

14



911 Bulletin de l'Académie Impërlale 313

2757. 2991. .3608. 4333. '(342. 'lo2S. '.fi(>3. ifiTT. .iO.ïl. .ïS'to. 5949.

6599. 6681. 6739. 6781. 6893. 7.322. 7610.

Kanikja: 605.899.958.1174.1221.1287.1.303. 1424. 1447. 1767 (?).

1926. 2264. 2328. 2541. 2627. 3214. 4805. 5386. fg. 3600. 3927. 3932.

6109. 6121. 6636.

Vi;iHniA-kiNAK.u: 292. .328. 992. 1307. 1748. (g. 187 4. 1942. 2371.

2550. 2777. 3400. .3770. 3786. 3942. 3633. 6800. 7380.

NIraua : 4822.

Çàlihotha: 1532.

ViERAMÂDITJA : 17 49.

Kshemendra: 7413.

Ruurata: 7028.

ViggÂka: 2309.

Mrkkhak.: 14.58. 6861.

Çâkuntala: 743.

KdmÀhasaûbuava : 1094.

ÇiçuPALiVAUHi: 1192. 2229. 4736. 4783.

Kirâtârg. 1963.

MiiriRÂRÂKSHASA: 178. 4342 (/.iiRleich Bbabtr.).

Mabànàtaka: 1383.

Nâgânanda: 3173. 6946.

Varàh. Bru. S. 4300. 3807. fg. 7176 (lugleich .Iagn.).

GÀRiDA-P. : 2530.

Panïaràtra: 7222.

Ashtaratna: 6336.

Saptaratsa: 6246.

Sbadratka: 1942. 2874.

VÂnabàsbiaka: 2874. 7187.

Vânarjashtaka: 6246.

Kâvjaprak.: 842.

Ki:tai.a.iÂ\4nda: 370. 829. 4423.

.SARASVATiKANTllÂRH.: 5372. 6379.

ÇÀRNG. Paduh.: 93. 97. 351. 4.36. 608. 721. 1143. 1395. 1958. 2041.

2185. 2310. 2531. 2384. 2779. 3215. 3249. 3,396. 3421. 3482. 4011.

4202. 4328. 4423. 4746. 4764 (bierher Oder zii Hit.). 5372. 5606. 5745.

3734. .3947. 6363. 6399. 6379. 6606. 6667. 6903. 71 14. f^.

Subhâshituinava: 129. 130. 243. 263. 302. 346. 683. 863. 939. 1090.

1286. 1414. 1478. 1333. 1715. 1823. 1918. 2224. 2390. 2903. .3084.

3428. 3319. 3878. 4180. 4482. 4689. 3827. 3903. .3931. 3980. 6248.

6929. 7236. 7302.

Schol. zii Naish.: 1328.

In (leii lolgemlcM] 8iimiiiliin<;(!ii von Marihen, Krzàliliinijen oiler la-

beln habe icb aile inii bokannlen jjenioinsamcn Sprnche (ihno Knck-

sicht (larauf, ob eine altère Quolle natluM'isbar ist, /.nsaniinengestcllt.

Hitopaurça: 178. 263. 328. 331. 413. 434. 468. 471. 51.3. 341. 330.

367. 617. 707.733. 772. 826. 848. 930. 938. 992. 1016. lOOCi. 1221.

1224. 12.36. 1249. 1255. 1287. 1302. 1303. 1307. 1319. 1373. 1383.

1506. 1319. 1326. 1381. 1664. 17.32. 1773. 1818. 1863. 1926. 1942.

1947. 1937. 2060. 2144. 2264. 2333. 2330. 23(i8. 2388. iv. 2(i27. Ig.

2706. 27.37. 2831. 2833. 2874. 2996. 30.33. 3068. 3117. 3191. 3214.

3222. 3306. 3370. 3484. 3347. 3601. 3730. 3769. 4069 4239. 4408.

4469. 4323. 4.380. 4614. 4677. 4706. 4741. 4803. 4927. 4971. .3023.

5160. 5213. 3343. 3348. 5336, 5376. 3386. .3393. 3409. 3600. 3610.

5751. 3843. 3839. 3949. 3960. 6304. 6336. (>37l. 6386. (!636. 6(;78.

6681. 6721. 6739. Ig. 6800. 6817. 6869. 7131. 71 47. 71 49. 7169. 7182.

7187. 7221. %. 7249. 7322.

ViKRAMuî.: 97. 292. 403. 626. 938. 1190. 1224. 1281. 1307 13.39.

14,3,S. 16IS. 17.32. 1873. 1942. 1980. 2060. 2084. 2371. 2533. 2333.

236S. 2703. 2742. 2737, 283.3. 3214. 3306. 3319. 3347. 3831. 3880.

4113. 4300. 4328. 4709. 4837. 4930. 3023. 3348. 3409. 3633. 3760.

5782. 3.808. 3927. 6312. 7034. 7112. 71.30. 7222. 7347.

ÇiKASAPiATi: 463. 1066. 1236. 1330. 1618. 1934 1942. 2431. 2582.

2627. %. 2703. 2786. 3139. 3433. 3660. 4206. 4633. 3386. 3409. 5525.

.57.37. 6097. 68,56. 6874. 7131.

Vktalapanbav.: 328. 40,3. 439. 84S. 1236. 2703. 4342 4848. 6581.

7034.7112.7150.

KatuÂsarits. : 471. ()948.

KvTnuiNAT»: 2084. 2627.

Zuni .Scblnss verzeicbne icb (liej(;ni},'en Sprùcbo, wobbe icb zuni

Wenigslen in der deni Pankatantba eigenthuinlicbcii Form in keinem

andern Werké habe nacbweisen konneu: 34. 36. %. 39— 41. 4.3. 30.

58. 88. 98. 108. tg. 1,38. 164. fg. 173. 198. 213. 232. 246. 267. 274. 281.

286. 298. fg. 303. fg. 326. 336. 343. 334—336. 371. 390. 406. 411. 418

—420. 427—429. 431. 434—436. 438. 440. 445. fg. 432. fg. 458. 460.

463. 472. 474. 480. 488. 493. 308. 319. 529. 534. 338. 374. 379. 5Q6.

610. 619. 661. 664. 674. 692. 693. 711. 718. 723. 747. fg. 739. 762. fg.

770. 774. 783. 809. 821. 861. fg. 892. 932. 941. fg. 932. 937. 962. 963.

969. 988. fg. 1061. 1064. 1069. 1088. 1132. 1164. 1 188. 1207. fg. 1240.

1263. 1283. 1288 1293. 1303 fg. 1309. 1328. 1331. 1333. 1346. 1,363.

1369. 1381. fg. 1383. 1398. 1403. 1411. 1413. 141.3. 1420. 14,30. 14.34.

1457. 1461. 1463. fg. 1497. 1339. 1346. 1373. 161,3. 1621. 1667. 1669

— 1671. 1679—1682. 1697. 1704. 1730. 17.39. 1742. 1795. 1801. 1813.

1,827. 1848. 1860. 1869. 1871. 1878. fg. 1.882. 1884. fg. 1893. 1907. fg.

1911. fg. 1923. 1948. 1961. 1984. 1995. 2002 (bei Carr). 2005. fg. 2022.

2029.20.32. 2061. 2066. 2098-2100. 2121. 2139. 2155. 2177. 2179.

2182. 2188. fg. 2193. 2197. 2200. 2206. 2211. 2213. 2249. 2278. 2289.

2297. 2325. 2339. 2342. 2378—2380. 2382. 2397. 2421. 2440. 2517.

2320. 2326. fg. 2330. 2339. 2343. fg. 2338. 2372. 2608. 2618. 2633. 2636.

2638. 2673—2677. 2681. 2687. 2698. 2704. 2712. 2720. fg. 2747. 2762.

2783. 2790. 2840. 284 4. fg. 2863. 2877. 2896. 2902. 2904. 2961—2964.

2970. 2978. 2983. 2989. 2V192. 3004. 3014. 3016. 3021. fg. 3030. 3062.

31 16. 3137. 3170. .3200. 3202. 3210. fg. .3213. 3219. 3224. fg. 3243. 3255.

3237. 3268. 3270. 3294. 3296. 3304. 3309. 3344. 3347. 3336. 3383—

338.3. 3.387. 3393. 3401. 3412. 3413. 3423. 3427. 3433. 3468. 3472. fg.

3489-3491. 3514. 3321. 35,32. 3533. 3349. 3551. 3356. 3578. 3384.

3398. 3604. 3662. 3690. 3700. 3704. 3711. 3740. 3730. 3760. 3783. fg.

3809. 3879. 3893. 3929. 3931. 3943. 3948-3950. 3957. 3976. 3993. fg.

4007. fg. 4041. 4073. 4077. 4090. 4092. 4122. 4139. fg. 4160. fg. 4167.

4182. 4193. 4204. 4208. 4228. 4235. 4236. 4263. fi;. 4280. 4282.

4308. fg. 4321 — 4323. 4341. 4344. 4336. 4363. 4,374. fg. 4379. 4398—

4400. 4404. 4ilO. 4413 — 4413. 4418. 4421. fg. 4437. 4476.4486.

4316. fg. 4332. Ig. 4333. 4337. 4333. 4.390. 4.392. 4607. 4613. 4619.

4(i22. 4624. 4626 4639. 4664. 4668. 4(>72. fg. 4690. 4708. 4737. 4749.

4731. 4733. 4763. 4789. 4819. 4826. fg. 4829. 48,32. 48,32. 4834. 4867.

4893. 4904. 4916. 4923. 4930. 4934. 4943. 4949. 4937. fg. 4961. 4963.

499;i. 4999. 3006. 3009. 3014. 3018. 3021. .3039. 3062. 3073. 3076.

.3081. .3084. .3086. 3091. 3116. 5133. 3163. 5178. fg. 5184. fg. 5187.

.3206. 3226. .3230. 3239. 3241—3243. .3248. 3233. 3261. 3289. .3291.



313 des Scieiicefi de Saint -Pëtersboiirg:- 914

5294. Ig. 5300. 3310. 5331. 3341. a3'i9—3331 .i3(i^(. 3370. 3373. 3.379.

8402. 3413. 3419. 5423. .3428. fg. 3431. 34.37. 3403. .3469. 3481. .3494.

3.300. 3503. 3309. 3312. 3520. .3327. 3330. 3338. 3342. 5332. 5S68.

.3396. .3603 — 3603. 5607.1;;. 3613. 362i. 3626 — 3631. 3637. 36i3.

3643. 3647. 3630. 3664. 3677. 3695. 3699. 3733. 3733. 3788. 3792.

o796: 3798. 3823. 3840. 3842. 3873. 3SS4. 3886. 3890. 3899. 3907.

3911. fg. 391 '«. 3930. 394H. 3963. 3970. 3979. 3983. Ii(i0'«. 6026. «030.

«032. 6040. 1«. 6034. fg. 608((. 6082. 6113. 6123. 613(1. (1166. 6188.

6193. 6197. 6210. 6216. l'g. 02iO. 6247. (12'<9. 6283. 6283. 6297. Ig.

6300. 6302. «310. Ig. «318. «322. 6323. «3V«. Ig. «333. Ig. 6361.

6367. Ig. «372. «374. fg. «382. 6383. 6394—6396. «398. 6n3. 6437.

6458. 6463. 6469. 6474. «490. «'«99. «304. «317. «.320. 6339. 6577.

6384. 6397. 6602. 0633. 6633. 6663. 0«79. «689. 6693. 6697. 6708.

6714. 6729. 6731. 6733. 6737. «7()3. «772. 6793. Ig. 6808. Ig. 6814.

6839. 6889. 6898. 6901. 6904. «907. 6924. 6934. 6961-6963. 6983. fg.

6986. 7010—7013. 7018. 7021. 7024. 7033.1g. 7043.7048. fg. 7033. fg.

7036. 7061. 7094. 7113. 7118. 7124. Ig. 7127. 7140. 7142. fg. 7143.

7152. 7162. 7164. 7167. 7170. 7180. 7188. 7190. 7193. 7201. 7214.

7230. 7268. fg. 7324. fg. 7327. 7331. 7333. 7343. 731«. 7348—7331.

7333. 7363. 736.3. 7390. 7398. 7 403. (g. 7419. 7613.

XVIII. l'aiikatiiiilr j, Uui/.i'io Kcc. Aiisg. viin Koski;.

Irh verweise .iiif Besfeï's iMsboisetziing nebsl .VniiicrKiingoi). wckbe

Vaii«iileii uiid Conjecluroii unlliallen. aiif iiii'ine llcnierkiiiigi-ii /." dic-

ser Uc'liersetzung in die^cni lîiilli'liii III. 216—234 iiriil 231—283 (
=

Mélanges a.sialiqiios IV, 204— 279) iiiid scliliessiitli aiif die Boinbajer

Ausgabo von Biiiiirai irnd Kihltiokn, der abei eiiio aiidere Ketension

zu Grundu liegl. Da der poelisibc Tlieil des WciKes in nieiiie liidi-

sehen Spriicbe iibergegaugen nnd sein Veiliàlluiss lu andcin Weiken

im Torangelienden Ailikel dargolegi wordeu i>l, so berncksiclilige icii

nnr den prosaiscbcn ïheil.

S. 9, Z. li.fg. Dio lîonib. Ansg. 7. 1 3. fg. liât ïigîTnïrTTîïF2IH

ra^R I fri^; fft^H'ïif'iR; WATtj^h (!) f^gifriàfFr") U'cs sind aiso

die vier Kreise. — S. 23, Z. 15. RlrllTI^t (so aiich éd. Boinb. 23, u)

fehierbalt fur mraWT. — S. 38, Z. 7. Lies qiqTriTI- — S. 41, Z. /.. Ich

lèse S^il =T Î^ÔÏTFriqq. — .s. 44, z. 1... lid. Botnb. 46, lU.fg. besser H-

^T^Cin^ fg^îTTîr^^gîî^I'^tnT; - s. 46. z. I. Besser Saigi^fWfTT éd.

Bomb! 48. .1. — fCi». Z. '.. Ancli éd. Bonib. 50. :. ^rl^?JI. ~ S. .'ÎO,

Z. is. Bicblig K^ÏÏ]^]f^^^'\^T^• <.'il- «omb. 33. '.(. — S. 31. A.J.

fRïïl ^^T?niRT cd. Bomb. 54.1. — Z. il. Auili éd. Bondi. 3i;T(-

Erfffl. — S. «I. Z. I ',. fîT'^im, wio icb verinuUiet halte, éd. Bomb. 63,

is. — S. 63. Z. 1. Lies •'E^m: ïï (lehlt in der éd. Bomb. 67. 1 1) HsîTrI;-

- S. 70, Z. 7. qWm st. q^^FÎT îfq éd. Bomb. 7.3, 1 1). - .>i. 74, Z. 8.

9. q^T'1'151;- wie ieh vcrmiilhel halle, e<l. Bomb. 79, 20. — S. 73, Z.

1 «. Ich vermuthe T^^Pl- — S. 77, Z. J. Lies R^fR^l;, éd. Bomb. 82,

,3 qr?I?î:. - Z. 19. Trenne rf^ ÏÏWy - ^- "«• Z. i-'. Lies mFmïïT.

— S. 84. Z. 1". fg. Es ist ^JïïHW^^ Z" lesen: vgl. éd. Bomb. 90,

•2 1. — s. 86, Z. 19. Lies mit der éd. Bomb. 9i,l pTT W^l- — S. 89,

Z. 17. Ig. ^-qRqi^iqi^^TWFT în^TOT ^m ^|T éd. Bomb.

97,5. r,. — 's. 92, z. /,. .>. Vgl. HiT." 1 19. 1 7. Igg. - S. 93, Z. '.. Lies mil

der od. Bomb. 101, qif^^tT:. — S. 97, Z. 1 :'.. leh habe imWorlerbueh

51tI^=I q qf^TTlfFÎ vermuthet: éd. Bomb. !0«. .! wie Koseg. (nnr tfT-

FTfrl st. IT^SIfl)- — ^- 99. Z. i:i. Auch éd. Bomb. 108,5 lohlerhaft

^RT si. ^ril. — S. 100, Z. I. Lies wfW^P- - Z. 7. Lies mil der éd.

Bomb. 109,3 ^Ff st. ^^.

.S. 106, Z. 7. Lies Tl^m st. ^^!T. - S. 108, Z. j'.. Ç"^ fehierbalt fiir

nfj. _ ,s. loy, z. ti. Ç'^T^I. woran iih Ansloss nahm, fehit in der

éd. Bomb. 6,21. — S. 110, Z. 20. Plëîff, «ie ich verbcssert halte, éd.

Bon.b. 8.15. - Z. 23. Ig. ^ mWTi^f^ cUmV^r]: éd. Borab. - S.

113, Z. 1. 'T'^ÎSfî^ïïi. wie ieh verbesserl halle, éd. Bomb. 10,20. — S.

114. Z. 17. lid. Bomb. 12,2 1 H^mW^^lf^. abor Z. 21 H^ ÏÏ!T^,

wi(^ icb verbesserl balle. - S. 113, CI. .37.«.a. R!^qjrî st. tJ îniffed.

Bomb. — 6,7.. ^W\ éd. Bomb. — Z. S. Lies FT^qR^Sfil- — Z- ai-Ç'^-

q% éd. Bomb. 14,2. — S. 116, Z. 19.1g. f^Rfeîï éd. Borab. 15, 3. Es

isl wie 232,10 >îcl^S?J /.n losen. — S. 118, Z. 2/,. Lies gtiriTFfl-

ijlfcf. _ z. >;,. Ich vermnlhe ^H^n^. — S. 122, Z. a. Lies rira^î-

—

S. 131, Z. 1 5. H^TrTT'^ <hI. Bomb. 30, 17. — S. 132, Z. ii. Ehenso éd.

Bomb. 32,7 und wobi richtig. — S. 1.37, Z. IS.
^J^^^^.

éd. Bomb. 37,

21. — Z. 23. Lies ^'^^]^^j. — s. 140, Z. n. Anch éd. Bomb. 40,15

fehlorbafl ^^^. — S. 14irz. tu. 'S(A si. ^^^ éd. Borab. 41, IG. — Z.

20. Lies oXnWT- — ••'^- <*•'. Z. ic. Bichlig ^rUR éd. Bomb. 43,22. —

S. 144, Z. G. ^frl lebit in der éd. Bomb. 44.1/.. — Z. 1 G. fTifiq^frT

f^ éd. Bomb. 44, 23. — S. 145, Z. la. TiT'^nnd qq^rtïï eil. Bomb.

43, 12. — Z. 13. qi-?J; éd. Bomb. — S. 146, Z. 13.fg. 3#fe'^îïï

éd. Bomb. 46,23. — Z. 2 I . CT si. ^ éd. Bomb., wie Benfkv vermulhel.

— Z. 2 3. Lies mil der éd. Bomb. ffrî^RrêTltT und lilge ein STfî- —
^ o "v ^

S. 147. Z. G. Bichlig ^3^'[^^U "d. Bomb. 47.1 G.

.'i. 148, Z. 1S. Riehliger ^ÏI^ffl^T^: éd. Bomb. 30,1. —S. 149, Z. 1.

f^â{] leblt in der éd. Bomb. — Z. 12. Trenne ^^ ï^]^^\^. — Z.

22. H'U'l: cd. Bomb. — S. 130, Z. 2/.. Rftf^în^^ fïTîTïï^I^T^ed. Borab.

32, 9. - ,S 134, Z. 20. fg. ^TJ ^^ItFT und J^V] >T^T?Î éd. Bomb. 36,

l,s. fg. - S. 136, Z. 7. r^fR^^f^^^flW éd. Bomb. .38J 5. - Z. n.

°5Ts|^m^° (d. i. gia'^l éd. Bomb. — Z. 13. FSIlfÎT^I «îP^Trim

éd. Bomb. — S. 138, Z^2. q^r^^ïïiq^^ éd. Borab. («0. l O), die aber-

liau|il fur dièse .Stelle 7,u Katbe zu ziehen isl. — S. 139, Z. 25. 2^j['

qPTMqil éd. Bomb. 62,9. — S. 163, Z. u. Ist otwa ^^^° oder ^'^

zu lesen ? Die ganze Slelle fehlt in der éd. Borab. — S. 168, Z. 23.

Çf^^riirtri éd. Bomb. 70,'.. — S. 172, Z. lo. So auch éd. Bomb. 73,11.

DieLesart ist gui. - .S. 176, Z. 8. Lies vîîTpri^^. - S. 190, Z. 21
.
Lies

FSlîITrïï'7. — S. 192, Z. 1 2. Lies ^ff- '

S. 210. Z 20. ^^U^^ od. Bomb. 7, U , wie ich vermuthet batte. —
S. 217, Z. 2'.. Lies ^l^TÎTrîT. - S. 222. Z. 5. Man konnto T^mTr{

vermuthen. — S. 223, Z. il. Lies !57Tf=T. — «. 227,_^Z. 9. Lies mit

der éd. Bomb. 34.20 q^TFT. — .**. 229, Z. G. Lies ^Wt- - -S. 231, Z.

2 5. Lies g^r^fT-

S. 237, Z. 12. Lies NUm. — S. 240, Z. 15. fg. Lies mil der éd.

Bomb. 32, 1 /.. fg. îlrfeqif^^l;. — S. 241, Z. G. Lies rail der éd. Borab.

33. 1 1 TORîlfrJ^. — S. 243, Z. 17. Lies ^T^^mi\. — Z. is. Es ist

wohi J^TJ Oder dgl. vor qS: ausgefallen. — S. 244, Z. I. Lies ^ï-

qpjjq. _i^. 243. Z. G. Zn qfFrTWTH R ^I^ET^: vgl. Spr. 1221, 6,|3.
-

Z. 2i7 Lies mit der éd. Bomb. 59, 7 ^I:. — S. 236, Z. 23. fg. Lies

q-lqq ^^qr — s. 239, Z. s. Lies ^T^HT^J-'afy^ ei'- "orab. 76, 17

^tvIW^Ufy^- — Z- lo- L'OS ^IH st. ^^ (so auch éd. Bomb.).— S. 260,

Z. 13. ïIT^qT?;tlT7^T V^^ éd. Bomb. 78, S. — S. 264,^Z. 7. Trenne H-

fîtsi ^' un.i lies f^q^. - S. 263, Z. s. Wohi '^qf^rR^ISFisiWTÏÏI-

T'ÏTT: zu lesen.

14*
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XIX. Pankatantra, ausfiihrlichere Rec. Ausg. von Kosegautkn.

Dio nieisleii Felilor hat schou Benfet in deii Gbit. gol. Anz. 1802,

35. Sliick nachgewiesen. Hier meino unbedeulende INachlese: S. 1,

Z. 1_9. Lies m^]^^^^.. — s. 3, Z. s, 9. Ues °'^ETTiïrî=1. — Z. 12. fgg.

îT'IrlI u. s. «. offenbar ein verdoibener Çloka. — Z. 13. Die von

Br.vffv empl'ohlene Lesarl ^^^Jf'lI'TI i^' unhallbar. — Z. IC. Lies

^tJJRIÏÏII. — z. n. Îf5lïï^r'1'3ï "ohl nnr eine Glosse von ^^^i^-

qn. — S. â-i, Z. 17. Lies ^HT. - S. 23, Z. n. Lies ^^]^^. - S?2.ï,

Z. 23. fg. Lies ^m^:iTTm;ïïlitrI;. - s. 28, z. ti. Lies FSîôqiqT^q^-.

— s. 29, Z. 15. Ig. Lies FgïïFIÇ'îïï; — S. 34. Z. 20. Lies ^qfq-^qi^.

— S. 38, Z. 3. Trenne mj ^1°. — Z. 25. Trenno Jpf^Tïïfî Sf^

und ^THfT EI^ und lies Ejr^'^tn^. — S. 40, Z. 13. LieT ^]^-

mfw'hrcm.'- s. 43, z. 15. Lies ofi:^^- — s- *«' z. ta. qr^i^ni

isl kein Comp. — S. 49, Z. 13. Lies STI^fUTÇ^. - S. 51 , Z. 18. Lies

ÇlfT^raf^fl- — S. 52, Z. 7. Lies^î^r&l^ — S. 5f), Z. 1. Lies J^K- — a.

57, Z. u. Lies ïîFqtlSîT^q. — Z. 22. Lies sl^q. - Z. 24. Lies ^-

5ip. — S. 58, Z. 9. Trenn"i f^UI fsf'JR. — Z. îli. Verbinde q^Trai-

qJTTFI. - S. 60, Z. 13. Lies'^SfîlfrF^.

XX. Hit opadeça.

IcU ordno die in meine Sammiung ubergegangenen Spriiche hier in

dersolbon Weise an, wie obeu unter XVIL Pankatantra.

Masu: 630. 848. 938. 1343. L377. 2389. 2922. 3822. 4044. 4067.

4446. 4809. 3339. 3384. 7020.

J.lGNiVALKj*: 3834. 3161.

MAuiBHlRAT*: 134. 268. 290. 468. 373. 600. 617. 731. 911. 930. 938.

1091. fg. 1149. 1319. 2334. 2389. 2627. 2646. 2761. 2973. .3067. 3117.

3333. 3399. 3475. 3483. fg. 3547. 3593. fg. 3613. 3746. 3939. 4047. 4067.

4241. 4330. 4542. 4703. 509.3. 5128. 3160. 3409. 3430. .5663. .5733.

3758. 6218. 6323. 6613. 6943. 6948. 7004. 7121. 7131. 7133 (?).

BirAUAVAor.lTÀ: 2741.

R.;majana: 617. 2813. 3218. 3093. 3663. 6333. 6948. 7131. 7249.

Fiinf von diescn Spriichen stehen auch im MBu. und oinor gill fur

eingeschoben.

Kamasdak. MTisiiiA: 22. 200. 330. fg. 302. 309. 673. 944. 964. 1036.

1223. 1348. 1407. 1495. 1530. 1366. 1638. 1927. 1931. 1937. 2311.

2318. 2338. 2363. 2374. 2672. 2820—2822. 2872. 3146. 3308. 3402.

3609— .3611. 3712. 3734. 3944. 3958. 4043. 4201. 4397. 4408. 4426.

4436.4449—4433.4366.4393. 4600. 4614. 4671. 4726. fg. 3066. 3215.

5483. fg. 3S.59. 3861. 6480. 0678. 6721. 6740. 6746. 6734. 6784. 6802.

6817. 6870. 7092. 7131. 7262. 7299. 7329.

(iuATAKAnp. Nîtisâra: 1253. 1543. 3729. fg. 6262.

Vaharuki's NItikatna: 3876. 4030. 5949. 0630.

Vetàlabuaita's NiiiiiRADlPA: 0330.

Rhatabuuti's Gumaratna: 94. 2130. 4658. 5960.

BuARTRiiARi: 105. 330. 1077. 1519. 1845. 2060. 2333. 2737. 2850.

4677. 4987. 5845. 5949. 6089. 6147. 6681. 6739. 6824. 7322.

KInakja: 94. 383. 733. 958. 960. 1082. 1177. 1221. 1287. 1303.

1330. 1830. 1919. 1926. 2044. 2033. 2172. 2217. 2264. 2439. 2621.

2627. 2836. 2830. 28.)2. 2891. 3120. 3214. 3644. 3793. 3861. fg. 3876.

3979. 4135. 4287. 4800. 4803. 5352. 3369. 5380. 5386. 5000. 5795.

5860. 3971. 6656. 7171. 7402.

Vrddha-Kânakji: 328. 444. 992. 1077. 1307 1942.2357.2330.4636.

6036. 0800.

VjSsa: 94. 5263. 6918.

Nârada: 4153.

Kapii.a: 5929.

Udbhata: 2149.

Bhogarïga: 1392.

MréÉuak. : 2781.

Çiçupâi.avadha: 368. fg. 923. 1002. 1273. 4231. 4710. 6877.

MiimiÀBÂKSHASA: 178.

M»h"vn.Waka: 766. 1383. 2044.

VenIsajùhîra: 3238.

NiGÀ.\ANDA : 1969.

Piiaboduakamiroda.ia : 13.

MARiiANpE.iA-P.: 1633. 2477. 6674.

Braumavaiv.-P.: 6329.

PÂDJIA P.: 4693.

V;>HNA-P.: 5981. »

Garliia-P.: 934. 2550. 2891.

Lnbestimmtes Puràna: 998.

Pank'akItra ; 3337. 7222.

Ashtarat.na: 6336.

Shadratna: 1942. 2874. 0443.

PiNKARATNA: 4189.

ViNARisuTAKA: 1959. 2079. 2874. 7187.

VÂnarjasutaka: 6443. 7100.

Praçsottarabatnam. : 2733.

KÂv.rAPRAK.: 1477.

•SÀii. D.: 4217. 6970.

KuvalajÀnanda: 3237.

ÇuiNii. Padiiii.: 89. 115. 1711. 1958. 2642. 2835. .3300. 3808. .3987.

3990. 4387 {vgl. 4862). 4704 (hierlier oder zu Panbat.). 4929. 6527.

Kavità,mrtakùpa: 307. 648. 2984.3733.4779.3222.3433.6327.6993.

7146. 7243. 7403.

DAMPATlçmsiiA: 1619. 2213.

BAïuDARÇAJiA; 106. 332. 890. 1205. 1760. 1929. 2020. 2113. 2609.

2714. 3703. 4313. 5201. 5882. 0241. 6233. 6.338. 6604 6691. 7080.

7146. 7271. 7403.

SuBiilsiMTÂiiNAV*: 196. 071. 2.530. 276K. 28.59. .3755. 47.'Î8. 4883.

3683. 5750. 0645.

SAÎdSKRTAi'ÂTuop. (eiii neues Lesobucb): 15iil.

I'^NliATA^rRA s. oben unter XVII.

VIKRA.MAÉ.; 444. 399. 87S. 938. 1224. 1307. 1711. 1752. 1942. 2060.

233,3. 2368. 2737. 3214. 3547. 4731. 5023. 3.348. 3409. 6029. 6089.

6200. 6329. 6970. 7222.

ÇuKASAPTATi: 583. 1(100. 1230. 1942. 2627. fg. 5386. 5409. 6029.

6206. 0824. 7131.

VetJi.ap.: 328. 444. 583. 848. 12.36 1711. 2013. 2217. 4987. 6029.

Katbàsarits.: 471.

KArn'iRNAVA: 2627.

Sprùdie, die icb in keinem andern Werke nachznweisen vormag:

23. 84. 96. 110. 123. 125. 154. 169. 193. 231. 206. 288. 308. 316.341.

402—404. 441. 460. 473. 484. 342. 366. 610. 638. 667. 677. 688. 706.

769 788. 801. 877. 901. 926. 938. 901. 970. 976. 1008. 1029. 1033.
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106i}. 1075. 1214. Ig. 1244. 1270. 1280. 1284. 1298. 1300. 1364. 1431.

1311. 1333. 13.32. 1614. 1691. 1782. 1790. 1835. 1928. 1940. 1964.

1983. 2012. 2030. 2030. 20(i8 (boi Cabb). 2141. 2240. 2282. 2323.

2326. fg. 2332. 2344. 2358. 2387. 2437. 2313. 2337. 2598. 2641. 2767.

2770. 2782. 2829. 2842. 2848. 2860. 2881. 2899. 2912—2914. 2987.

3005. 3044. 3032. 3036. 3063. 3063. 3072. 3121. 3144. 3216. 3261.

3269. 328.3. 3303. 3316. 3320. 3326. 3391. .3403. 3462. 3464. 3485.

3487. 3492. 3496. 3499. fg. 3303. 3536. 3372. 3380. 3590. 3726. fg.

3739. 3742. 3794. 3812. 3833. 3837. fg. 3870. 3903. 3940. 3932. 3939.

3972. 3977. 3987 (bei Carh). 3999. Ig. 4096. 4101. 4136. 4144. 4172.

4188. 4197. 4219. 4227. 4243. 4247. 4284. 4295. 4326. 4384. 4392. 4401.

4412. 4439. 4448. 4500. fg. 4522. 4324. 4564. fg. 4613. 4630. 4659. fg.

4696. 4698. 4702. 4703. 4730. 4744. 4748. 4732. 4760. 4774. 4797.

4804. 4838. 4839. fg. 4866. 4874, 4898. 4903. 4914. 4920. 4940. 5001.

S004. fg. 3038, 3068. 5071. 3080. 3092. 3121. 3146. 5130. 5170. 8177.

3181. 5186. 5262, 5276. 3285. 3290. 5301. 5390. 5435. 5448. 3459.

3462. 5467. 3474. 3303. 3311. 5514. 3366. 5583. fg. 3392. 5399. 3636.

3644. 5649. 3697. 3702. 5722. 5737. 3761. 3775. 5803. 5805. 5879.

5885. 5887. 5906. 5950. 3933. 3966, .")977. 5986. 5991. 6063. 6069.

6087. 6100. 6113. 6139. 6192, 6220. 6239. 6287. 6290. 6335. 6360.

6400. 6427. 6433. 6449. 6463. 6467. 6524. 6570. 6589. 6625. fg. 6649.

6669. fg. 6718. 6738. 6780. «813. 6813. 6818. 6833. 6864. 6897. 6908.

C9I0. 6928. 6935. 6964. 6977. 6981, 7039. 7090. 7096. 7123. 7173.

7195. 7223. fg. 7277. fg. 7290. 7293. 7312. 7336. 7339. 7344. 7333.

7373. 7378. 7389.

XXI. Hi lopaile ça, éd. Sc.ui. iind Lass.

Wie beirn Paukalantra beriicksichlige icb iiur deii prosaischen Theil

uDd ein l'aai iiicbt in meiiie Sammliing libergegaugene Spriicbo. .4ber

aucb hier bab(> ich mir Weiiiges inir angemerkt.

S. 9, Z. ti. Ilesser ÎTôf^! ff^. — S. 10. Z. 3. Inlorpungire fTT^-^ "s f-^ ^
SJJflI rTRFÏ I

-î II. s. w. — Z, 1 '.I. Slatt f^ÏÏT -ÎTFÏÏ 'lor àllereii Ausgg.

lies! .loHNS. TSlfT ÇfîfîîT. — S. 12, Z. lo. Bosser rj^ ^^} Ht ^fT- —
S. 20, Z. 20. Besser ^yfT Jouns. — S. 21, Z. 22. Bosser tîtîjff a's

^Wîëjj, — S. 23, Z. 10. Verbiiide fEirfq^I. — S. 27. Z. il. Besser ïfK

ÇfTrïï^T Jouss. — S. 43, Z. 32. Lies ïïiTrHrft?ÎI'^-

S. 47, Z. 13. Lies mit Jouss. ôFT=T^'7T5", — S. 33, Z. r.. Die Aeu-

derung ^R^^ fiir ^FI'îT isl verfebll.

S. 82, Z. It,. SIreiclie die niir in einer Hdschr. gefundenen Worte

H^HI^*7. — S. 88, Z. n. nie Losarl ÎT^îll^SI ^§t F5T^ (vielleicht ^
hinzu7.ufiigeri) TT^Trl I flFTI 'îRl^I^ ^=fil T'î^ verdient den Vorziig. Der

Spaher darf iiiclil (éhleii iind daiin sagl nian vvolil îlç^îl^:, aber nichl

^^T ÎI^, — ••*• 96, CI. 82. Vgl. M. 7,195,(). fg. — S. 97, CI. 94. Vgl.

Kam. NItis. 18, G2. — S. 104, Z, 17. Zu ïïfïIFITSn R^^JJlH vgl. Spr.

636, 6, p.

S. 93, Z. s. Hi^inr^'lT (d. i. '^T^^]) Jouns. Die Slello ist olfenbar

verdorben. — S. 119. Z. n. fgg. Vgl. Pankvt 92.'1. r,. — S. 127, Z. 20.

Joins, bal rffi TJ'^qWl ^T^ITrl ^^n; ??îrî=ÎI;, «as nnr inolir ziisagt. —
S. 133, Z. .s. Lies ^^HT-

XXll. Bbarlrbari.

Diesem Uicliler werden in aieiner Sammlung folgende Spriiché zu-

geschriebou: 3. 26.73. 77. 93. 100. 103. 127. 190. 227. 271. 284. 410.

470. 494. 499. 307. 326. 344. 550. 606. 622. 668. 726. 776. 781. 785.

844. 833. 876. 931. 933. 943. 977. 993. 996. 1004. 1030. 1038-1040.

1047. 1060. 1067. 1077. 1093. 1098. 1103. 1123. 1126. 1129. fg. 1147.

1170. fg. 1229. 1241. 1233. 1239. 1266. 1269. 1290. 1315. 1399. 1419.

1422. 1423. 1436, 144'<. 14.30 1456. 1460. 1487. 1491. 1519. 1325.

1334. 1343. 1347. 1568. 1.393, 1626. 1633. 1660. 1721. 1725. 1737.

1740. 1734. 1771. 1787. 1843. 1851. 1894. fg. 1910. 1913. fg. 1930.

1943. 1956. 1986. fg. 1989. 2004. 2013. fg. 2026. fg. 2047. fg. 2053. fg.

2060. 2103. 2122. 2160. 2169. 2223. 2259. 2302—2304. 2314. 2343.

2371. 2378-2377. 2388. 2391. 2423. fg. 2450. 2493. 2503. 2522.2329.

2533. 2543. fg. 2533. 2378, 2396. fg. 2634, 2661, 2702. 2738. 2737. 2789.

2809. 2813. 2839. 2830, 2911. 2980. 2991. 2999. 3077. 3081. 3685

3184. 3217. 3318. Ig. 3328, 3362. 3367. 3379. 3476. 3573. 3603. 3608.

3612. 3723. 3772. 3804, 3807. 3815. 3823. 3838. 3886. 3893. 3909.

3953. fg. 3963. fg. 3975. 4019. 1021. 4026. 4030. 4060. 4102. fg. 4143.

4218. 4253, 4279. 4283. 4299. 4310. 4,323. 4327. 4333. 4342. 4347.

4353. fg. 4363, 4366. 4368. 4372. 4444. 4488.4491.4496—4498.4620.

4528. 4566. 4359. 4583. 4385. fg. 4594. 4601. 4631— 4634. 4637.

4645. fg. 4654. 4637. 4662. fg. 4677. 4680. 4691. 4738. 4772. 4775.

4786. fg. 4811. 4815. 4825. 4842. 4885. 4892. 4931. 4952. 4982. 4987.

5051. 3077. 5108. 3173. 5188. 5197. 5202. 5220. 5253. fg. 5267. 5288.

5302. 5414. 5437. fg. 3479. 5499. 3318. 5544. 3360. 5573, 5579. 5690.

5707. 5714. 5717. 5728. 3739. fg. 3778. 5799. 5802. 3824. 5828, 5837.

5843. 5857. 5881. 5896. 5904. 5933. 5939. 5941. 3949. 3954. 5969.

5972. 3975. 5993. 6012. 60^4. 6031. 6068. 6088. fg. 6147. fg. 6133.

6171. 6173. 6177. 6199. 620't. 6237. 6280. 6292. 6323. 6330. 6348.

6408. 6411. 6434. 6445. 6452. 6456. 6493. 6518. 6565. 6386. 6599.

6641-6643, 6080. fg, «700. 6720. 6739. 6739. 6781.6803.6824.6876.

6893. 6963 6988. 7023. 7037. 7040. 7047. 7106. 7160. 7163. 7186.

7226. 7228. 7238. 7251, 7234. 7260. fg. 7263. 7283. 7307. 7322. 7337.

7332. 7371. 7417. 7610.

Mebrere von diesen Spruiben werden zugleicb andern Autoreu

zugesproclien, namentlicb:

Kapilariuka : 6963,

Kânakja: 2850,

Den Pkânkas: 1460.

Bânabuatta: 6824.

Buavabhùti, dem Verfasser des GuNARATNi: 6089.

BuOGARÂGA und ÇIlàbuattârikÂ: 1103.

ViRiStBi, dem Verfasser des NItirat.va: 3949.

ViÛgàkâ: 4333.

Vii).iÀi'ATi: 3379.

Vbduua-Kânakja: 1077. 1368, 2371. 2738. 3318.3893.5.373. 3881. 3949.

Vetàlabuatt», dem Verfasser des MiipradIpa: 1754. 2060.

Ç11.HANA oder S11.HANA, dem Verfasser des Çântiçataka: 100. 326.

668. 931. 1038. 1047. 1894. 2013. 2034. 2322. 3077. 3328. 3367. 4019.

4327. 4491. 4772. 4786. fg. 3202. 3437. 5714. 6155.

einem Buddliislen ; 4497.

Untor den neiin Perlen wird aufgefuhrl : 1171. unier den achl:4497.

4937. 6434. unter den sieben: 6031. unter den sechs 3881. uuler

den fnnf: 2016. 6348.

Im ÇvKUNTALA erscbeint: 271, ini .Mlukâràkshasa: 1737. 4342. im

Praboi>hakani)Roiia.ia : 1633, 4368. im Joiiavàsisutuasàba: 2789. 3936

(vgl. «761 j.
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Welehe Spriiche iii's Pankatanth* iiiiii in <len HiropAnEÇ» liberge-

gangen sind, i*l iiiitei' XVII und XX zu erselien.

XXIII. Kânakjii.

In nioiuer Samiiiiiiiig gill KÂrnKjA als Aiiloi folgeiider Spruclie: 64.

71. 94. 101. 114. 133. 133-137. 192. 237. 349. 363.514. S27. Ig. 383.

603. 639. 641. 633. 684. Ig. 694. 712. 724. 735. 768. 779. 794. 899. 938.

960. 999. 1082. 1089. 1177. 1183. 1221. 1246. Ig. 1268. 1279. 1287.

1303. 1330. 1333. 1394. 1400. 1412. 1116. 1418. l'iSS. 1302. 1362.

1S82. 1399. 1606. 1690. 1726-1729. 1734. 1746. 1767 ('.'). 1796- 1798.

1800. 1830. 1841. 1830. 1896 (lies in der Note 80). 1919. 1926.204'*. fg.

2033. 2087. 2119. 2128. 2143. 2131. 2138. 2167. 2172. 2178. 2183.

2217. 2264. 2280. 2290. 2361. 2403, 2413. 2419. 2424. 2443. 24 'i9.

2311. fg. 2361. 2611. 2623. 2627. 2743. 2774. 2836. 2830. 2832. 2S66.

2868. 2876. 2891. 2901. 2921. 2934. 29.37. 29S8. 3042. 30.30. 3187. Ig.

3197. 3212. 3214. 3221. .3229. 3231. 3289. 3291. 33.36. 3363. 3397.

3429. fg. 3433. 3313. 3677. 3692. 3693. 3734. 3767. 3861. 3871. 3873.

3876. 3924. .3979. 4031. Ig. 4037. 4111. fg. 4116. 41.30. 4132. 4136.

4173. 4231. 4234. 4261. 4270. 4287. 4303. Ig. 43.32. 4423. 4427. 4431.

4494. 4367. 4373. 4.379. 4623. 4640. 4631. Ig. 4687. 47 43. 4743. 4798.

4800. fg. 4803. 4882. 4911. 4924. 4964. 4976. 3026. .3040. 3069. 3138.

3246. 3272. 3332. 3363. fg. 33()9. 3380. fg. 3386— 33SS. 3443. fg. 3308.

3310. 3319. 3332. 3.377. 3389. 3600. 3638. 3721. 3743. fg. 37(i8. 3783.

3790. .3793. 3829. 3847. fg. 3860. 3863. .3927. 3971. 3973. .3982. 6010.

6013. 6023. 6078. 6092. 6094. 6109. 6121. 6160. 6167. 6213. 6223.

6227. 6233. 6269. 6293. 6319. 6339. 6338. 6384. 6391. 6428. 6443.

6430. 6461. 6464. 6466. 6481. 6483. 6498. 6301. 6323. 6337. 6394.

6618. 6634. 6636. 6661. 6682. 6749. 6773. 6841. 6848. 6862. 6899.

69.30. 6933. 6991. 7019. 7041. 7038. 7086. 7117. 7171. 7203. 7234.

7282. 7303. 7362. 7369 (?). 7.377. 7379. 7381. 7402. 7410. 7412. 7423.

7429. 7433. 7441—7443. 7433. fg. 7460. 7462. fg. 7466. 7468. fg. 7479.

7492. fg. 7493. fg. 7499. 7303. 7310. 7312. 7318. 7320. 7.323. fg. 7330.

7334. 7338. 7346. 7348. fg. 73.37. 7.360. fg. 7.366. 7368. Ig. 7.37 4. 7376.

7578. 7384. 7383. fg. 7387. 7389. 7394. 7606.

Von diesen .Spriiebon slehon bel Manu: 938 (aiicli iin MB».). 2934.

3692 (aucli iin M Ru.).

ira MahÂbuàrata : 71. 634. 938 laiiili bei M.). 1473. 1800. 2043. 2627.

3030. 3433. 3(!92 aiicb bi'i M.). 4130. 4132. 4964. .3272. 3387. 6013.

6384. 7086. 7468.

im Râmâjana: 3221 'scbr ;iliiilii'li).

ira GIrida-P.: 999. 1089. 18.10. 2891. 3187. 4623. 6269.

im Bbahmataiv.-P. : 6227.

ira Pankakâtra: 1082.

ira MauânÀtaka; 2044.

im liomm. zu ilEsiAK\>i>iit und /nni liiiii;. P.: 7428.

unter den 6 Perlen nnd ini Vànakjasiii ak«: 6443 ;aii>'b I'dbiiata /ii-

geschrieben).

Aucb V.iÂSA zugeschricbeD : 94. 2743.

BlIARTRUARi: 2850.

Varabuki: 3876.

BaAVABnf'Ti : 94 (aucb VjÂsa). 2443.

Udbuata: 101. 6443. 6661.

HalXjudua: 779. 938 (auib liei M. und ini ftlUn.). 2290

Vetâi.abhatta : 6848.

deraselben und Kwibuatta: 3767.

den Prànkas: 2280. 4032.

Die in's Pankatantra und in don Hitoi'aiie(;a iibergegangenen Spriiche

sind unler XVII nnd XX veizeicbnel.

Es steben im ViiiiiA>i\KAHrr* (niclil ini PamÎat. und Hit.;: 1247.2178.

in der VktÂi Ai'A^iiAV.(nicb( In den vorliergebenden): 1382.2611.4798.

in der ÇikASAPTAri fniihl in den vorliergehendenj: 1746.

Ira Katiiibnivs (nicbt in den vorbergelienden) : 3069. 3768.

Krst in ÇÂRNr,AniiAB»'s Paiidhati ersdieincn: 639. 2128. 3429. 3313.

4379.

im SiiBUÂsiinVBN»VA: 64 114. 712. 1183. 1246. 1400. 1302. 1562.

1606. 2119. 21.38. 2167. 2413. 2419. 2868. 2988. 4332. 4431. 3381.

3721. .3743. 6682. 6933. 7443.

Im Katitâmrtakai>i'im: 1268.

ira Pbasangâbuarana : 4031.

in dem zu Madras gedruckten .XinçÂsm*: 7493. 7320.

Gai.anus kenot «enlgstens: 4116! 4911. 7038. 7318. 7324. 7330.

7346. 7.361. 7.376. 7606.

Nur in den ans Népal slammenilen Berliner Handscbriflen befindeu

sich: 4631 4743. 4743. 3026. 3040. 3138. 3366. 3388. 3443. fg. 5519.

3377. 3389. .3783. .3790. 3829. 3863. 6023. (il67. 6293. 6319. 6339.

6338. 6391. 64.30. 6461. 6464. 6.301. 6337. 6618. 6749. 6991. 7019.

7203. 7234. 7377. 7412. 7423. 7429. 7433. 7441. fg. 7433. Ig. 7460.

7462. fg. 7466. 7469. 7479. 7492. 7493. fg. 7499. 7.303. 7310. 7312.

7.323. 7.334. 7338. 7348. fg. 7360. 7366. 7368. 7374. 7.378. 7581.

7383. fg. 7387. 7389. 7394.

Hier nnd bei Vb(.mi v-KiNAkn : 237. 363. 1416. 3336. 3734. 4116.

4270. 4367. 3308. 3982. 6092. (>160. 6394. 7379.

Die ans Nopal kommendon llantlsclirinen enlliallen nacb Dr. Klatt

noih 33 Spriicbc. die bei nilr felilen. Zwanzig von diesen lindel man in

des cben genannien iielelirlen .'^iliril'l : De Irerenlis Cànakjae poelae

indici sententiis.

XXIV. Vrddha-kAnakja.

Kolgendo Spruilie cnrsiren aucb unler dera einfucben Nanieu KJ-

NAI..IA: 237. 363. 38.3. 694. 733. 938. 1221. 1330. 1412. 1416. 1418.

1734. 1919. 1926. 2172. 2183. 2403. 2627 2836. 2891. 2934. .3042.

3197. 3336. 3430. 3693. 3734. 3861. 3979. 4116 4136. 4261. 4270.

4287. 4427. 4367. 4640. 4687. 4800. 4803. 4911. 4924. 3332. 5380.

3386. 3308. 3310. 3600. 3743. 3793. 3847. Ig. 3860. 3971. 3982. 6092

6160. 6227. 6481. 6323. 6394. 6682. 6930. 6933. 7041. 7038. 7379.

Uiose Spnicbe beriicksichligo ich hier nicht weiter. da ilir Verhàll-

niss zu andern sicli sohon ans XXIII orgicbl. Bemerkt muss aber

bei dieser (ielegenheil «erden, dass die ans Népal slanimenden Ber-

liner Handscbriften nichi, wie in moinen Indischen Spruchen ange-

geben wird, dera Vi}ni>iiA-KÂNiKjA. sondorn dem Kânakia zngetheill

werden.

Auch andern Antoren werden einigc Sprncbe zugescbrioben und

nameutlicb A.sutàvakba: 4877. Kavibuatta: 1783. Deveçyara und

Vjàsa: 837. Nâbaua: 4154. don PràkIna's: 2.390. Buirtruabi s. oben

unter XXII. Vahariki: 4636. 3949. 6636. VihRAMÀinrjA ; 1749. Vbtàla-

buatta: 2739.
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Xachzuweisen in andern Se lirifleii sind: in Maitriip.: 4383. bei

iMand: 309"). im MiuÀBH^RAii: 128. 2fi8. 1688. .ilH. 3409. 7088. im

GÂRup»-P.: 21fi. 2483 fsehr àlmlich). 2.3.30. 310't. 7300. im Âumka-

taitta: 1367. in der BÂLABOnnANi: 2966. im Buramarâsutaha: 643. im

Verz. d. B. H.: 6741. im Pank.»ta\tba nnJ Hiroi-ADEÇk s. uiiter XVII

und XX. Im VikramaÉ. (nicht im Panbat. nnd Hit.): 2363. 2760. 3324.

in der Vetài.ap. (niclit in don vorliorgelioudeu): 149. 1630.6630. 7046.

in der Cubas, (nichl in den vorhergchcndeii): ()993.

Ausserdem findon sicb Spriicho nocb in folgenden .Samnielwerken;

ÇàbSg. Paiidu.: 176. 2046. 2161. 2737. 3071. 3243. 3367. 6747. SubuÂ-

shitîrnava: 243. 331. 9.39. 1031. 1210. 12.30. 1376. 1392. 1423. 1713. fg.

2072. 2142. 2268. 2331. 2483. 2332. 2334. 2387. 2939. 3364. 3670.

3933. 4186. 4641. 3263. 3338. 3368. 3762. 3769. 3943. 3y63. .3978.

6127. 6191. 6341. 6799. 6939. 7313. 7382. PrasaSgïrihuana : 3382.

6637. NlTiçisTRA in Madras gedr.: 973. 1788. 1974. 2471. 2748. 3383.

6734. 7204. (;alaxos kennt: 2023.

Niir in den îwoi sehr fehlerbaKen Uruclien beiinden sicb: 47. 66.

104. 166. 210. fg. 238. 324. 339. 330. 362. 377. 313. 363. 623. 709.

827. 870. 889. 906. 1083. fg. 1148. 1293. 1318. 1344. 1408. 1377. 1397.

1620. 1649. 1631. 1809. 2081. 2164. 2193. fg. 2273. 2313. 2333. 2430.

2.386. 2613. 2622. 2686. 2713. 2716. 2763. 2773. 2816. 2849. 2837.

2898. 2906. 2909. 3037. 3076. 3108. 3129. 3286. 3290. 3293. 3443.

3348. 3389. 3676. 3761. 3830. 3872. 3900. 3916. 3980 4038. 4068.

4086. 4126. 4134. 4318. 4382. 4388. 4424. 4437. 4778. 4788. 490.3.

4912. 4913. 4917. 3083. •3229. 33,39. 3401. 3480. 3367. .3843. 3862.

3891. 6024 (sebr àhniich Subhasb.). 6042. 6071. 6074. 6096. 6116.

6164. fg. 6239. fg. 6331. 6439. 6487. 6.328. 6.373. 6773. 6847. 6998.

7008. 7303. 7333. 7361. 7439. Eiuige zu arg verdorbene Sprucbe sind

in meiae Sammlung gar nicht aufgenommen worden. Zum .Scbluss

mag nocb bemerkt werden, dass ^TH^M^ als Neutrum zu fasson ist

nnd demnacb ein Werk, nicht einon Antor bezeicbnet.

XXV. Çiçupàla vadlia , Cale. Ausg. 1813.

l,12,fc,a. Vgl. Comm. zu Vamana's KÀVJÂL. 5,1,10. — 25. Vgl. ebend.

zu 5,2,10.— 2ÏI. Vgl. Siu. I). 24.3. — '.6,a,p. Lies ÎTÇt^mrâWa^^
und im Comm. T^STqrâfSTqfT- — 5». Vgl. SÂu. D. 248. — 72. Vgl.

SÂH. D. 696.

2,10. Vgl. Spr. 1192. — 29. Vgl. Spr. 4710. — 30. Vgl. Spr. 923.—

31. Vgl. Spr. 2394. — 32. Vgl. Spr. 6877. — 33. Vgl. Spr. 6863. —
3«. Vgl. Spr. 6143. — 37. Vgl. Spr. 1273. — i2. Vgl. Spr. 6122. —
«3. Vgl. Spr. 4697. — '.4. Vgl. Spr. 368. — /.5. Vgl. Spr. 4783. —
iG. Vgl. Spr. 4040. — il. Vgl. Spr. 764. — '..s. Vgl. Spr. 2379. —
49. Vgl. Spr. 2383. — 50. Vgl. Spr. 7311. — 51. Vgl. Spr. 2603. —
54. Vgl. Spr. 2229. — se. Vgl. Spr. 2134. — «2. Vgl. Spr. 369. — 79.

Vgl. Spr. 1002. — «4, Comm. Vgl. Kam-NItIs. 13, 87,u. — 98, 6, a. Lies

fTq:^^HTînF^- - l»'- Vgl. Spr. 47.37. — lo'.i. Vgl. Spr. 2.371,

3.68. Im Coniin. Z. 3 ÇT^T^Smi; zu lesen. — 72. Vgl. Comm. zu

Daçar. 4,23 und SÂu. D. 180.

3,37. Vgl. KuvAi.AJ. 131, a.

7,18. Vgl. SÂH. 1). 144. — 53. 54. :.!.. Vgl. Siu. U. 123. 53. Aiich im

Comm. zu Daçar. 2,16 (S. 78).

8,2/.. Vgl. Comm. lu Uaçar. 4,15. und S'mi. I). 1.32. — 7o. Vgl. Sâh.

D. 1.38.

9. Vgl. Benfby's Chrestomatbie 233. fgg. — 6. Vgl. ÇârSg. Paddb.

DaivâkujÂna 16 (17). — 52. Vgl. Comm. zn Diçar. 2, 23. — 5fi. Vgl.

SÀii. D. 11.3. — 87, Comm. S. 333, Z. 3. Lies q-qEJïnrâëTFÏÏT:-

10,12. Vgl. SÎH. D. 174. — 13. Vgl. Comm. /.u Dh»b. 4,20. — 37,

Comm. S. 349. Z. s. Lies qçftîfn[Tn ^. — Z. 9. Lies ETÇfîf^T — ^I-

ifïïW. — eo.a.a. Vgl. Ind. St. 8,226. — «9. Vgl. Sau. U. 140. — sn.

Vgl. Comm. zn Daoar. 4,10.

11,4. Vgl. Comni.zu Dm;,mi.4,21. — 13. Vgl.obend. nnd SÀu. D. 178.

— 20. Vgl. Comm. lu Uaçau. 4, 9. — 39, a, p. tj^î" ^ clgjtjl?]^ Usgval.

ZU L'nâuis. 1,3.

13.4 0. Vgl. Sln. D. 720.

1,3.1. Vgl. Siu. U. 196.

16,(1, Comm. S. 337, Z. 2 v. u. Es isl, wie Stknzi.er bemerkt, ^T

sTTI'-nîT'sU'T zu lesen. Er verweist auf den Comm. zu 2,29. — 22.

Vgl. Spr. 7481. — 25. Vgl. Spr. 4231. — 26. Vgl. Spr. 2414. — 27.

Vgl. Spr. 3903. — 2S. Vgl. Spr. 3919. — 29. Vgl. Spr. 6967. — 30.

Vgl. Spr. 4194. — 31. Vgl. Spr. 1770. — 32. Vgl Spr. 6233. — 35.

Vgl. Spr. 4736. — 39—43. Vgl. Colebr. Mise. Ess. 2,81. fgg.

Nacb 19,108. Lies SJ^Ï:.

XXVI. Kirâlàrgunija, Cale. Ausg. 1814.

1,'.. Vgl. Spr. 1963. — .3. Vgl. Spr. 6648. — 12, Comm. Zum Spruch

^Sqq^^ vgl. Spr. 3860.

"^2,15. Vgl. Spr. 6149. — ;:2. Vgl. Spr. 6484.

3. Vgl. Benfey's Clirestonialbio 170. fgg.

8,24, a,a. nRSIÏÏf^^îîT^lIT^IJ" SiDuii. K. 247,6,6. - 45. Citirt

im SÀU. D. 193 ohne Variante.

9,4 9. Vgl. Spr. 936.

11,54, Comm. Z. 4 V. u. Lies fF^Tr^^^MT-

XXVII. Mahânâlaka, Cale. Ausg. 1840.

36. Vgl. Daçar. S. 62. — 94. Vgl. Subhàsh. 107. — 104. Vgl. SÀu. D.

173. — 179. Vgl. Spr. 766. — 180. Vgl. Spr. 1.338. — 193. ValmIki

zugoschrieben; s. Alfrecht in Z. d. d. ra. G. 27,84. — 201. Vgl. Spr.

2246. — 210. Vgl. Spr. 1383. — 214. Vgl. Spr. 3830. — 217. VâlmIki

zugeschrieben; s. Aufrecut a. a. 0. — 232. Vgl. Spr. 2684. — 383.

Vgl. Spr. 177. — 389. Vgl. Spr. 3024. - 408. Vgl. Spr. 2882. — 409.

Vgl. Spr. 2044. - 301. Vgl. Spr. 4353. — 502. Vgl. Spr. 6168. — 304.

Vgl. Spr. 3384. - 326. Vgl. Spr. 3277.

XXVllI. Ragbuvamça, Ausg. von Ai>. Fr. Stkxzler.

1,2. VgL KivjAPR. S. 148 und Siu. D. 699. — 21. Vgl. Kavjapr. S.

72 und SÀU. D. 374 (S. 214). — 22. Vgl. Spr. 2460. — 28. VgL Spr.

3034. - 4 6. Vgl. SÎH. D. 578 (S. 234). — 68,6. Vgl. Comm. zu Hemak.

1031. — 86,6,a. Besser ^]^^^ éd. Cale.

2, 6, 6, p. Vgl. Comm. zu V,\mana's Kâvjàl. 4,2, i 4. — 32, a, a. Vgl. Siddb.

K. zu P. 8,3,67. — 3S,6,iî. Lies mil dered. Cale. ^R^ôTTÏÏ:. — 73,a,a.

Lies îJîf^rïIrH^'T. — 73,((,a. Vgl. Comm. zu VA.lIA^A's K.àvjÀl. 3,2,2.

3,70,u. Vgl. Comm. zn Vâmana's Kavjal. 3,1,9.

4,49. Vgl. Slu. D. 238 (S. 104j. — 63. Vgl. Siu. D. 662.

3,8, 6, a. Vgl. Comm. zu Vâmana's Kâvjâi,. 5,2,19. — 15, 6, p. Lies ^I-
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^f^rWl' — 26,6, «. îTMïïin bedeutel «des Besten beraubt». — m. ç*k. S. 179 und SÂu. I). :i. — «n. Vgl. Coinm. /ii Di^ar. 2,31. — '.3,

Vgl. Comm. 7,11 DAg»R. 4,2K (S. 137). - 32,6, p. Lies n^fq'RT^:^. — o,,3. Trenne IT^; îl^q. - 6,a. 5TT^^ Sf liorl zii nÇÎÏÏT, nicht zu I^^ÇI.

.^7,a,p. ÎPÎIJT isl «drt'^ Abichiessenu. çt^T^ "das Zuruckholoii (des Ge- — '. i. In den Aiimerkungen isl ^Wî^f-' "' lesen. — 5;i. Vgl.

scbossesj». Coinm. /ii Dai;ab. S. 179. — 35. Vgl. KWjapr 72.1.2. — 59,6,a. Lies

fi, 15, 6, a. i^HHnT'I i*' "icht mil ^Ijl, sondein mil ^i^îT^TT '•" vei- ÇH;. — (,7. Vgl. Comm. 7.n Dai;»ii. 2,3l und Sui. D. 243. — 68 Vgl.

hindeo. — 2s. Vgl. Sàh D. 708. — 32,6. Vgl. Hariv. 387. l'gg. — (;o.
|
Comm. /u Daçab. 4,34 und SÀii. I). 127. — 73. Vgl. Comm. m Daçar.

Vgl. Comm. zii VÂmana's KÂv.iii. 4,2,3. 4,2'. und Sam. D. 177.

7,5,6 fgg. Vgl. Kumaras. 7.56.6. fgg. — 7. Vgl. Siu. I). liilt. — 12. 4.3. Vgl. Comm. /u 1)a(,»r. 4.76. — l,s.6,7.. Kics ^ïHlïïfllU'i. —

Vgl. KoMÂRAS. 7,61. — 1 '.. Vgl. Kumaras. 7,66. Icli veibinde tT^Fl^lTI 26.«,i3. frl^lftcflf-Iïïf; i'-' "«i" dureh die Brnsle hecngler Busen» d. i.

mil ÇfqîsjfhsTrl. — 16. Vgl. Kimâras. 7,69. — 20. Vgl. Kimahas. 7, «ein slarkor Bnsen». — 33. Vgl. S|>r. 6i3t. Der ^o^ Mallin. citirle

75. — 21. Vgl. KuiWARAS. 7,79. — 23. Vgl. KumÎras. 7, s i . Çloka isl S(ir. 1021.

8.S. Vel. Sab. d. 90. — 1l,((,a. I.ies ITÏÏTËTrHH^- — sii. Vgl. Spr. .)..s. Vgl. Comm. zu V;jh%a s K\vj\i . 4,3,1 c. — 36. Vgl. Spr. 3247.

—

4729. — 87. Vgl. Spr. «33. 3S,«. îI?U 17 T^SfïïïïT^î îTTrî'TTTrl bi^deutet «erschcint mir heute aïs

9,15, 6,a. «Weil or glaubte, dass die Slellnog eincs l''nrslen noili die Kroiii; ini î^fclïl». :i7. \gl. Siii. I». 214. — 7i. Vgl. Kàv.iaph.

nichl orrungcn ware». — 32. Lies in der Uebersolznng am Knde I 72,5. 6. — 77. Cilirl im ÇKDr. nntor ^T^^T5T. a, j? R FTRT'TTJT; s<

.csuppedilantes". — 33, 6, a. CfU m « Friihlingn. — 66,6. .(Naihdomer ', i^^trIl^*7T5T:. — 83. Uer von Maiiin. aiigefiilirle Çloka isl Spr.2181.

die kamara wic dio Fiirslen nm die weissen Fliegenwedel gebra<hl — s 5. Vgl. Spr 2470.

halle». — 67,6,p. Vgl. ViKK>M. 83.6va. — 69. fgg. Vgl. Coirrr. Mise.

Ess. 2,124. fgg.

11,20. Vgl. S;u. I>. 182. - 69. Vgl. .SÀH. I». 171.

12. Vgl. meine Chrestonialhie 203. fgg. nebst den Annierknngen. —
78, a, a. Vgl. Ç"Mi. 73,.6,p. — 39,6, [5. ^^U «aahm wahr. erkannto». —

82,a,p. cfJTTC "zehu Millionen".

13,6. Vgl. Siu. D. 732. — 11,(1. ((. Vgl. Katb'vs. 26.s,(;. — 16.

a. p. fPllôn fasse ich in der Bed. von «zu erwarten».

14,16,6,|3. Çîsîll isl nichl «dolor». — 39,6,j3. Vgl. Uggvai,. /ai Vn'k-

OIS. 4,43. — io. Vgl. Spr. 703.

15,13,6,(3. SfîI^jriJTJ isl nSchalz und Heer». — loi, a, a. Lies mil

der éd. Cale. îtlîTFIT(^Fqî.

16,8. Vgl. Daçar. S. 61. — 1 !,«,«. Vgl. ScHbTZ zu MBGn.77. — 33,6.

Lies °^'cJc^HI. — 50. Vgl. KiiMÂRAS. 7,14. Megii.(.St.) 32.

17,53,'^,p. Lies mil der éd. Calc. îTf'ï^ïîlFIfr'ï'TT:. — S5.6.iî. Ich

halte 3^^^^^FI (so auch éd. Calc.) fiir allein ricbtig, da Kâlidâsa

schwerlich ein Praeleritum ohne Augment gobrauchcn wird. Uiernach

eolbielte der Çloka eine allgemeine Kegel.

18,1, 6, a. ^IT isl hidr «Berg». — 31. Vgl? 1V1Àla\. 39.

Vgl. noch Ver/., d. 0x1. H. 111. fgg.

XXIX. Raghuvamça, Calc. Ausg. 1832.

8,32 (fehil in der Ausg. von Sr.). Cilirl im Sah. n. 733.

XXX. Kiimârasambhava, Ausg. von Ad. Fr. Stevzier.

1,1. a. a. Vgl. Comm. zu Vvmana's Kav.ial. 3,1,10.— :;,6. Vgl. Spr.l4il.

— 10,6. Vgl. Comm. zu VVmana's KÀv.iÂi. 4,3,23. — 1 2. Vgl. Kâvjapr. S.

196. KuvALAj. 149,a. — i 7. îJ^-FEFT kann nichl i(tradere»bedeulen.

—

31. Vgl. SÀu. D. 129. — 32,6. Vgl. Comm. zu V.'oiana's Kav.iai . 5,2, 6ii.

- 37,6,a. Lies^rfTfqcTl- - '-'J- Vgl. Spr. 3823.

2, I5,6,a. ^^]'lr\J' bedeulel «Erkenner )j. — 37,6,ii. Ireiinc 5ÎÎ voii

fïfCq^:. _ .10. Vgl. SJii. I).709. — 55. Vgl. Spr. 1094. — 6. Vgl. Comm.

zii V.àmana's Kav.iÀl. 5,2, 2/i.

3,s,6,a. Lies ^^rTN- - 2i'- Vgl. Comm. zu Kaçah. S. 179. :.:..

In den AnmerliUii;;cM isl ÎTr^'IlH /.u lesen. - 36. Vgl. Conani. zu I)a-

6,3,6,(3. FIT^STIÏÏ'î isl "Kâm.i's Zuchligem. — 26,6.|3. Verbinde

^rEi>7^T. — 30. Vgl. Ragu. 7, M. Zu HT^^W J^^FIT^FI bei Mai.mn.

Tgl.^pr. 6227,6,(3. 6o43,o,a. 6346,6,p. — I7,6,a. Trenne F^mf>TïïfU

çf^j^. — 79,a,p. Lies îT^I'^T. — «l. Vgl. Comm. zu Daçar. 4,27 und

SÀH. D. 186. — 94. Vgl. Comm. zu Vàjiana's K.aïj.u. 3,2,2. — 95. Vgl.

Comm. zu Daçar. 4,30.

7.li.a,i3. Lies yi^RÎTr^i^R^'T^^T und vgl. Boli.knses in Z. d.d.

m. G. 14,292. — 13. Vgl.7:omm. zu Daçar. 2,32. — 14. Vgl Ragh.

16, .lO. Mrgh. (St.) 32. — 17. Vgl. Comm. zu Daçah. 2,36. — 20, a, a.

flïïlrl licdoulcl nschon, luibschM. — 22. Vgl. Comm. zu Daçar. 4,30.

— 2s,6,o:. Lies RFïmSlfT^HIÏÏT. ~ 30.6.(3. Lies q^5tm^F!T- — 55.

Vgl. Comm. zu Daçar. S. 187. — 56,6. Vgl. Ragh. 7,5,6. — 5S. Vgl.

auch SÂH. D. 130. — 66. Vgl. oben unler XXVIII Ragu. 7,11. —
73. Vgl. Ragh. 7,20. — 79. Vgl. Ragu. 7,2 I. — 81. Vgl. Ragh. 7,23.

—

87,6, p. Verbiude JEîT^nTfT mil dem Folgenden.

Vgl. noch Verz. d. Oxf. H. 113. fgg.

XXXI. Rlusamhâra, Ausg. von Boulen.

«- r

1. Vgl. I^ASSE.NS Anlhologie, 3le Aufl. 81. fgg. — 6, a, a. Lies °r(T^-

fjig. _ 23,6,p. Besser yi^^rïï^'? bei Bohlem.

27a,a. Lies flîÏÏ^^^înimp. -^3,6,(3. Lies ^IW°. — 8, u, a. Lies

rïïïlT?;ît:f.
- 2o,6.a. Lies ^^IJÏ^IssET^I. — 29,6,a. Lies ^. — p. Lies

3.10, u,p. Lies ^HÎTR^^ÇTR- - 2l.f;.i3. Lies g^Cffn:- — 28,a.p.

Trenne WFl^THI ^ÏÏRT^

'»,l5.a,a. Trenne RqRq^'TR ^f^ ' " I «•*•? Verbinde ôUT^fl^-

6. Vgl. BiNKEï's Chroslom.illiie 146. l'gg. — 3l,o,a. Trenne hier und

bei liom F> qUH^PT Riai^îf.

\X\II. M âr karideja-PurAna in der Bibl. ind.

1,1 j.<MÎ. Lies çrfrTRFfl^^ - 3,58,a,^. Liesf^îq^^. - si,a,p.

Lies HIÎ^H. — 4^1 2. Vgl. Spr. 2701.

7 iinil S. Leberselzl und mil kiili-chen Anmerkungeii bogloilel von

Fk. UiickKiir in Z. d. d. m. G. 13,103. fgg.
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10,10,a,Qt. Lies ^^^îftW- — 31,6,13. Lies nRCIT^o. — 52 bis 58.

Cilirl im ÇKDr. unler ^r^ mit folgenden Varianten: 53 und 54 sleben

nach 55. — 53,a,i3. ^riraHïïjTSI:. — b,a. 5T?IJ1T st. 5IiJ7I. — 55, «,

a. îTIÏÏT^^lî^^I. - i3. g^ ^R - 5u,n,l3. ^I^':^T^Ifqq^_fc,p.^îJT'â

%NJîf|ïïr:. — '57,a,13^q^frqTÎTst.q^^qq.-6. Fehit.- 58,6,(3.?!-

5IT=^^^^H^^T;. — 11,6,6,13. ferbinrloHTJ^T. - 12,37,6,13. Lies

fH'lfR'TmH- — 14,18,6. (g. VgL Spr. 2873. - 20. V;;!. Spr. 1220.-

61. (g. Cilirt iin ÇKDr. uiiler ÇTnisiJT niit folgenden Varianlen: 61, o,

a. qFïïïï^I5f£|TÏÏ.
—J>,

^. ^mqwiniî- - 62, 6, a. ïïfoï^^qsRcrifi. —
72,a,a. Lies 'î st. ^.

lo,10.fgg. Vgl. MBh. I3,5473.fgg. — 16, /.o, a. Vgl. Miîu. 12,21 w,o.

— 61. VgL Spr. 3686. — 66,a,i3. Trenno qÎTIRITT JTTFI:. — 18,18,6.

VgL MBu. 7, 1836,6. — 51,6,(3. Trenne rl^IT $^- — 52, a, a. WohI

Ff^T H 51^^ ïu lesen.

20, il, 6. Lies SÎ^IT^yHïïaWri g^>TTÎPÎTll MaiIT. - 38. VgL-

Spr. 3589. — 21,30,6,i3. Trenne ^IFlf^'îrll— 6S. Ygl^Spr. 4;j40. -
80,a,p. Lies %q^THd- i- f^^rl ^frl-- 00,6- fgg. VgL Spr. 3131. fgg.

— 22,27, 6,^. Diis Metrum verlangt ^SlFSirTiqff:. — 23,35,6,a. Lies

^I^IW^Î. — «8,6,(3. Verbinde m^^r\]. - 24. 9, a. Vorbinde qi^'T-

ÇfôIHi. — I7,6,a. îrlH Partie, von 3. ^.

25, 1.6, p. Lies qqqfîL — 26, s, 6, a. Lies ^r^^. — 27, 8,a,a.

Lies ^fïëni. — 10. VgL' Spr. 4298. — 22. Vgl. Spr. 3162. — 23. VgL

Spr. 4843. — 24. Vgl. Spr. 3136. — 25. Vgl. Spr. 4168. — 20. Vgl.

Spr. 4836. — 28, 5, 6, a. Trenne f^FI l^l — 3 3, 6, a. Lies F^^iq. —
29,9. VgL Çat. Bk.14,8,»,1. — 23,6. Tg. Vgl. SJBn. 3, los. — 31,t. fg.

VgL Spr. 134. — 35,6. fg. Vgl. Coram. zu HEMis. 813. — 39,6. fg. Vgl.

Spr. 6536. — 46,6. Vgl. MBh. 3,l04,c.

30,13. fgg. Vgl. j;gs. 1,250. fgg. — 31, ',0,6. Trenne ^^I rjîq. _
34,11,a,a. ^\l^^ ÇKDk. unter ^^^. — C2,6. fg. Vgl. Spr. 3328. —
76. Vgl. M. 3,8. — 1 12,6. fg. Vgl. Spr. 2477.

33,18. fgg. VgL JÂGN. 1,190. fgg. — 2l,6,l3. Lies J^:^I^"|TftfTÎÎ:.

— 22. Vgl. Spr. 968. 6482. — 29. Vgl. M. 3, 87.— 31 bis 37, a. Citirl im

ÇKDr. unter lïfT]^ nml HW (bier bloss bis 33) mit folgenden Varianten:

3t,a,a. qT?iq5ÏI=^râfâ^H. — 3^l,6und^2 folilcn.— 3 3,0,(3. HWiï^ st.

rm\^. - 35,a,ot. qrifqqeqïitfsr-- 3c.gÎTî?7ïïrriqimn^qiîii^ii|5]

5fiEHi qfFiRitrfskînnïi^Fi^fTS yqmmi. - 37, 2 a. vgi. spr.

39,10. Vgl. M. 6.72. Bulii. P.3, 28,11. — il,o.i3. Lies '^^^-

36, a. a. Lies FTHI qi^TT und vgl.

',1,6,l3.'Lios?7^çnniI.

—

63, 6, a. Lies TSf^qinîrlT.

40,3,6,a. Lies q'^ÎT^FT^Î- — 7,6. VgL Patangali in Verz. d. Oxf. H.

231,0,22. fgg. — 9. fgg. Vgl. VÀ.1C-P. in Verz. d. Oxf. H. 30,6. fg. -
17,6,a. Lies rl^TFrT. — 36,a^p. Lies STS^IJ^f^q^. — 41, ,4. VgL

Spr. 2934. — lo,6,a. Lies fij^tn^- — 2o,6,a. Lies fcTUFf. — 22. Vgl.

M. 12,10. — 42,7,6. fg. Vgl. MuND. Un. 2,2,4. — 43,1 bis S9,a. Cilirt

im ÇKDb. unter q^q. 3,6,a. oqiqvgj st. ^qiqTff ÇKDr. — 4. Vgl.

Vaju-P. in Verz. d. Oxf. H. bl,o, su. fg. — «. ^WÙ^ qlf ^ft^ SJT

g^m ^slri rim ÇKDr. - 6. Wq^IRSI ^l F^ÎW îlTmFi'^lfqqjq
ÇKDb. — 7,a,a. CfT^I: ÇKDr. — g. >Î2I Sfl st. ïj ^J ÇKDr. — s,a,a.

qJqîRJlîI^iqnFn ÇKDr. - 6,a. Fftq: st. qi^I: ÇKDk. - 9,a,|3. qq;

st. q^^ÇKDR. - 6. FSJE^Tqr îJRJJII ^^T q^ qi^-q ^^Tr\ çk1)r.

— io,6,a. qqçft:^;i;q^ïïq çkdb. - u,a,(3. gîrqqFfjqq ÇKDr. -
13. fgg. Vgl. VÂju-P. in Verz. d. Oxf. H. 31,6,4. fgg. -- 13, a, (3. ^^-

^qTTT ÇKDb. - U,a,a. Fflf^îRI ^I^^T ÇKDr. - b,a. q ^qfq-
Tome XXI.

o o
6674.

fîiq. — 31,0. Vgl. BuAG. 6,13,6.

GÂBUDA-P. im ÇKDr. Suppl. unter UT^IIÎ-

^^° ÇKDr. — 15, a, a. qxq sL qiq ÇKDr. — 6,(3. îJE^fFT st. ^c^fq
ÇKDb. - 17,o,i3. ^^% st. q^R^q ÇKDr. -^6.a.^ qi sTlfa

ÇKDr. — is,6^a. q^nïïïîIriTiq ÇKDr. —
l3. q^; q?âl \^^Fl^. ÇKDr.

— 1 9,n,i3. q^lq st. q^^q. — b,a. ^pTT^ q çrDr. — p. J^fq st. T^
ÇKDr. — 20,6,13. qqiWqiq^t. Bq^^l^ÇKDR. - 22,a,a. qF^iTI^

S îq ÇKDr. — (3. qtsrq sL giUq ÇRDr. — 6,7.. ^T\^^^•. ohne q ÇKDb.

— ^. îiq!(iqq^st. q qiqqq ÇKDr. - 23,,;. f^qî^Ji-y qi ^m qq-

RïïiÇKDR. - 24,6,3. qTrqqH si. 3qrrlTrqf][^ÇKDR. — 25,«.i3. qg-

qmq'T ÇKDr. - 26,a,(3. HT^ qTfq fqqi m\ ÇKDr. - 27,6,«. q
îqqiq'TqTq çkdb_. — 6,?. ^-^-^ st. q qjiq; çkdr. — 2s,a,a. qjïïf

ÇKDr. — 3'o,6,o'. fïïlftr^TqqTft: ÇKDr. — 3 l,fl,(3. q^: st. qq: ÇKDr.

— 32,6. qïïTT'^MTrqqiqmTrqïïïïiqq ÇKDr. - S3,a,p.^m >îftT-

qq ÇKDr. — 6,a. qiq^ sL qiq^ ÇKDr. - 34,6,(3. qqîR^ ÇKDr.

— 35, «,(3. qFfsi.q -îFq çkdr. — 6,a. qi ^'qîTiqîTq si. qiq^ ÇKDr.

— 36,o,a. Iqqr qiqq^iq^ÇKDR. - 6,a. ^Rfqîlt si- ^ ïïrqîlt

ÇKDr. — p. q: sL q ÇKDb. - 37.6,a. ÇTTÏÏIHqïlÇT: ÇKDr. — 38. a, o.

qifqqT ÇKDr. — 6, a. H^rn^lttTqitq ÇKDr. - 39,n. fq^iqjTfq

q^I lq 'ÎI^^fl'3 q^'^'TIT ÇKDr. - £,4,6,a. Lies îqqyrff. - 81,6,

p. Lies fqJÎE^fq. — 44,6.a,i3. Lies H%I. - 2o,6,[3. Lies qqHI-
43,14,0,(3. Die richlige Form isl ?ITqqïïî3'q'T. — 5S,a,a. WobI ^^

st.^qzu lesen. — 46, 17,6,(3. Lies fqq'qq:. — 47, 10. fg. Vgl. Habit.

12.373. VP. •1,4,46. fg. — 14,6. fgg. Vgl. VP. 1,3,4. fgg. — 18, o, a.

Verbinde ^lïïmqi. — 48, 35,o. Vgl. M. 1,38, a. — 43,6.(3. 45,6,p.

Lies îHqqH^- 49,1. fgg. VgL VP _1,6,1. fgg. — 3. fgg. Vgl. VÂ,it-P.

bei Mur, ST. 1.28. — 43, 6, a. Lies qTf%TqïTïïïqiï|'. — 44,0,(3. Ver-

binde gçqiqiqq- - 75. fgg. Vgl. VP. 1,6,32. fgg.

30.1. fgg. VgL VP. 1,7,1. fgg. - 18,6,(3. Lies fqiqqq. - 31,6 bis

37. Cilirt im ÇKDr. unler ^^^ mit folgenden Varianlen: 3l,6,a. cjjf-

fÙq^F. - 32,o,p. qiEjqo."' J^ 33,a,a. ^^i^5J. - 6,a. îîvT^q't qiq.

— 34,a,a. çrrr^qrqqqiî. - h,a. fqqTsrqnFT q. — 35,6.i3. q st.%
— 36, a, a. qqf'vllftl. - i3. ^TqiqHlf^fqj. — 6,». qjjT st. qsiT.

— (3. qîftT yqi^ - 37.0. ^iiqraT'q q^îî-q ^fetfFqqT:. — b,a.

q^miiT. - (3. qi^qçfqT:. Darauf foigi: ^q ^qïïiTrq^ï: qq qifq

qqqï7I:- — 44,6,œ. Lies qTq unil vgl. MBn. 9,2425. — 65, o, a. Trenne

q'^ q%. — 3l,42,6,a. Lies ÎTqqi.— 44,a,p. Lies qqqqfq. — 54,

o,G!. Lies qqqi qq. — 63, 6, a. Mit qf^qq^I ist qi^qq qî gemeint. —
106,6,0:. Verbinde TflIlÇrqfqqT^TFt. — 32, 7,0, a. Lies !7iq. — 9,6,a.

r —
Lies qqq-'qT. — l l,6,(3. Liesqqi:. — 25,o,a. Liosq^^Km. — 6. Lies

°(qHiq- — 33,34,0,0. Andere Aulorilalpn liaben cçfrqq. — 43,0,

|3. Lies fqiq"qg. — 34,1 5,0, a. Lies qq^sfrfq°. — 31,a,p. Lies HT^q.

36,21,6,(3. Lies °fqfq;qqT:. — 37,2"o,6,p. LiesfqqT:. — 31,0. Vgl.

MBu. 6,344,6. — 32,6. Vgl. MBh. 6,347,6. — 35,6. fg. Vgl. MBu. 6,

354,6. fg. — 47,a,a. Verbinde H^qfsTqjI. — 58,2',. o, a. Lies qi^FFÎ-

rg^iq. — 4H,6,a. Lies ^(^lïï.

60,2, 6. a. Lies g'^qiJÎSI.
—

"^lo,6,a. Lies !JT^TqiqiT|°. — 63,60,6,(3.

Lies qqrïïÏÏ. - 62,0,(3. Lies ^ji{l^]^U- — 64,l0,6,i3. Lies gqjqqT.
— 11, 6, a. Lies 'j|HH.

66, l8,o,j3. Lies «îq^rî- — 2 6, a, [3. Lies "^qqiTÏJTH ïïTqq:. — 37.

Vgl. Spr. 4103. — 68, 37,0. a. Lies R qt^^. — 69,2S,a,p. Lies qsiTI-

qi^iq=. — 35,6,a. 36,6,7.. Lies ^Ç=qqiïïITqTq undvgl.MBn. 3,529. fg.

— 37,o,a. Lie^ q^fqqiïïITqiq.

70,l9,6,a. fqiS'fîT ungrammatiscb fiir fq^rfîq. — 72,23,6,a. Lies

qifrqqfo.

73,72, 6,p. Wohl ^Irïq^qrfRTfT: z" 'eseu. — 77, 1,6,p. Lies Ï^H-

15
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XsftîRFÎ- — '9- Vgl. MBu. 1,2909. — .!-',(<. Vgl. 106, 25, a. — 35,6,

a. Lies ^J^T- — 78,s,(7,a. Lies ÇT^T^P- — 17,6,0(. Lies!71^Frf. — 22.

l'gg. Vgl. 108, s. fgg. — 29,6,0t. Lies H?TTÎT wie 108. i s.

81—93. Vgl. A. ScHiEi-NER, Eiiiige Benierkungen zuni Polev'scIiou

Texl lies Di!vi>i*ii\rji.i*, mil bosoiulerer UùcksichI ,ui(' zwei lland-

schrifteo des Asiat. Muséums, im Bulleliii List.-pbil. de l'Académie do

St. Pét. 4,123. fgg.

82,63,a,|}. Lies °!n?IïïI%IIÏÏIT:.

90,1, t,a. Lies ^ÎJIFn^I- — ^i,ii bis 20. Cillil im ÇliUii. unter

K?rRmnn mll rolgenden Varianlen: 22,6,a. HRH^JI^HF^. — 23,0, a.

g^M: st. W'J^m.. - ,î. ^^f^^^'^i^rïfrraT. -^*'«;^3T'^ra^^^-

gSftnra.- N^ch 2 3^eiiigescliii,ltel : flllîI^T^I 5^^^^% ^"IrîîtîRil

jfm:. - 24,a,a. ^^ f^ ra%qi. — 2G,o,'/. ^]^:^^^wiil.3^^'^. —
b, a. fîi^^rîsi st. m^T^^m. - (3. ^^v. st. ^^i;.

96,27, 6,a. Lies H^îflcfsmf^. — 99, 1 bis 21;. Cilirt im ÇKltii. untcr

^Ifîî. i,a,a. îlrl; ?i. rlrirçKDR. — (3. arRr^m st. HiTr^miT ÇKDr.

— 2, a, p. CJ'^Isl. niï^qiÇKDn. — fcbis 10 incl.relilt imÇKDR. — ii.fc,

?. q^T^H^st. q^iqfriq ÇKDr.- t2,a. Febll imÇKDR.-6,a. qT-îtJT^q

sl.îiT>Tfll^!7ÇK.DR. -U,a,a. ÎI^înn^TnJT^ÇKOu.— 1 4,6,a. rJ^TT fT^IT^

Tfm^ çkdr. - 1 .-., u. ^qTîîH aifq^ri'ïï g Tw^m çkdb. - b.fi.

H'tUlMHI ÇKDr. — IC und 17, a. Fehlen im ÇKDr. — iS,b,^. fïJîT-

rj^ q^raînf: ÇKUr. — l'J— 24. Fehlen im ÇKDr. — 25,o,|3. fl^I st.

H^I ÇKDR~f- 26,a,a. fTFf: st. fl^T ÇKDr. - 6,a. g^^^ïïT ÇKDr. -
','.. fgg. Vgl. MBu. 1,8357,6. fgg. .'5,488. — 54, 0,^. ^irâRÏÏÏÏIFIÇTmT.

das man erwartel batte, verstdsst gegen das Meiruiii. Sollle ^71^^!

eino Nebenform von Flf^R'T seiu? — G2,6,p. Lies FJ^Tri'^l. — *'•> fg-

Vgl. MBa. 1,1294. fg. — 70. Vgl. MBii. 1,8413.

100,1 bis 33. Çitirt im ÇKDr. unter >îlr*7- l.a.a. ïï ^ HTRrTFF?=7

ÇKDb. — 6,a. '^^TrlRRR ÇKDr. — 2. Fcbll im ÇKDr. — 3,a,p. q^ st.

m ^ ÇKDr. - 6";a. mh Ç"^"»;^- ''.''.i- HIT^\sl. H^r\\ ÇKDr. -
5. Fehit imÇKDR. — 0,a,(î. qïï ÎÙ'SJ umgestelll im ÇKDb. — 7.6,(3.

f^T^pq^q st. rl^q'^Fq ÇKDr. — 9 und lo. Feblen im ÇKDr. — ii.

a,a. J^T^g (?qT 5%^ ÇKDr. - p. q^^qq ÇKD.,. - 6.a. qicRlif

ÇKDa.- t2,6,p.a^FfîFqÇKDR.— 13,6,|î.3f^TFfT^ÇKDu.- I4 bis 18.

Feblen im ÇKDiI? - 17, a. Lies'^iqT^^qTrn^nî. — 19,6. ^T^^, ^.

^f^l R^ÇKDr. — 20 und 21. Feblen im ÇKDr. — 2 3,u,a. rlTqiïïRFq

ÇKDb. - 2 4,a,jî. RÇJFOmq ÇKDr. — 2 5,a,iî^. q^Trq^_sl. q^RR
ÇKDr. — 6.a. T%ÎI ÇKDr. — 2B,6,|3. q^IrR^ st. q^iqq ÇKDr.^—

29,6,a. ^ilFjqira ÇKDr. — 30, o, a. fTETl si. c[^] ÇKDr". — 31,a,p.

q^I ÇKDr. - 32,a,|3. H^ilTqTT ^Sr g ÇKDr. — 6,a. ÎT^t^STÇKDR

— 33,6, ot. xJrl^ ÇKDr. — 44, 6,iî. Lies tIFJ^5I. -
104,9.«.iî. Lies Çf-

UFnqr^Hi.
^

103, 8,6, i3. Lies îTHITqqîîfT. - 18,a,a. Lies m^\'^^ — 106,7. fgg.

Vgl. IJiRiT. oo6. fgg. — 25, a. Vgl. 77,32.6. — 28. Vgl. Spr. 6936. —
59,6,p. Lies^r>n rU^. — oo,6,p. Lies ^FOT. — 67.,b,[i. Lies ^cTsTffT.

— 108,1, 6,a. LiesRïTH;. — s. fgg. VgT. 78,22. fgg. — 109.3, «,p. Lies

^siqifq.

110,8, a,a. Lies infqqT. - I3,fc,i3. Lies qmîl^fqt^q^. - i7,o,jî.

Lies yqfqqR^:. — 112,14. Vgl. Spr. 1936. — ll'i,20,6,^. Lies qi-

113,2, 6,a.Verbinde >TFq(^. — 116,8, 6,iî. Lies ^îTOf. — 9,(i,|5. Lies

^n^o. _ 43,(,,a. Lies Wkiéi- — 53,6,a. Lies cUSII qq?iqTrIIFR.

— 118,7,6. fg. Vgl. Spr. 3036.

120,19,6,?. Lies ST^T^rq. - 12l,29,o,p. Lies^qtel^lfÙtf!.—

3fl,n,a. Lies qf^T^q. — 122,5^6.0. Lies îTÇTq>-Tn^^'?iqT-

12o,50,6,iî. Trenne ^ïï\] f-jqR°. — 126, 1 bis 32. Citirt im ÇKDr.

SuppL unter fcfîTq^S^ mi' folgenden Varianlen: 3,(j,p. m st. rj. —
3,6^a. Jrmsqi st.^H^gJ. -Ji. °q^I?Tfq:. -^o,a,a. ^ R qTfjqi S^^l

mn. — ,3. ^ ^R si. %^ ^- — o,a. gi^nrq st. des sinnioson ^RT-
rfq. — In der darauf folgenden Ueberschrift ^^^IçT^^T^. — 7, a, p.

qqSra" st- Jes sinniosen qTqïïT- — 9,6,a. q^I^. — Ui,a,jî. ftfirïï-

ël^^Pq. — H,«- ÏÏ^Iïï:F?I; ÏÏI >Î2I. — i3,a,a. ^q st. ^R. — u,

6,01. m^t - i5,6,V 3qq;TftnrTq. - ii;,6,i3. ji^rt ^mïïq. - 20,

a,i3. qqrïfjl, — ^1,6, a. qqqfq"lîraTR.^- 22,6,?. rlst.STI.- 2i,

a,-t. ÏT^ rll(^ rjqqT;^- 2^..6j'i3. qi'^ q^. - 26,6,p. RSIT ^:. -
27.a. qtnqHFq q ^%T tîxmïïq:. - 29,«,«. ^^FRq. - 3i,a,a.

\W^V.. — 128, 1 i,6,p. Verbindel^îSiraiPî HF^îq:.

130, 16, a. Vgl. MBu. 1, 4688, a. 3,8331,6. 12,928,X Biilo. 1». 9,2,28,a.

— 132,î3,6,a. Lies q^^RT.
133,15,6,(3. Lies ^fqsq.

S. 6.j7, Z. 5 V. u. Lies F^Irl^TqSI. — S. 638, Z. ', v. u. Lies cHqrf. —
S. 659, Z. 7 T. u. Lies ^^ÎT: st. £1^1;.

Vgl. noch AurRECHT in Z. d. d. m. G. 27,99.

XXXIII. Mudrârâkshasa, Cale. Ausg. 1831.

2,2. 3. Vgl. Spr. 2300. - 7,7. fgg. VgL Spr. 467. — 8,18. fg. VgL

Spr. 7309. — 27,6. fgg. Vgl. Spr. 1073. — 48,1. fgg. VgL Spr. 4342.

- G. fgg. Vgl. Spr. 1737. - 58, 13. fgg. Vgl. Spr. 3934. — 18. fgg.

Vgl. Spr. 2370. — 62,18. fgg. Vgl. Spr. 4623. — 67,10. fg. VgL Spr.

4620. — 76,3. '.. VgL Spr. 6766. — 91,7. 8. VgL Spr. 178. — 10. fg.

Vgl. Spr. 3813. — 103,15. fg. VgL Spr. 4864.

XXXIV. Rai nâvall. Cale. Ausg. 1832.

1, 10. fgg. Vgl. Comra. zu Daçjr. 3,4. Kàvjapr. 114,3. fg. Siu. D.

399. — 2,19. fgg. VgL Nagà». 3. Conim. zu Daçjr. 3,6. Sia. D. 286.

— 3,12. fgg. Vgl. Spr. 3026. SÂu. D. 290. — 4,4. 3. Vgl. Comm.

zu Daç»r. 1,25 (S. 12). — 8. fgg. Vgl. Comm. zu Daçar. 1,26 (S. 14). —
I 3. fg. Vgl. Comm. zu Daçar. 1, 1 6. 1 9. 2 5. — 3,8. fgg. VgL Comni. zu

Daç4B.2,3. 4,1 I. — 8, 10. fgg. Vgl. Comm. zu Daçar. 3,15. — 13, 8. fgg.

Vgl. Comm. zu Daçar. 1,2G (S. 13. fg.). — 16,5. fgg. Vgl. Kàvjapr. 194,

i. fgg. _ 10. fg. Vgl. Comm. zu Daçar. 4,65. — 17,3. fgg. Vgl. Comm.

zu Daçar. 1,27 (S. 17). — 6. fgg. Vgl. ebeud.(S. 19). — 18,5. fgg. VgL

Comm. zu Daçar. 1,25 (S. 13). — 8. fgg. Vgl. Sau. D. 319. — 9. fgg.

Vgl. Comm. zu Daçar. 1,16. 26 (S. 13). — 22,2. 3. 11. fg. Vgl. Comm.

zu Daçab. 1,30 (S. 21). — 23, 2. 3. Vgl. Comra. zu Daçab. 1,19. 30.

Sau. D. 326. — 26,1. fgg. Vgl. Comm. zu Daçar. 1,30 (S. 22). — 11. fg.

Vgl. SÂH. D. 333. — 27,2. fgg. Vgl. Comm. zu Daçab. 2,54. — 7. fgg.

Vgl. ebend. und Siu. D. 81. 233. — 30,3. fgg. Vgl. Comm. zu Daçab.

1,14 und Sau. D. 303. — 36, 10. fgg. Vgl. Comm. zu Daçar. 1,31 (S. 24).

— 39,13. fg. Vgl. Comm. zu Daçab. 1,30 (S. 23). — 40,2. 3. Vgl.

ebend. — 10. fgg. Vgl. K.Wjapr. 124. Kuvalaj. 104, a. — 41,9. 10. Vgl.

Comm. zu Daçar. 1,31 (S. 23). — 13. fgg. Vgl. ebend. (S. 23) und SÀa.

D. 336. 329. — 43, 5. fgg. Vgl. SXu. D. 362. — 6. 7. Vgl. Comra. zn

Daçar. 2,46 (S. 102). SÂu. D. 412. — 44,1. fgg. Vgl. Comm. zu Da-
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çiB. 1,32 (S. 26). Sab. D. 363. fg. — 45,12. 13. Vgl. Sîu. D. 364. —
n. fgg. Vgl. Comni. zu Daçae. 1,32 (S. 23. fg.). Siu. D. 361. —
46.5. fgg. Vgl. Cotnm. zu D*car. 1,31 (S. 24). Sah. D. 333. — 47,

3. Vgl. Comm. zu Daçar. 1,30 (S. 22, 14). Sah. D. 364. — 9. 10. Vgl.

Comm. zu Daçar. 1,31 (S. 23). — 30,1. 2. Vgl. Comiu. zu Daçar. 1,32 (S.

26). Siu. D. 412. — 10. fg. Vgl. Daçar. ebend. — 31,2. fgg. Vgl. ebend.

(S. 23). — 33,8.9. Vgl. Comm. zu Daçar. 1,3 5(8.28). — 36,13. fg. Vgl.

Spr. 4686. — 37,1. fgg. Vgl. Spr. 4429. — 8. fgg. Vgl. Comm. zu Da-

çar. 4,10. — 12. fgg. Vgl. SÂH. D. 333. — U. fgg. Vgl. Comm. zu Da-

çar. 1,3G (S. 30). — 19. fgg. Vgl. Comm. zu Daçar. l,3û (S. 28. fg.).

—

38.9. 10. Vgl. Comm. zu Daçar. 1,37 (S. 31). Siii. D. 370. — 39,

H. fgg. Vgl. Comm. zu Daçar. 1,14. — 61,11. fgg. Vgl. Comm. zu Da-

ÇAB. 1,36 (S. 29). — 63,3. fgg. Vgl. Comm. zu Daçar. 1,37 (.S. 32).

SXh. d. 373. — 64,8. fgg. Vgl. Comm. zu Daçar. 1,3C (S. 30). — lo. fg.

Vgl. Spr. 6468. — 63,5. fgg. Vgl. Comm. zu Daçar. 1, 3C. Sah. D.

372. — 67,12. fg. Vgl. Comm. zu Daçar. 1,37 (S. 33). — 68,3. fgg. Vgl.

ebend. — 69, lo.fgg. Vgl. obend. (S. 31. fg.). — 70,1. 2. Vgl. Comm. zu

Daçar. 1,20 (S. 11). — 71,1. Vgl. ebend. und zu 1,33. 38. SÂD. D.

328. — 72,1. fgg. Vgl. Comm. zu Daçar. 1,38(8.34). — 73,2. Vgl. Siu.

D. 300. — 9. 10. Vgl. Comm. zu Daçar. 1, 20 (S. 10). — 73, 8. 12. fg.

76.6. 7. Vgl. Comm. zu Daçar. 1,37 (S. 32). — 76,1. 2. 77,11. fg. Vgl.

Comm. zu Daçar. 1,38 (S. 33). — 77, 1.2. Vgl. ebend. (S. 34). — 80,

1. fgg. Vgl. Comm. zu Daçar. 1,41 (S. 37). — 82,6. fgg. Vgl. Comm. zu

Daçar. 1,42 (S. 40). — 84,7. fgg. Vgl. Comm. zu Daçar. 1,41 (8. 37). —
88.10. fgg. 89, 3. 4. Vgl. Comm. zu Daçar. 1, 43 (S. 42). — 93, 4. fgg.

Vgl. Comm. zu Daçar. 1,42 (S. 41). — 96,8. fgg. 99,4. fgg. Vgl. Comm.

zu Daçaii. 1, 41 (8. 39). — 97, 16. fgg. Vgl. Comm. zu Daçar. 4, 26 (S.

137). — 98, 14. fg. Vgl. Comm. zu Daçar. 1, 43 (S. 46). ~ 100, 15. fg.

Vgl. Comm. zu Daçar. 1,44. 46 (S. 47). — 101,2. fgg. Vgl. Comm. zu

Daçar. 1,46 (S. 47 fg.). — 102,2. Vgl. Comm. zu Daçar. 1,47 (S. 51).

Siu. D. 400. — 8. fgg. Vgl. Comm. zu Daçar. 1,47 (S. 49. fg.). — 103,

'•*ee- Vgl. Comm. zu Daçar. 1,43 (S. 43). — 12. Vgl. Comm. zu Da-

çar. 1,46 (S. 48). 47 (S. 30). — 16. fgg. Vgl. ebend. (8. 49). — 104,

14. fgg. Vgl. Comm. zu Daçar. 1,48 (S. 32). — 103,5. fgg. Vgl. obend.

(S. 31. fg.).

XXXV. Mahâvlrakarila, Ausg. von Tritden.

11,16. fgg. Vgl. Comm. zu Daçar. 4,67. — 12,9. 10. Vgl. Comm. zu

Daçar. 2,10(8. 71). — 22. 13,1. fgg. Vgl. Comm. zu Daçar. 4,21.— 7. fgg.

Vgl. Comm. zu Daçar. 4, ï9. — 17,4. 5. 7. 8. 10 (dièse bildeu ersl eineu

Çloka). Vgl. Comm. zu Daçar. 2,2 (S. 61). 10 (S. 72). — 14. fgg. Vgl.

Comm. zu Vâmana's Kâvjâl. 1,2,12. zu Daçar. 4,73. SÂa. D. 237. —
21. fgg. Vgl. Comm. zu Daçar. 4,26 (S. 136) und Kâvjapr. 28,1 5. fgg.

—

21, 4. fgg. Vgl, Comm. zu Daçar. 4, 10. — 23, 9. fgg. Vgl. Comm. zu

Daçar. 4,16. Kâvjapr. 100,18. fgg. — 24,3. 4. Vgl. Comm. zu Daçar.

2, 6 (S. 67). 4,1 8. SÀu. D. 266 (S. 114). — 26,1 o. Vgl. Daçar. obend. — 29,

14. fgg. Vgl. Kâvjapr. 30,6. fgg. — 30,21. fgg. Vgl. Comm. zu Daçar.

4,18. — 32,17—19. 33,4. S. 7. fgg. Vgl. Comm. zu Daçar. 2,50. Sah.

D. 418. — 19. fgg. Vgl. Comm. zu Daçar. 2,2 (S. 61). — 34,2. fgg. Vgl.

ebend. (S. 60). — 7. fgg. Vgl. Comm. zu Daçar. 2, s 1. — 37, 4. fgg. Vgl.

Comm. zu Daçar. 4,14. — 38,13. fgg. Vgl. Comm. zu Daçar. 1,55 (S.

156). Siu. D. 313. — 40,9. fgg. Vgl. Comm. zu Daçar. 1,32 (S. 27), Sln.

D. 364. — 21. fg. Vgl. Comm. zu Daçar. 2,2 (S. 62). 12 (S. 73). 4,17.

SÂB. D. 184. — 30,1. fgg. Vgl. Comm. zu Daçar. 4,68. — 31,7. fgg.

Vgl. Comm. zu Daçar. 1,55. SÀu. D. 310. — 38,18. fgg. Vgl. Comm.

zu Daçar. 2,2 (S. 60). — 39,2. Vgl. SÀH. D. 422. — 66,1 1. Vgl. Comm.

zu Daçar. 2,2 (S. 61). — 88,7. fgg. Vgl. Comm. zu Daçar. 2,50 (8.103).

SJh. D. 416. — 92, 1 5. fg. Vgl. Spr. 4316. — 99,1 4. fgg. Vgl. Spr. 4878.

XXXVI. MâlatlmâdbaTa, Cale. Ausg. 1830.

7,14. fgg. Vgl. Comm. zu Daçar. 4,4 5 (S. 180). Kavjapr. 45,11. fgg.

— 11,8. fgg. .Vgl. Comm. zu Daçar. 2,47 (S. 103). Siu. D. 414. — 12,

2. fgg. Vgl. Comm. zu Daçar. 1,26 (S. 17). — 13,1. fgg. Vgl, Uttaea-

BÂMAK. 108,4. fgg. — 10,1. fgg. Vgl. Comm. zu Daçar. 2, 35. Sâh. D.

137. — 5. fgg. Vgl. Comm. zu Daçar. 4, 4 5 (S. 180). — 19. fgg. Vgl.

Comm. zu Daçar. 1,26 (S. 16). 4,45 (S. 180). — 17,2. fgg. Vgl. ÇKDr.

unler ^f^EgB^. — 21, 13. fgg. Vgl. Comm. zu Daçar. 4,4 5 (S. 179).

Kavjapr. 96, 13. fgg. — 29,3. Lies r\^f^ H^I^ÏÏI. — 33, 6, fgg. Vgl.

Comm. zu Daçab. 2,34 (S. 94). SÀn. D. 133. — 40, 10. fg. Vgl. Comm.

zu Daçar. 2, s (S. 63). — 46, 12. Lies ^RrÙ- — 50, 16. fg. Vgl. Spr.

6431. — 66,16. Lies^ÎTlfJJ. — 71,7.8. Vgl. Uttararâmak. 79,6. 7.

—

74,20. Trenne m ^cfrl- — 76. 4. fgg. Vgl. Kâvjapr. 23, 10. fgg. Sàb.

D. 214. — 16. fgg. Vgl. Comm. zu Daçar. 4,19 (S. 149). — 77,15. fgg.

Vgl. CoLEHR. Mise. Ess. 2,141. fgg. — 78,15. fgg. Vgl. Comm. zu Da-

çar. 4, 67. SÂB. D. 236. — 85,6. fgg. Vgl. SAu. D. 176. — 93, 6. fgg.

Vgl. Uttarar.ïmak. 17, 9. fgg. — 143, 14. fgg. Vgl. ebend. 33,1 9. fgg. —
147, i. fgg. Vgl. S.ÂH. D. 383. — 149,12. fgg. Vgl. Uttararâmae. 60,3.

fgg. — 133,6. fgg. Vgl. UTTARARi.>IAK. 49,1. fgg. — 160,5.6. Vgl. UlTA-

RARÂMAK. 7, 1. 2. — 162,8. fgg. Vgl. Uttararâmak. 74,6. fgg. — 172,13.

Lies Srïïs'^^-

XXXVn. Utlararâmakarila, Cale. Ausg. 1831 und 1862.

7,1. 2 (10,8. 9). Vgl. MÂiatIm. 160,5.6. — 11,11. fgg. (15,15. fgg.).

Vgl. Comm. zu Daçar. 4,11. — 12,6. fgg. (16, 12. fgg.). Vgl. Comm. zu

Daçar. 4,4 5 (S. 178). — 10. fgg. (17,3. fgg.). Vgl. Comm. zu Daçar. 4,

63. — 17,2. fgg. (23,5. fgg.). Vgl. Comm. zu Daçar. 4,24 (S. 133). 63.

— 9. fgg. (12. fgg.). Vgl. MâlatIm. 93,6. fgg. — 18, 4. fgg. (24, 12. fgg.).

Vgl. Comm. zu Vâmana's Kâvjâi,. 4,3,6 und zu Daçar. 3,16 (S. 119).— 25,

2. 3 (33, 3. 4). Vgl. Comm. zu Daçar. 1, 55 (S. 33). — 27, 5. fgg. (33,

15. fgg.). Vgl. Spr. 6066. — 16. fg. (36,7. S). Vgl. R. éd. Scbl. 1,2,18.

— 29,19. fg. (39,8. 9). Vgl. Spr. 3909. — 33, 19. fgg. (43,1. fgg.). Vgl.

Mâi.atIm. 143,14. fgg. — 39,18. fgg. (33,1 5. fgg.). Vgl. SÂn. D. 200.—

49,1. fgg. (63,3. fgg.). Vgl. MÂLATÎM. 133,16. fgg. — 33,1. fgg. (70,11.

fgg.). Vgl. Comm. zu Daçar. 3,15 (S. 118). — 36,12. fg. (73,5. 6). VgL

Spr. 4163. — 39,8. fgg. (77, 7. fgg.). Vgl. Comm. zu Daçar. 4,54(8.184).

— 60,3. fgg. (77, 1 5. fgg.). Vgl. MâlatIm. 149, 12. fgg. — 74, 6. fgg. (9S,

s. fgg.). Vgl. MÂLATiM. 162,8. fgg. — 79,6. 7 (102,2. fgg.). Vgl. Mâla-

tIm. 71, 7. 8. — 102, 10. fgg. (136, 14. fgg.). Vgl. Comm. zu Daçar. 1,

4 1 (S. 39). — 107,17. fgg. (146,1. fgg.). Vgl. Comm. zu Daçab. 1,42 (S.

40). — 108,4. fgg. (146,8. fgg.). Vgl. MâlatIm. 13,1. fgg. — 109,9. fgg.

(148,5. fgg.). Vgl. Spr. 3274. — 111,17. fgg. (131,1. fgg,). Vgl. SÂa. D.

91. — 116,19. fg. (138,5. 6). Vgl. R. éd. Gobr. 2,103,6.

16*
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XXXVIII. Mudrârâkshasa, Cale. Ausg. 1831.

2,2. 3. Vgl. Spr. 2300. — 3, H. fgff. V;;!. Siu. I). 289. — 7,7. fgg

Vgl. Spr. 467. — 8, 1s. f-. VkI- î^pr- "309- — 10,3. fgg. Vgl. Comm
zu D»çAn. 3,17 (S. 120. fg.). — 27, G. fg-. Vgl. Spr. 1073. — 48,1. fgg

Vgl. Spr. 4342. — G. fgg. Vgl. Spr. 1737, — 38, 1 3. fgg. Vgl. Spr. 3934

— I s. fgg. Vgl. Spr. 2370. — 62, 1 s. fgg. Vgl. Spr. 4623. — 67, 1 o. fg,

Vgl. Spr. 4620. — 76,3. 4. Vgl. Spr. 6766. — 91,7. ^. Vgl. Spr. 178

— 10. fg. Vgl. Spr. 3813. — 103,15. fgg. Vgl. Spr. 486i.

XXXIX. N.1gânanda, Cale. Ausg. Samval 1921.

CI. 1. Vgl. Spr. 3173. — Çl. 3. Vgl. Ratx;t.2,19. fgg. — CI. 4. Vgl.

Comm. zu Daçaii. 2,4 (S. 63). — Çl. 33. Vgl. Spr. 2932. — Çl. SI.

Vgl. Spr. 6410. — Çl. 36. Vgl. Spr. 6946. - Çl. 64. Vgl. Spr. 1969. —
Çl. 91. Vgl. Comm. zu Daçar. 2,'. (S. 6i;. 13. Siu. D. 234 (S. 89).

XL. Slrkkhakatikâ, Ausg. von Ad. Fr. Stenzler.

2,9.10. Vgl. Spr. 6306. — 6,1 9. fg. Vgl. Comm. zu VÂMi\A's KàvjU. 5,

1,3. — 7,l0.fgg. Vgl. Spr. 7067. — 17.fg. Vgl. Spr. 2783. — 8,6. fgg.

Vgl. Spr. 6723. — il. fgg. Vgl. Spr. 2781 . — 14, 1 6. fg. Vgl. Spr. 3833.

— 13, 1 2. fgg. Vgl. Spr. 2780. — 1 7. fgg. Vgl. Spr. 6668. — 22. fg. Vgl.

.Spr. 2778. — 19,23. fgg. Vgl. Spr. 2812. — 23,2. fgg. Vgl. Spr. 3190.

— 33,2. Vgl. Conini. zu Vâmana's K.àtjài. 4,3.23. — 34,1 S. Treiiiif ^51

mm^ - 48,24. Uli Irenne ^FflïïïfT^Hfy WWI^. - 49,20. ^T?:qT%^

Terbinde ich mit dem Folgenden. — 53,5. G. Vgl. Spr. 1393. — 33,7.

8. Vgl. Spr. 903. — 61,22. Verbinde ^mi^Rr-TTïï'^'n^ ur.d vgl. .Scuutz

zu Mfch. 32. — 62,13. fg. Vgl. Spr. 1146. — 13. fg. Vgl. Spr. 348. —
19. fg. Vgl. .Spr. 393. — 21. fg. Vgl. Spr. 7216. — 24. fgg. Vgl. Spr.

1438. — 63,4. 6. Vgl. Spr. 6861. — 7. s. Vgl. Spr. 372. — 10. fg. Vgl.

Spr. 3333. — 12. Verbinde ^Jl'^fT^rl^. — 64,4. s. Vgl. Spr. 7196.

— 66,0. 7. Vgl. Spr. 2137. — 9. 10. Vgl. Spr. 2134. — 73,25. fg. Vgl.

Spr. 2118. — 78,17. fgg. Vgl. Spr. 6267. — 82,9. 10. Vgl. 89,23. fg. —
83,13. leh Irenue f^!JlT HqWT- — 17. fg. Vgl. Spr. 4974. — 83,19. fg.

Vgl. Spr. 2333. — 25. fg. Vgl. Spr. 3293. — 86,3. 4. Vgl. Spr. 2090. —
5. 6. Vgl. Spr. 8208. — 89,23. fg. Vgl. 82,9. 10. — 90,3. 4. Vgl. Spr.

3074. — C. 7. Vgl. Spr. 3849. — 9. fgg. Vgl. Spr. 6308. — 18. fg. Vgl.

Spr. 1393. — 91,24. fgg. Vgl. Spr. 307S. — 102,7. Ich lojo cJ'U^ÎT.

— 110,4. Lies «ÎFIÏÏO. — 113,4. 5. Vgl. Spr. 6131. — 120,1. Trenne

ÇniR îjfîS uud vgl. SciiiiTZ zu Mkcii. 32. — 126,12. fg. 140,2. 3. Vgl.

Spr. 1736. — 144. 9. fgg. Vgl. Spr. 2293. — 147,2. Lies iîî~qHÎ. —
149,5. c. Vgl. Spr. 3163. — 138,19. fgg. Vgl. Comm. zu Davaji. 1,42

(S. 41). SÂu. D. 3S4. — 159,2. fgg. Vgl. Comm. zu Dii:ui. ebend. und

zu 2,3. — 100,23. fg. Vgl. Spr. 339. — lO.;, i s. Tronne H'^^fffnnîTrl

SfFy^ Uqo. - 178,4. fgg. Vgl. Spr. 1610. - 9. fgg. Vgl Spr. 2023.

XLI. Vikramorvaei, .\usg. von Boli.p.nsbn.

Çl. 1. VgL ViBiiAMAB. 203. — Çl. 9. Vgl. Comm. zu Daçar. 3,2 (S.

137). — Ç1.24,6,a. Die riclilige Lesart isl ^Irin^T^iTHR. — .S. 33,

Z. 1C. Die richlige Lesart isl R^q^^T^?!»!. — Çl. 40. Vgl. .Spr. 4331

— S. 37, Z. s. Lies fqqnn^T°. — Çl- ^6. \g\. Spr. 660. — Çl. 49.

Vgl. Spr. 3310. — Çl. 31, a. Vgl. Comm. zuV.àmana's Kâvjal. 3,1,9. — Çl.

60, a, a. m^mS ist nichlciThron», sondern«Fussbank». — Çl. 62. Vgl.

Spr. 3259. — Çl. 63. Vgl. Spr. 241. — Çl. 70. Vgl. Comm. zu Daçar.

4,28. — Çl. 76, a, a. ^TÎ isl hier so v. a. «konigliche Insignien». —
Çl. 83,6,a. Vgl. Ragu. 9,67,6, p. — Çl. 88,a,(î. qi^Trn^Hqnjq isl

qjq S^^]^ g nqmrr — s. eo, z. i4. Lies ^f^m^. - s. ei, z. 7.

Lies ^çq. — Çl. 96."\'gl. Spr. 7337. — Çl. 130. Vgl. Comm. zu Vi-

mana's KAVJ.iL. 4,3,29.— Çl. 136. Vgl. Spr. 6404.— S. 89, Z. 2. Seize das

Interpunetionszeichen nach qf|. — Çl. 162. Vgl. .Spr. 3941. — CI.

163. Vgl. Spr. 6931. — S. 180, Z. 9. Lies fq^rI^^^iq=T ïï^ïï- — S.

202, Z. 4. fgg. An den augefuhrten Stellen vertritt >T=îfT schwerlich

die 3te Persou. — .S. 283, Z. 7 v. u. Lies 33 st. 33. — S. 494, Z. 8.

Slall 3iTTÏÏ=î isl %siqîl zu lesen.

XLII. Mâlavikâgnimilra, Ausg. von Tillberg.

Çl. 2. VgL Spr. 4141. — Çl. 3. Vgl. Comm. zu Daçar. 2,2 (S. 62).

—

Çl. 6. Vgl. Spr. 4029. — S. 9, Z. 1. Es isl doch wohl trotz der Ueber-

eiuslimmung beider Ausgg. qî rlFÎJP z" leson. — Çl. 8. Vgl. Spr. 90.

— Çl. 9. Vgl. Spr. 6832. — Çl."l2. VgL Spr. 143. — Çl. 16. Vgl. Spr.

3833. — S. 16, Z. 23. fg. Vgl. Comm. zu Daçar. 1,55. — Çl. 24. Vgl.

Spr. 2823. — S. 21, Z. 5. fgg. 22,13. fgg. Vgl. Comm. zu Daçar. 3,18

(S. 122). SÂU. D. 531. — Çl. 27. Vgl. Spr. 6044. — Çl. 28. Vgl. Spr.

4714. — Çl. 29. VgL Vikramak. 21. — Çl. 36. VgL Spr. 6423. — Çl.

38. Vgl. Spr. 1 138. — Çl. 30. VgL Spr. 272. — Çl. 31. Vgl. Vàmana's Kâ-

vjÀi. 4,3,10. — Çl. 33, a, a. Lies 515- fc,a. LiesrHJÏr}l; éd. Domb. ricbtig

an beideu SlcUen. — Çl. 39. Vgl. Ragu. 8,51 .
— S. 43, Z. 23. Icb ziebe

^'{^, zur folgenden scenischeo Beraerkung. — Çl. 66. Vgl. Spr. 1672.

— Çl. 71. Vgl. Spr. 623'i. — S. 54, Z. 3. Vgl. Comm. zu Daçar. 2,47

(S. 103). Siu. D. 413. — Çl. 72. Vgl. Comm. zu Daçar. 2,26. — Ç1.76,

6, p. Verbinde Eff^T^TUT^;. - ÇL 77, a, jî. Verbinde qt'O^r'ï. —
Çl. 79, 6, a. qf^iqif-Tn'inq st. qÎ7miqïï!nfq^q^ed. Bomb.' - çl

8y,a,[î. Lies mil der éd. Itomb. HÎT^rTfl:. — Çl. 91, a, a. Lies ÏJ^T mit

der éd. Bomb. — Çl. 93,6,a. Lies mit der éd. Bomb. sITrli;'7nî. — ÇL

94. Vgl. Spr. 4229.

Vgl. Webrr's Uebersclzung (Be.nfev in Gcitt. Gel. Anz. 1836, SU 123.

Boi.LExsEN in Z. d. d. m. G. 13,480. fgg. Weber obond. 14,261. fgg.),

C»u. CiPi'Ei.LER, Observaliones ad Kâlidasie MAlavikàgnimilram und

Fil. Haag, Zur Texleskrilik und Krklarung von Kâlid.îsa's Mâlavi-

kàgnimitra.

XLIII. Daçarùpa nebst Comm. in der Bibl. ind.

3,10. fg. Vgl. Spr. 3122. — 7,1 3. fgg. = RatnAv. 39,1 1. fgg. — i 8. fgg.

= Ratnav. 30,3. fgg. — 8,10. fg. = Ratsâv. 3,12. — 18. = Ritnât.

4,13. — 9,5. G. = Ratn'w. 18,9. 10. — 18. fgg. = Ratnâv. 4, 1 3. fg. —
10,7. fgg. = RatnJv. 23,2. 3. — 14. fg. = RatsÂv. 73,9. 10. — 11,

l.fgg. = RatnJv. 70, 1.2.71,1. — 12,14.fg. Vgl. Spr. .3026. — 20. fgg.

= Ratnâv. 4, 4. 5. — 13,6. fgg.= RAT\Âv.4,13. fg. — 1 5. fgg.= RAmiT.

18,5. fgg. — 22. fgg. = VenIs. 22. — 14,3. VgL VenIs.23,6,[3. — 7. fgg.

= Ratnav. 4,8. fgg. — 16. fgg. = VenIs. 10, 3. 13 und 10, 11. fg. —
15,3. fgg. = RatxJv. 18,9. fgg. — 10. fgg. = ebend. 13,8. fgg. — 16,

6. fgg. = VenIs. 13, 2. fgg. — 17. fg. = .MiLAThi. 16, 19. fgg. — 17,

1. fgg. = ebend. 12,2. fgg. — 7. fgg. = VenIs. 13,18. fgg. — 16. fgg.

= RATN.ÂV. 17, 3. fgg. — 18,1.fgg. = VenIs. 13,3. 4. — 8. VgL Ratkât.
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18.5. — 9.fg. = VenIs. 14,15. 24 und 15,1. 2. — 19,1. fgg. = Rainâv.

17.6. fgg. — h. fgg. = VenIs. 13,11. fgg. — 11. fgg. = ebend. 13,23.

fgg. — 20,17. fg. = ebend. 32. — 2n. fgg. = ebend. S4. — 21,1 7. fgg.

= Ratnât. 22,1. fgg. — 19. fg. = cbeod. 22, 11. fg. — 20. = ebend.

23,2.3. — 22,3. fgg. = VENis. 18,2. fgg. — \u. = Ratnat. 47,5. —
15. fgg. = ebend. 26,1. fgg. — 23,7. 8. = ebend. 39, 1 3. fg. — 9. 10.

= ebend. 40,3. k. — 11. fgg. = ebend. 41, 13. fgg. — 24, 1. fgg. =
VbnIs. 25,13. fgg. — 6. fgg. = RiTsÂT. 46,5. fgg. — il. fgg. = ebend.

36, 10. fgg. — 23,1. fgg. = ebend. 41,9. 10. — 7. fgg. = ebend. 47,

8. fgg. — 13. fgg. = ebend. 31,2. fgg. — 19. fgg. = ebend. 43, U. fgg.

— 26, C. fgg. = ebend. 44,1. fgg. — 12. fgg. = ebend. 30,1.2. 11. fgg.

— 27,1. fgg. = MahXtIr»!;. 40.9. fgg. — 28,2. 3. = Rat.\âv. 71,1.—

n. fgg. = ebend. 33,8. 9. — 1S. fgg. = ebend. 37,19. fgg. — 29,10.

fgg. = ebend. 61,14. fgg. — 30,3. fgg. = ebend. 37, l'..jgg. — 10. fgg.

= ebend. 64, 8. fgg. — 31, 2. fgg. = ebend. 63, 5. fgg. — 1 1. fg. =
ebend. 38, 9. 10. — 16. fgg. = ebend. 69, 1 0. fgg. — 32, 7. 8. = ebend.

63.3. fgg. — 13. fgg. = ebend. 73,8. I2.fg. 76,6. 7. — 33,3.= VenIs.

87,a,a. — 5. = ebend. 99,o,a. — 9. fgg. = Ratnât. 68,3. fgg. — 16.

fgg. = ebend. 67,12. fg. — 19. fgg. = Venîs. 39,15. fgg. — 34,6. 7. =
RiTNAV. 77,1. 2. — 9. fgg. = Venis. 33,5. fgg. — 16. fgg. = RatsW.

-72,1. fgg. — 33, t. fgg. = VenIs. 32, 21. fgg. — '.. 5. Vgl. ebend. 38,

7. 8. — 10. fgg, = Rainât. 71,1. 76,1. 2. 77,10. fg. — 15. fgg. = VenIs.

39, 6. fgg. — 36, I 5. fgg. = ebend. 139. — 37, 7. fgg. = Ratsav. 80,

1. fgg. 84,7. fgg. — 15. fgg. = VenIs. 83, 13. fgg. — 38,3. fgg. =
ebend. 89,C. fgg. — 39,1. fgg. = Ratnâv. 96,8. fgg. — 5. fgg. = ebend.

97, 4. 5. — 1 I. fgg. = UTTARAnÀMAK. 102, 10. fgg. — 16. fgg. = VenIs.

96,21. fgg. — 40,5. fgg. = RatnW. 82, 6. fgg. — 1 1. fgg. = Uttara-

BÂHAK. 107, 17. fgg. — 17. fgg. = VenIs. 87, 14. fgg. — 41, s. fgg. =
Rat.nIv. 93, 4. fgg. — 12. fgg. = Mrkku. 138. 19. fgg. — 42, 5. 6. =
Ratnâv. 84,9. — 12. fgg. = ebend. 88,10. fgg. 89,3. 4. — 43, 1. 2. =
VenIs. 164. — 6. fgg. = ebend. 79, 23. fgg. — 44, 10. fgg. = ebend.

89, 1 5. fg. 170. — 21. fgg. = ebend. 79,7. fgg. — 43,10. fgg. = Ratnâv.

103,6. fgg. — 19. fgg. = VenIs. 103,20. fgg. — 46,4. fgg. = Ratnâv.

98, 14.fg. — IS.fgg. = VenIs. 106,23. fg.— 19. fg. 47,9. 10. = Ratnâv.

100,15. fg. — 11. fgg. = VenIs. 13,1. fgg. — 20. fgg. = Ratnâv. 101,

2. fgg. — 48,6. fgg. = VenIs. 108,3. fgg. — 14. fg. = Rat.nâv. 103,12.

— 16. fgg. = VbnIs. 106,12. fgg. — 49,3.fgg. = Ratnâv. 103,16. fgg.

— 10. fgg. = VrnIs. 107,7. fgg. — 19. fgg. = Ratnâv. 102,8. fgg. —
30,8. fgg. = VenIs. 108,13. 17. — 13. = Ratnâv. 103,12. — 14. fg. =
VenIs. 108,10. — 31,1. 2. = ebend. 109,1. 2. — 7. 8. = Ratnâv. 102,

2.-9. fgg. = VenIs. 109, 1 6. fgg. — 1 9. fgg. = Ratnâv. 103, 5. fgg. —
32.4. = VenIs. 110,1. — 9. fgg. = Ratnâv. 106,6. fgg. — 17. fgg. =
ebend. 104, 14. fgg. — 33, 3. fgg. = VenIs. 109, 4. fgg. — 18. fgg. =
ebend. 110, 17. fgg. — 34,19. fg 33,3. 4. Vgl. SÂu. D. 308. — 33,19. —
Uttararâmak. 23,2.3. — 36,2. fgg. = MauâvIrak. 31,7. fgg. — 13. fgg.

= ebend. 38,13. fgg. — 37,3. fgg. = Mâlav. 16,22. fg. — 60,9. fgg.

= MahâvIrak. 38, 18. fgg. — 14. fgg. = ebend. 34, 2. fgg. — 19. fg.

Vgl. Spr. 1347. — 61,2. fgg. = MahâvIrak. 17,4. 5. 7. 8. 10. 12. —
7. fgg. = ebend. 33, 1 8. fgg. — 1 3. fgg. = ebend. 66, 1 1 . fgg. — 1 9. fgg.

= Ragb. 16, 8. — 62,1. fgg. = Mahân. 36. — M. fg. = MabâvIbas.

40,21. fg. — 14. fgg. Vgl. Spr. 4342. — 20. fg. = Mâlav. 3. — 63,

8. fgg. = Ratnâv. 3, 8. fgg. — 18. fgg. = MâlatIm. 40, 10. fg. — 64,

*. fgg. = Mbkku. 139,2. fgg. — 14. fgg. = NÂGÂN. 91. — 5. fgg. =
ebend. 6. — 66, 7. Vgl. .Spr. 7328. — 67, 3. = MabâvIrak. 26, 9. —

11. fg. = ebend. 24,3. 4. — 68,15. fgg. Vgl. Spr. 1138. — 69,1. fgg.

Vgl. Spr. 6357. — 8. fgg. Vgl. Spr. 3844. — 71,17. fg. = MahâvIraï.

12,10. fg. — 73,9. fgg. = ebend. 17,4. 5. 7.8. lo. 12. — 73,15. fg. =
ebend. 40,21. fg. — 74,13. = N.âgân. 91. — 76,6. fgg. Vgl. Spr. 6238.

— 78, 12. fgg. = Çiç. 7, 53. — 17. fgg. Vgl. Spr. 4443. — 79, 2. fgg.

Vgl. Spr. 5447. — 80,1. 2. Vgl. Spr. 7183. — 4. 5. Vgl. Spr. 3246.—

81,1. fgg. Vgl. Spr. 1363. - 12. fgg. Vgl. Spr. 1938. — 18. fgg. Vgl.

Spr. 1939. — 82,4. fgg. Vgl. Spr. 2937. — 83,9. fgg. = Çiç. 9,52. —
86,1. fgg. Vgl. Spr. 3413. — 1 5. fg. Vgl. Spr. 1 191. — 20. fgg. Vgl. Spr.

937. — 87,6. fgg. Vgl. Spr. 1316. — 88,3. 4. = Mâlav. 72. — 18. fg.

Vgl. Spr. 6431. — 90,8. fgg. = Kcmàbas. 3,40. — 19. fgg. = ebend.

3,67. — 92,3. fgg. = ebend. 7,13. — 8. fgg. Vgl. Spr. 271. — 93,2. fgg.

Vgl. Spr. 6896. — 94, 8. fgg. = MâlatIm. 33, 6. fgg. — 93, 7. fgg. =
ebend. 16,1. fgg. — 16. fgg. = Kcmâbas. 7,17. — 102,6. 7. = Ratnâv.

43, 6. 7. — 17. fgg. Vgl. .Spr. 6234. — 103, 1. 2. = Mâlav. 34, 3. -
7. fgg. = MÂLATI.M. 8. fgg. — 16. fgg. Vgl. Spr. 2937. — 104, 11. fgg.=
MAHÂvlBAii. 32,l7.fgg. — 13. fgg. = ebend, 33,4. fgg. — 103,3. fgg.=
ebend. 88, 7. fgg. — 1 8. fgg. = ebend. 34, 7. fgg. — 107, 2. fgg. Vgl.

SÂii. D. 420. — 10. fgg. = Ratnâv. 27,2. fgg. — 14. fgg. = ebend. 27,

7. fgg. — 112,6. fgg. Vgl. Spr. 3026. — 9. fgg. Vgl. 114,21. fgg. und

SÂH. D. 283. — 14. fg. = ÇÂK. 5.-19. fgg. = Ratnâv. 1,10. fgg. —
113,14. = ebend. 2, 19. fgg. Nâgân. 3. — 114,8. fgg. == VenIs. 7. —
13. fgg. = ebend. 8. — 21. fgg. Vgl. 112, 9. fgg. und S.Ân. D. 283. —
113,17. fgg. Febll in der .\usg. von Bollensen. — 117,14. fgg. des-

gleichen. — 118,3. fgg. = VbnIs. 142. — 11. fgg. = Uttararâmaiî. 33,

I
. fgg. — 1 5. fgg. = Ratnâv. 8, 1 0. fgg. — 119, 4. fgg. = VesIs. 143. —

8. fgg. = ebend. 80,21. fgg. — 17. fgg. = Uttararâmak. 18,4. fgg.—
120,13. fgg. = MiDRÂB. 10,3. fgg. — 121,1. 2. = ebend. 11, 3. 4. —
13. fg. Vgl. Spr. 7337. — 122,1. fgg. = Mâlav. 21,6.7. 22,13. fgg. —
10. fgg. = ÇÂs. 38. — J23,l. fgg. Vgl. Spr. 6783. — 123,12. fg. Vgl.

SA». D. 316. — 127,ll.fg. Vgl. Vorz. d. Oxf. H. 217,a,23. fg. — 137,

6. fgg. = V1KRA.M. 9. — 140, 13. fgg. Vgl. Spr. 4327. — 18. fgg. Vgl.

Spr. 3770. — 141,13. fgg. Vgl. Spr. 1603. — 142,3. fgg. = Çiç. 11,20.

— 12. fgg. = Rat.nâv. 37, 8. fgg. — 17. fgg. = MahâvIrak. 4. fgg. —
143,4. fgg. = Uttararâmak. 11, 11. fgg. — 9. fgg. = Ç,ç. 10,80. —
17. fgg. Vgl. Spr. 3941. — 144,1. = Ratnâv. 3,8. fgg. — 143,14. fgg.

Vgl. SÂU. D. 172. — 146,2. fgg. = MahâvIrak. 37,4. fgg. — 1 9. fgg. =
Çiç. 8,24. — 147,5. fgg. = MahâvIbak. 23,9. fgg. — 15. fgg. Vgl. Spr.

4137. — 148,5. fgg. = MahâvIrak. 40, 21. fg. — 8. fgg. = VenIs. 12.

— 16. fgg. = MahâvIrak. 30,21. fgg. — 149,1. 2. = ebend. 24,3. 4.

—

II. fg. = MâlatIm. 76, 16. fgg. — 130,7. fgg. = MahâvIrak. 12,22. fgg.

— 17. fg. = Çiç. 10,13. — 151,15. fgg. = Çiç. 11,4. — 132,1. fgg. =
Çiç. 11,13.-9. fgg. Vgl. Spr. 3869. - 17. fgg. = Çiç. 3,72. — 133,

4.fgg. = KuMÂBAS. 3,73. — 9. fgg. = Uttararâmak. 17,2. fgg. — 16. fg.

= Kir. 2,30 = Spr. 6970. — 19. fgg. Vgl. Spr. 3331. — 156,12. fgg.

= MahâvIrak. 17,21. fgg. — 17. fgg. Vgl. Spr. 2018. — 137,2. fgg. =
Ratnâv. 97,16. fgg. — 7. fgg. = Ragu. 3,49. — 138,4. 5. = Kcmâbas.

6,84. — 18. fgg. = ViKRAM. 70. — 159, 5. fgg. = MahâvIrak. 13,7. fgg.

— 15. fgg. = Klmâras. 7,22. — 20. fgg. = ebend. 6,95. — 160,4. 5.

= SÂH. D. 199. — 7.fgg. Vgl. Spr. 378. — 162, 13. fgg. Vgl. Spr. 4811.

— 167,15. = KcMÀRAS. 3,68. — 178, 7. fgg. = Uttararâmak. 12, 6. fgg.

— 179,1. fgg. = KuMÂRAS. 3,26. — 6. fgg. = ebend. 3,36. — n.fgg.

= ebend. 3,53. — 21. fgg. = MâlatIm. 21, 13. fgg. — 180,4. fgg. Vgl.

Spr. 2823. — 9. fgg. = MâlatIm. 7, 14. fgg. — 14. fgg. = ebend. 16,
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,9. fgg. _ ,9. fgg. = ebend. 16,5. Igg. - 182,l0.fgg. Vgl. Spr. 745.

— 183,2. fgg. Vgl. .Spr. 2470. — 184,8. fgg. = UttararImak. 59,8. fgg.

— 185, 18. fgg. Vgl. Spr. 3413. - 187,2. fgg. Vgl. Spr. 1108. — 12. fgg.

= Çiç. 7, 55. - 188, 18. fgg. Vgl. Spr. 4291. - 189, 2. fgg. Vgl. Spr,

2963. — 7. fgg. = Mrgh. (St.) 83. — 190,1 1. fgg. = UttaraeXmak. 12,

,0. fgg. — te. fgg. = ebeod. 17,2. fgg. — 191,10. fg. = Ratnat. 16,

10. fg. — 193,1. fgg. = MUatIm. 78,1 5. fgg. — 7. fgg. = MauâtIbak.

11,17. fgg. — 194,1. fgg. = ebend. 30,1. fgg. — 6. fgg. = VenIs. 8.

—

196,3. fgg. = MAuivlRAK. 17,16. fgg. — 17. = Ratsàt. 27,7. — 197,

!). = Kl'UÀRAS. 4,3.

XLIV. Kâvjaprakâça, Cale. Ausg. 1829 und 1866.

3,1 1. fgg. (4,7. fgg.). Vgl. s;b. D. 4,22. fgg. 70,4. fgg. Wird nach Auf-

BECBT in ÇîaSc. Paddh. dor ÇIlàbbattÂrika zugoschrieben. — 4, 3. fgg.

(3,9. fgg.). Vgl. Spr. 3777. — 12,/.. 5 (20,9. 10). Vgl. Spr. 63.33. — 24,

6. fgg. (51,11. fgg.). Vgl. Spr. 2913. — 23,1. fgg. (33,2. fgg.). Vgl. Spr.

6305. - /.. fgg. (33, 7. fgg.). Vgl. Spr. 2663. — n. fgg. (34,6. fgg.).

Vgl. Spr. 7001. — 20. fgg. (34,10. fgg.). Vgl. Spr. 4288. — 25, 10. fgg.

(33,13. fgg.) = MâlatIm. 76,4. fgg. — 26,3. fgg. (35,1. fgg.) = Megu.

(.St.) 102. - n. fgg. (55,14. fgg.) = VenIs. 77. — 20. fgg. (56,5. fgg.)

= ÇU. 7. — 28,3. fgg. (59,4. fgg.). Vgl. Spr. 844. — 1 5. fgg. (fehlt in

der neueren Ausg.) = MAuiTlRAK. 17,21. fgg. — 19. fgg. (60, 1 2. fgg.).

Vgl. Spr. 2406. - 29, 1 9. fgg. (62, 11. fgg.). Vgl. Spr. 2328. - 30, 2.

fgg. (63, 2. fgg.). Vgl. Spr. 1379. — 6. fgg. (63,7. fgg.) = MAHiviRAii.

29,14. fgg. - 32,4. 5(68,7. 8). Vgl. Spr. 6389. — 33,2. fgg. (70,7. fgg.).

Vgl. Spr. 3080. — 37,17. fgg. (79,2. fgg.). Vgl. Spr. 4893. — 43,6.

fgg. (88,2. fgg.). Vgl. Comm.zu Vâmana's Kàtjâl. 3,2,14. — 18. fgg. (88,

16. fgg.). Vgl. Spr. 5852. — 43,11. fgg. (92,1. fgg.) = MXlatIm. 7,14.

fgg. _ 48,7. fgg. (100,2. fgg.). Vgl. ÇKDr. unler ITtrît^rlSErp. — 52,

14. fg. (106,11. fg.). Vgl. Spr. 197. — 33,9. fgg. (To7,l1. fgg ) = Vb-

Nls. 15. — 60,12. fgg. (121,2. fgg.). Vgl. Spr. 4811. — 66,5. fgg. (129,

6. fgg.). Vgl. Spr. 2606. — 68,12. fgg, (133,9. fgg.). Vgl. Spr. 2494. —

70,2. fgg. (135,9. fgg.) = ViKRAM. 85. — 71,3. 4 (136, 12. fg.). Vgl. Spr.

6417. — 72,1. 2 (138,2. 3) = Kumâeas. 3,55. — 5. 6 (138,5. fgg.).
—

ebend. 3,72. — 72,12. fgg. (138,16. fgg.) = Vikram.70. — 16.fg.(1.39,

2. 3) = Ragh. 1,21. — 74,4. fgg. (140,9. 10) = Bdatt. 1,2. — 73,8.

9 (142, 6. 7). Vgl. Spr. 2610. — 76,10. Vgl. Comm. zu Vamana's Kâvjal.

2,1, 23. Sau. D. 574 (S. 213). — 78, 11. fgg. (146, 14. fg.). Wird nach

Adfbecbt in ÇàbSg. Paddu. dera BIgaka zugeschriebon. — 79, 5. 6. =
VknIs. 13. — 80, 6. fgg. (148, 14. fgg.). Vgl. Spr. 637. — 84, 16. fgg.

(136,5. fgg.). Vgl. Spr. 532. - 85, 1 6. fgg. (138,2. fgg.) = Ven1s.11.—

86,6. fgg. (139,2. fgg.). Vgl. .Spr.1103. — 87, 18. fgg. (162,2. fgg.). Vgl.

Comm. zu Vâmana's KiY.ùt,. 3,2,1 2. — 88, 1 2. fgg. (163, 6. fgg.) = VenIs.

25. — 92, 1 5. fg. (169, 2. 3). Vgl. Spr. 1237. - 93, 1 3. fg. (170, G. 7).

Vgl. Spr. 6149. — 94, 6. fgg. (171, 3. fgg.) = ÇU. 39. - 96, 13. fgg.

(175,1. fgg.) = MâlatIm. 21,13. fgg. — 97,1. fgg. (173,10. fgg.) = Ve,

nIs. 60. — 16. fgg. (176, 9. fgg.) = ebend. 72. — 99, 1 1. fgg. (178, 1 1.

fgg.). Vgl. Spr. 4327. - 15. fgg. (179,2. 3). Vgl. Spr. 8212. - 100,18.

fgg. (181,1. fgg.) = MadàtIraÉ. 23,9. fgg. — 101,10. fg. (182,1. fgg.).

Vgl. Spr. 6369. — 16. fgg. (182, 9. fgg.) = VenIs. 87. — 103, 13. fg.

(183,7. 8). Vgl. Corara. zu Vamana's Kàïjâl. 2,2,1 5. — 103, 15. fgg. (188,

9. Igg)- Vgl. Spr. 5693. — 106, 17. fgg. (190,6. fgg.) = VenIs. 7. —
107,7. fgg. (191,2. fgg.) = ebend. 23. — 108,1. fgg. (192,2. fgg.). Vgl.

Spr. 2102. — 6. fgg. (192, 7. fgg.) = Vikbam. 72. — 109, 7. Igg. (194,

1 . fgg.). Vgl. Spr. 2416. — 114,3. fgg. (202, 7. fgg.) =Ratn;t. 1,10. fgg.

— 17. fg. (203,7. 8). Vgl. Spr. 4023. — 113, 1. 2 (204, i. 2). Vgl. Spr.

6733, wo a, a. rail KItjapr.'^T! si. ^TRT: zu leson ist.— 1 9.rg. (205, 1 o.

fgg.). Wird in ÇSbnc. Paduu. nacb Acfrbcut dcniVjÂSA zugeschrieben.

—

1 17,7. 8 (208,1 . 2). Vgl. Spr. 1477.— 1 0. fgg. (208, 6. fgg.). Vgl. Spr. 2018.

-119,8. 9 (212,3. 4) = 127,5. 6 (228,1 o.fg.). — 124,8 fgg. (223,2. fgg.)

= R AT>lv. 40,1 0. fgg. — 1 5. fgg. (223,1 1 . fgg.)= VbnIs. 22. — 123, 3. fgg.

(224, 3. fgg.). Wird in ÇârSg. Paddu. nach Acprbcut dem Jaçovabman zu-

geschrieben.— 127,1 4. fg. Vgl. s;n. D. 638. — 1 8.fg. (230, 3. 4). Vgl. Spr.

3913. -132,7. 8 (242,5.0). Vgl. Spr. 842.- 133,1 5. fg. (246,6. 7). Vgl.Spr.

322.— 139,1 3. fgg. (270, 4. fgg.). Vgl. Spr. 69G0. - 140,1 9. fg. (273,7. 8).

Vgl. Spr. 2466. — 142, 6. 7 (277, l. 2). Vgl. Spr. 5833. — 143, 1. fgg.

(279,7. fgg.) — ViKRAM. 9. — 148,4. 5 (290,2. 3) = Ragb. 1,2. — 149,

1. 2 (291, 3. 4). Vgl. Spr. 1264. - 10. fg. (292,2. fgg.). Vgl. Spr. 5440.

151,1. fgg. (294,5. fgg.). Wird in Çàbng. Paddu. nach Acfkecut dem ÇbI-

çuKA zugeschrieben.— 1 0. fgg. (295,7. fgg.). Vgl. Spr. 1603.— 133,1 4. fg.

(299,4. 5). Vgl. Spr. 2668.— 153,4.5 (301,1 1. fg.). Vgl. Spr. 4023.— 1 0.fg.

(302,3. 4). Vgl. Spr. 2021. — 138,20. fgg. (307, lo. fg.). Vgl.Spr. 1534.

- 139, 2. 3 (307, 12. fg.). Vgl. Spr. 0621. — 139, 18. fgg. (309, 1. 2).

Vgl. Spr. 2133. — 161,3. fgg. (311,15. fgg.). Vgl. Spr. 346. — 166,

13. fgg. (320,12. fgg.). Vgl. Spr. 6434. - 167,16. fgg. (323,2. 3). Vgl.

Spr. 4461. — 168,15. fgg. (324,1 1. fgg.). Vgl. Spr. 3083. - 170,6. fgg.

(326,16. fgg.). Vgl. Spr. 1769. — 8. fgg. (327,3. fgg.). Vgl. Spr. 1776.

— 11. fg. (327,7. 8). Vgl. Spr. 1933. — 13. fgg. (327,9 10). Vgl. Spr.

4319. - 1 8. fg. (327, 1 4. fgg.). Vgl. Spr. 2416.— 173, 1 o. fg. (331 ,l 8. fg.).

Vgl. Spr. 3776. — 176,11. fg. (337,2. 3). Vgl. Spr. 840. — 178,10. fgg,

(340,1. fgg.). Vgl. Spr. 3250. - 179,12. fgg. (342,4. fgg.). Vgl. Spr.

1531. - 180, 13. fg. (343, 9. 10). Vgl. Spr. 2096. — 181, 1. fgg. (344,

5. fgg.). Vgl. Spr. 814. — 10. fgg. (343,5. fgg.). Vgl. Comm. ZQ Vamana's

KÂwiL. 4,3,10. — 182,7. 8 (346,9. 10). Vgl. Spr. 2797. - 184,4. 5 (349,

6. 7). Vgl. Spr. 2101. - 1 1. fg. (349, 13. fg.). Vgl. Spr. 2926. - 183,

1. 2 (350,8. 9). Vgl. Spr. 3833. - 194,1. fgg. (363,2. fgg.) = Ratnàt.

16,5. fgg.

XLV. Sâhiljadarpana, Cale. Ausg. 1828 und in der Bibl. ind.

1,12. fg. (1,16. fg). Vgl. Spr. 3122. — 2,1.2 (1,18. fg.). Vgl. Comm.

zu KlvjÂD. 1,6. — 14. fg. (2, 11. fg.). Vgl. Spr. 3394. — 3, 3. fgg. (2,

21. fgg.). Vgl. 116,4. fgg. (111,18. fgg). 224,7 (215,21). - 3,15.

fgg. (4,22. fgg.). Vgl. 71,14. fgg. (70,4. fgg.). KivjAPR. 3,11. fgg.

Wird in ÇàrSg. Paddu. nach Acfrecbt der ÇIlàbuattabikâ zugeschrie-

ben. - 8,3. fgg. (7,3. fgg.). Vgl. Spr. 6303. - 14. fg. (14. fg.) =
KtMlRAS. 3,36. — 17,19. fg. (13,3.4). Vgl. KuscM. 33,11. fg. — 18,9

neuere Ausg. lies f^^. — 23,15. fgg. f20,3. fgg.). Vgl. Spr. 3777. —
24,14. fg. (21,4.5). Vgl. Spr. 6663. — 27,8 (23,15). In der àlleren

Ausg.rTrTTÏÏTÏÏI'^", in dor neueren FIr5nïïia^°, soll heissen BrîT-

inHH^T'"- — 3'2. 6. fgg. (28, i. fgg.) = MÂLAV. 24. — 33, 19 neuere

Ausg. lies TZTR \\X^°. - 38, 17. fgg. (34, 10. fgg.). Vgl. Spr. 800. —
39,0. fgg. (34, 10. fgg.). Vgl. Spr. 6337. — 41,3. fgg. (36, 12. fgg.) =
Rat.nXv. 27,7. fgg. — 41,16. fgg. (37,11. fg.). Vgl. Kâm. NItis. 12,3.—

42,9. 10 (38,5. 0) = Ragh. 8,8. — 13. fgg. (38,10. fgg.) = Uttabarâ-

MAK. 111,17. fgg. — 44,12. fgg. (40, 14. fgg.). Vgl. Spr.2932. — 17. fgg.

(40,19. fgg.). Vgl. Spr. 7001. — 43,7. fgg. (41,7. fgg.). Vgl. Spr. 1632.
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— 19. fgg. (41,20. fgg.). Vgl. Spr. 3080. — 46,3. fgg. (42,«. fgg.). Vgl.

Spr. 181. — 47, 11. fgg. (43, K. fgg.). Vgl. Spr. 4443. — 16. fgg. (43,

19. fgg.). Vgl. Spr. 7028. - 48,3. fgg. (44, i. fgg.). Vgl. Spr. 1363. -
15. fgg. (44, 18. fgg.). Vgl. Spr. 2937. — 49,3. fgg. (43,7. fgg.). Wird in

ÇÂRÎÎG. Paddu. nacU Aifrecht dem BarKsaÂTAN* zugoschrieben. — 31, 1.

fgg. (46,21. fgg.}. = Çiç. 9,56. — 32,1 2. fg. (48,1 2. fg.). Vgl. Spr. 1191.—

1 6. fgg. (48, 1 7. fgg.).= Megb. (St.1. 80. — 53, 3. fgg. (49,2. fgg.). Vgl. Spr.

6077.— 9. fgg. (49, 9. fgg.). Vgl. Spr. 1718. — 34,1. fgg. (49,21. fgg.). =
Çiç. 7,53. 54. 56. — 35,1 l.fg. (31,i2.fg.) = Ku.>iiR»s. 3,68.— I9.fg. (32,

4.5) = ebend. 1, 3 1 . — 56,1 2. fgg. (32,1 7. fgg). Vgl. Spr. 6896. — 1 6. fg.

(33,3. 4). Vgl. Spr. 6833. — 19. fgg. (33,7. fgg.). Vgl. Spr. 3333. — 37,

17. fgg. (34,7. fgg.) = M.;L»TiM. 16,1. fgg. - 58,2. fgg. (34,1 4. fgg.) =
Çiç. 8,70. — 14. fg. (33,7. 8) = Çiç. 10,69. — 39.9. 10 (36,3.4). Vgl.

Spr. 6376. — 13. fg. (36,8. 9) = Çiç. 7,18. — 60,3. 4 (36,20. fg.). Vgl.

Spr. 2910. — U.fg. (37,12.fg.). Vgl. Spr. 1903. — 61,3.4(38,1.2) =
Racii. 7, 7. — 7. s (38, 6. 7). Vgl. Spr. 9. — 11. fgg. (38, 1 1 . fgg.) =
Çiç. 8,24. — 64,19. fg. (62, 4. 5). Vgl. Spr. 1338. — 67, 14. fgg. (63,7.

fgg)- Vgl. Comm. zu Daçar. 4,13 (S. 143). — 68, l. fgg. (63,1 i. fgg.) =
MiBA.N. 104. — s. 9 (66,1. 2) = Çiç. 10,12.— 19. fgg. (66,13. fgg.) =
Mai.atIm. 83,6. fgg. — 69,4. 5 (67,1. 5) = Klmâras. 3,73. — 9. fgg. (67,

10. fgg.) = Çiç. 11,13. — 15. fgg. (67,18. fgg.) = Mbgb. (St.) 103. —
70,1. 2 (68,4. 5) = Çiç. 3,72. — 6. 7 (68, lu. fg.) = VknIs. 99. —
10. fg. (68, 15. fg.) = Ragb. 11,20. — 19. fg. (69,7. 8) = MAuiviRAK.

40,21. fg. — 71,9. 10 (69, 19. fg.) = KcmIbas. 6, 84. — 14. fgg. (70,

4. fgg.). Vgl. 3,15. fgg. (4,22. fgg.) uiid KÂTJAPR. 3,ll.fgg. — 73,3. fgg.

(71,17. fg). Vgl. Spr. 743. — M. fgg. (72,3. 4) = Kir^t. 8,45. — 74,

6. 7 (72,16. fg.) = Çig. 13,1. — 20. fgg. (73,15. fg.). Vgl. Daçar. 4,31.

— 7S,3. fgg. (73,18. fgg.). Vgl. Spr. 378. - 9. fgg. (74,7. fgg.) = Utta-

RARÂMAK. 39,18. fgg. — 78,4 (77, 5). Vgl. Spr. 6303. — 79, 5. fgg. (78,

5. fgg.) = MalatIm. 76, 4. fgg. — 15. fgg. (78, 17. fg.) = Kusmras. 3,

57. — 19. fgg. (78,20. fg.). Vgl. Spr. 4023. — 81,6 (80.8). :fr?n^Tïïr

ïïRW ÇKDr. unter ^T^f^^. - 82, 3. fgg (81,1 1. fgg.). Vgl. Spr.

1378. - 12. fgg. (81, 6. fgg.). Vgl. Spr. 4648. - 17. fgg. (81, 19. fg.).

Vgl. Spr. 6128. - 83,2. fgg. (82,2. fgg.). Vgl. Spr. 3413. — 84, 13. fgg.

(83, 11. fgg.). Vgl. Spr. 3464. — 1 8. fgg. (83, i 6. fgg.). Vgl. Spr. 4288. —
83,6(83,21). Vgl. Mrgu. (St.) 80. — 86,9 (84, 16. fg.). Vgl. Spr. 6303.

—

18. fgg. (83,5. 6). Vgl. Spr. 3426. - 89,15. fgg. (88,9. fgg.) -= VenIs.

77. — 91, 7. fgg. (89, 18. fgg.) = Nagân. 91. — 19. fg. (90, 10. fg.) =
Ratnàt. 27,7. 8. — 92,8. fgg. (90,21. fgg.) = MXi.atIm. 78,15. fgg. —
18. fgg. (91,1 1. fgg.) = MaiùtIrak. 17, 1 6. fgg. - 93, 1 1 . fgg. (92, 4. fgg.).

Vgl. Spr. 3713. — 94,1 1#g. (93,3. 4). Vgl. Spr. 3017. — 17 fgg. (93,

9. fgg.). Vgl. Spr. 1323. - 97,9. fgg. (93, 1 9. fgg.) = Çiç. 1,29. -
16. fgg. (96,6. 7) = KtaiRAS. 3,67. — 100,4. fgg. (98,9. 10) = Çiç. 1,

53. - 12. fgg. (98, 17. fgg.). Vgl. Spr. 7102. - 16. fgg. (99,1. fgg.). Vgl.

Spr. 2237. — 106,17. fg. (104,3. l) = Ragb. 4,49. — 108, 1
'.. fgg. (103,

15. fg.) Vgl. Spr. 6433. — 115, 16. fgg. (111, to. fgg.) = Çàb. 22. —
116,1. 2 (111,16. fg.) = Ç;k. 73. - 4.fgg.(lll,18.fgg.).Vgl.3,3.fgg.

(2,21. fgg.). 224,7
(213,2J).

- to.J^gg. (112,1. fgg.). Vgl. Spr. 1079.

-

117,14 (113,3). Richtig fiF^fîIÏÏH die altère Ausg. — 118,0.7 (113,

15. fg.) = MBo. 11,693. — 119,3. fgg. (114,16. fgg.) = VbnIs. 13. —
1S. fg. (114,21. fg.) = MabatIbak. 24,3. 4. — 126, U. fg. (120,1 1. fg.).

Vgl. KusuM. 32,3. 4. — 133,16(128,11). Vgl. Verz. d. Oxf. H. 137, a, 8.

— 136, 10. fgg. (129, 1. fgg.) = ViKRAM. 1. — 137, 17. fg. (130, 4. 5).

Vgl. Spr. 3026. — 138,5. fgg. (130,1 1. fgg.). Vgl. Comm. zu Daçar. 3,

3. 10. — 9. 10 (130, 16. fg.) = ÇÂK. 3. — 139,2. fgg. (131,7. fgg.) =
Ratnâv. 2,19. fgg. — 6. fgg. (131,12. fgg.). Vgl. Comm. zu Prab. S. 10

ara Ende. — 17. fgg. (132,4. fgg.) = Mcde.âr. 3,11. fgg. — 140,5. fgg.

(132,11. fgg.). Vgl. RatnW. 3,12. fgg. — g.fgg. (132,14.fgg.) = VBsls.

7. fg. - 141,12 (133,14). Vgl. 138, 5 (130, 11). - 1 6 (133,17). Vgl. Çâk.

3. — 143,4. 5 (133,3). Vgl. Ratnav. 73,2. — 143, 1 o. fg. (133,9. 1 o) =
VenIs. 7,6. — 144,1.fgg. (133,18.fgg.) = VBijts.28,17. fgg. — il. fgg

(136,7. fgg.) = RatnIv. 30,3. fgg. - 146,1. fgg. (137,1 5. fgg.) = Da-

çar. 1,53. 52. - 148,11. fgg. (139,20. fg.) = Daçar. 3,29. — 149,8.

9 (140, 11. fg.) = RatsÀv. 18, 9. fgg. — 1.30, 16. fg. (141, 17. fg.) = '

RatsW. 23,2. 3. — 131,9 (142,9. lo) = obeiid. 71, l. — 1,32, 15. fg.

(143,13. fgg.) = ebend. 46,5.6. — 1 7. fgg. (143, 1 8. fgg.) = ebend. 37,

12. fgg. — 133, 15. fg. (144, 16. fgg.) = VenIs. 106, 23. fgg. — 134,7.

fgg. (143,12. fgg.) = ebend. 8. — 12. fgg. (143,18. fgg.) = ebend. 10-

— 16. fgg. (146,3. fgg.) = ebend. 21. — 133,6 (146,13. fg.) = ebend.

13,8. — 8. 9 (146,15. fg.). Vgl. ÇÂK. 7. — is.fgg. (146,19. fgg.) = Ve-

nIs. 10,14. 17. — 18. fgg. (147,7. fgg.) = ebend. 10,7. ll.fg. — 136,

3. fgg. (147, 11. fgg.) = ebend. 14,18. fgg. — 1 7. fg. (148,6. 7) = ebend.

13,3.4. — 137,1. fgg. (148,10. fgg.) = ebend. 13, 18. fg. 26. — 5 (148,

15). = ebend. 13, U.fg. — 7 (148,17) = ebend. 7,12. — 16. fg. (149,

9. 10) = ÇÀB. 34. — 138, 1. fg. (149, 12. fgg.) = Çàk. 32, 19. fgg. —
6. 7 (149,17. fg.) = ÇU. 38,16. fg. — ll.fg. (130,3. 4) = Ratnàt.26,

11. fg. — 1 '.. fgg. (130,6. fgg.) = ebend. 41, 13. fgg. — 18. fgg. (130,

M. fgg.) = ebend. 46,5. fgg. — 139,0. 7 (131,4. 5) = Vikbam. 28,14.

33. — 13 (131,11). Vgl. Ratnày. 33,8. — 15. fgg. (131, 14. fgg.) =
Ratnàt. 43, 14. fgg. — 160, 1. 2 (132, i. fgg.) = ebend. 43, 5. fgg. —
4. fgg. (132,8. fgg.) = ebend. 44,1. fgg. — io (152,14). Vgl. obend. 34,

5. — 13. fgg. (133,3. fgg.) = MAuivlRAK. 40,9. fgg. — 161,1. 2 (133,

10. fgg.) = Ratnâv. 44,2. 43,12. fg. 47,5. — 8. 9 (133,18. fg.) = Ve-

nIs. 64,0. — 15. fg. (134,7. 8) = Rat.nàt. 36, 13. fg. = Spr. 4686. —
19. fgg. (134,11. fgg.) = VbnIs. 83. — 162,6. fgg. (134, 10. fgg.) = Çàe.

37,1. fgg. — Il (133,1.2) = Ratnàv. 38,9. lo. — 1 9. fgg. (135, 1 o. fgg.)

= ebend. 63,5. fgg. — 163,9. lo (133,20. fg.) = VenIs. 67. — le.fg.

(136,6. 7) = Ratnàt. 63,3. 4. — 20. fg. (136, 10. fg.) = VenIs. 141.—

164,9. fgg. (137,1. fgg.) = ebend. 83, 13. fgg. — 13. fgg. (137,5. fgg.)

= ebend. 79,23. fgg. — 163, 1. 2 (137, 1 1. fg.) = obend. 144. — 4. fgg.

(157,17. fgg.) = ebend. 96,21. fgg. — 12. fgg. (138,3. fgg.) = ebend.

165. — 18. fgg. (138. 10. fgg.) = obend. 132. — 166, 5. fgg. (138, 15.

fggO-Vgl. MbÉkb. 138,19. fgg. — ll.fgg. (139,9. fgg.) = MàlatIm. 147,

4. fgg. — 167,11. fgg. (160,5. fgg.) = VenIs. 139. — 17. fgg. (160,10.

fgg.) = ebend. 88, 15. fg. 170. — 168, 4. fgg. (160, 17. fgg.) = ebend.

103,20. fgg. — 12. fg. (161,1. fgg.) = ebend. 80,8. fgg. — 19. fg. (161,

14. fg.) = ebend. 108, 17. fg. 20. — 169,3. fgg. (161,18. fgg.) == ebend.

108,3. fgg. — 10. fgg. (162,4. fgg.) = ebend. 106,12. fg. — 15. fgg.

(162, 9. fgg.) = ebend. 107, 7. fgg. — 170, 3. 4 (162, 16. fgg.) = Çàe.

104,17. fgg. - 6. fgg. (163,1.fgg.) = Vbnîs. 1 10.1. fgg. — 12. fg.(163,

7. 8) = ebend. 109,1. 2. — 15. fg. (163, 10. fg.) = Ratnâv. 102,2. —
171,7. 8. (164,4. 5) = VenIs. 108,17. — 173,17. fgg. (166,15. fgg.) =
Ratnâv. 30,1. 2. — 174,3. 4 (166,17. fg.) = Çàk. Cu. 63,11. fg. — 7.

8 (166,19. fgg.) = Ratnâv. 43,6. 7. — 13. fgg. (167,6. fgg.). Vgl. Spr.

6234 und Màlat. 34,3. — 1 9. fgg. (167, 1 4. fgg.) = MâlatIm. 11,8. fgg.

— 173, 13. fgg. (168, 10. fgg.) = MahàvIrak. 88, 7. fgg. — 176,3. fgg.

(168,19. fgg.) = ebend. 32,17. fgg. — 9. fgg. (169,4. fgg.) = VbnIs.8,

19. fg. 23. — 17. fgg. (169,13. fgg.). Vgl. Comm. zu Daçar. 2,54. —
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«77,10 (170,2) = M\bàvIr»k. 59,2. — 178,19 (171, )o) = Ç»k. 7,1 9. —
179,13 (172,6). In der oeueren Aiisg. rlf^T' zu lesen. — 182,2 (174,

17. In der neucren Ausg. HM=1iI^ î^IïïfrT z<' lesen. — S. 5 (174,19. (g.).

Vgl. Spr. 839. — 8. (17b, 2. fgg.) = Çkn. Cu. 33, 1 1. fgg. — 12. fg.

(175,8. 9). Vgl. Spr. 6776. — 183,1.2 (173,1C. fgg.) = VesIs. 12,22. fg.

— 13. 14 (176,9. 10) = ebond. 40. — 17. l 8 (176, 13. fg.) = ÇÀs. 20

= Spr. 217. — 184,6.7 (177,2. fgg.) = Çis. 17. — 185,1. 2 (177,16. fg.)

= VenIs. 14. — 5. 6 (177,20. fg.) = ÇU-. 93. — 186,3 (178, 16) =
VbnIs. 144, a, a. — 9. 10 (179,5. 6) = ebend. 38. — 187,1. 2 (179,17. fg.)

= ebend. 44,2. 3. — 5. fgg. (180,1. fgg.) = ÇIk. 69. — 11. fgg. (180,

7. fgg.) = VenIs. 43,23. 81. — 13 (180,10). In beiden Ausgg. g^Eimp

si. H^ÏÏTT^ zu lesen. — H. fg. (180, il. fg.) = YenIs. 89,a,a. — is.fg.

(180, U. fg.) = ebend. 58, 7. 8. — 188, 1. 2 (180, 18. fg.) = Vikram.

101. — 5. 6 (181,3) = ebend. 106,16. — 16. fg. (181,13. fg.) = ebend.

31. — 189, 8. fgg. (182, 5. fgg.) = ÇÀK. 189. — 190, 1. 2 (182, 20. fg.)

= Ç;k. 82. — 4 (183,2) = VenIs. 101.3. i. — 6(183,5) Lies JTFTTrïï^o ^1

(so in der Ueberselzung). — il. fg. (183,9. fgg.) = ÇU. 69.22. fgg.

—

1'. (183,13) = ÇÀS. 93,5. — 191,3. 4 (183,20. fg.) = ÇXk. 71,3.4. —
7. 8 (184,5. 6) = ÇÏK. Cu. 63,3. '.. — 192,8 (183,5) = VenIs. 67,a,a.

— 11. fgg. (183,7. fgg.).= Ç*K. 7,9. fgg. — 193, 1. 2 (183, 17. fg.) =
VbnIs. 36,18. fgg. — '. (183,2 1. fg.) = Ç;k. 8,12. — S. fgg. (186,3. fgg.)

= ÇIk. 63,17. fgg. — 18. fg. (186,15. fg.) = VesIs. 33,15. fg. — 194,

2 (186,18. fg.) = ebend. 120,a,a. — 5. 6 (187,1. 2) = Çàk. 12,20. fgg.

— 193, ',. 5 (187, 19. fg.) = Ves1<. 90, S. 9.-7 (188, 4. 5) = ebend.

86, a, a. — lo. fgg. (188,8. fgg.) = ebend. 39. — H (188,14. fg.) =
Çiï. 106,3.4. — 16. fg. (188,10. fgg.) = ÇÎK. 16, lo.fg. — 196,6(189,

5). 3^lTT^'^îf!^(7 richtig in der àlleren .4usg. — 203,10. fgg. (196,

t. fgg.) = Vikram. 114. fgg. - 16. fgg. (190,8. fgg.) = VenIs. 142.—

204, 5. fgg. (196, 16. fgg.). Vgl. Spr. 4588. — i03, 1. fgg. (197, 13. fg.)

= VeMs. 49, t. 28,17. — 12. fgg. (198,6. fgg.) = RatnIv. 41,13. fgg.

— 206,6. fgg. (199,4. fgg.). Vgl. MÂLAV. 21, 5. fgg. 22,13. fgg. - 208,

17. fgg. (201,13. fgg.). Vgl. ÇKDr. unter JIl^. — 222,15 (214,16) =
Vikram. 70,a,a. — 223,1. 2 (214,22. fg.) = Ragh. 1,21. — 224,3. 4.

Vgl. Comm. zu Vàmana's Kàvjâi,. 2,1,23. Kâtjapr. 76,10. fg. — 7 (213,

21). Vgl. 3,3. fgg. (2,21. fgg.). 116, 4. fgg. (111,18. fgg.). - 233,3 (224,

2). In der neueren Ausg. ITT^TSil ^ISflTI; zu lesen. — 9 (224,7). Vgl.

Spr. 1237, a. — 17 (224,14). Vgl. .Spr. 1229, a, a. — 236,15 (223,9).

Vgl. Spr. 6648,0,(5. — 239,13. fg. (227,19. fg.). Vgl. Spr. 6730. - 19.

fg. (228,3. 4). Vgl. Spr. 4369. — 240,2. fgg. (228,3. fgg.) = VksIs. 72.

— 13. fgg. (228,15. fg.). Vgl. Spr. 0970 (Kir. 2, 3o). - 242, 1 . 2 (229,

18. fg.). Vgl. Spr. 1037. — 248,12. fgg. (234,22. fg.) = Ragh. 1,46. —
252,13(238,11). Vgl. Spr. 1237,a,a. — 233,13. fgg. (241, 1 o. fgg.). Vgl.

Spr. 2102. — 19. fgg. (241,17. fgg.) = Vikram. 72. — 237,18. fgg.

(243,8. fgg.) = Ratnàv. 1,10. fgg. — 259, 12. fgg. (244, 17. fgg.). Vgl.

Spr. 2018. — 265,1 1 (249,20). Vgl. VbnIs. 21. — 266,2. fgg. (230,7. fgg.)

= ebend. 85. — 268, 7. fgg. (232, 10. fgg.). Vgl. Spr. 2937. — 269, 1.

2 (253,2. 3). Vgl. Spr. 3702. — 270, t .î (23'(,i7). Vgl. VenIs. 21.

Den lOtc. Parikkbeda lindet nian Tollstandig ubersetzt in der Zeit-

schrift«The Pandit» und iwar 272,11 bis 278,8 (237,1 bis 262,6) in

Bd. I, S. 33 bis 36. — 278,8 bis 282,10 (262,7 bis 263, i;i) .S. 60 bis 68.

— 282,11 bis 286,3 (263,20 bis 268, M) S. 84 bis 80. — 286,3 bis 289,

9 (268,12 bis 271,15) S. 102 bis 104. — 289,10 bis 292,9 (271,16 bis

274,8) S. 130. fg. — 292, 9 bis 300, 13 (274, 9 bis 282,11) S. 142 bis 140.

— 300,13 bis 308,8 (282,12 bis 289, 14) S. 181 bis 184. — 308,8 bis

318,3 (289,15 bis 298,4) Bd. Il, S. 14 bis 18. — 318, 3 bis 327,1 5 (298,

5 bis 307, 2) S. 01 bis 64. — 327, 1 5 bis 337, 1 o (307, 3 bis 315, 2) S.

111 bis 115. — 337,10 bis 346, 7 (313, 3 bis 323,7) S. 130 bis 160. —
346,7 bis 333,13 (323,8 bis 330,19) S. 181 bis 184. — 353,13 bis 368,

10 (333,20 bis 343,19) S. 228 bis 234. — 308,11 (343,20) bis zum

Schluss S. 248 bis 250.

273,8. 9 (239,9. 10). Vgl. Spr. 2920. — 276,13. fg. (260, 1 2. fg.). Vgl.

Kavjapr. 127,14. fg. — 279,2. 3 (263,2. fgg.). Vgl. Spr. 4226. — 282

9. 10 (263,18. fg.). Vgl. Spr. 842. — 283,15. fg. (208,5. 6) = VenIs. 6.

— 288,17. fg. (271,2.3). Vgl. Spr. 4681. — 289, 8. 9 (271,14. fg.). Vgl.

Spr. 4881. — 293,7. 8 (273,5. 6) = Ragb. 4,63. — 16. fg. (273,1 6. fg.).

Vgl. Spr. 3818. — 294, 1. 2 (276, 1. fgg.). Vgl. Spr. 2248. — 298, 2. 3

(280, 4. 5). Vgl. Spr. 3831. — 1 1. (g. (280, 12. fg.). Vgl. Spr. 3765. —
301, 1 (282, 19). In der neueren Ausg. îf^rnSIFI^înTïït zu lesen. —
303,1. fgg. (284,17. fgg.). Vgl. Spr. 1730. — 6. 7 (283,1. 2). Vgl. Spr.

4683. — 11. fgg. (283,7. fgg.). Vgl. Spr. 4890. — 18. fg. (285,13. fg.J.

Vgl. Spr. 6671. — 307, 9. 10 (288, 17. fg.). Vgl. Spr. 5917. — 308, lo

(289,17). Verbinde in der neueren Ausg. ^TzU^]^^^T^. — 309,1. 2

(290,5.6).Vgl. Spr. 2460. — 313,1 (293,1 3). Vgl. Spr. 3833. — 315,10. fgg.

(295,1 9. fgg.). Wird in Çàrng. Paddii. nacb Alfrecut deni Boogarâga zu-

geschriebon. — 317,2. fgg. (297,7. fgg.)= Vikram. 9. — 318,12. fg. (298,

12.fg.). Vgl. Spr. 2636. — 1 6. fg. (298,1 6. fg.). Vgl. Spr. 2730. — 319,3.

fgg. (299.2. fgg.)= Çiç. 1,72.-320,1 2. fg. (300,1 4. fgg.). Vgl. Spr. 680. -
1 4. fg.( 300,1 8. fg.). Vgl. Spr. 2669.— 321,12 (.301,1 3). Lies in der neueren

Ausg. H^?îrRST. — 322, 11. fgg. (302, 8. fgg.) = ÇU. 17. - 18. fg.

(302,15. fg.) Vgl. Spr. 2337. — 323,3.4 (302,19. fg.) = Ricii. 1,2.—

.325, 8. 9 (304, 18. fgg.). Vgl. Spr. 2021. — 327, 9. fgg. (.306, 17. fgg.).

Vgl. Spr. .3743. — 328,5. 6 (307,12. fg.). Vgl. Spr. 700. — 330,13 (309,

12). Vgl. Spr. 3831. — 334,8. 9 (312,9. 10). Vgl. Spr. 4040. — 336,

19. fg. (314,14. fg.). Vgl. Spr. 1922. — 337,3. 4 (314,18. fg.). Vgl. Spr.

348. — 338,12. fg. (316, 3. fgg.) = Ragh. 0,28. - 339,11. fg. (317,1.

Jj. Vgl. Spr. 4483. — 340,1 (317,13,. Vgl. Spr. 6970. — 6. 7 (317,17.

fg.) = KuMiRAS. 2,4 0. — 12. fgg. (318, 5. fgg.). Vgl. Spr. 5030. — 342,

11. fg. (319,2 0. fg.). Vgl. Spr. 5063. — 343,1. 2 (320,9. io). Vgl. Spr.

1799. — 17. fg. (321,3. 4). Vgl. Spr. 2309. — 344,12. fg. (321, 17. fg.).

Vgl. Spr. 2037. — 343, 9. 10 (322, 14. fg.). Vgl. Spr. 3066. — 15. fg.

(322, 19. fg.). Vgl .Spr. 0021. - 347, 16. fgg. (324, 15. fgg.). Vgl. Spr.

7002. — 349,3. fgg. (323,19. fgg.) = Çiç, 13,40. — 12. fg. (326,9. 10).

Vgl. Spr. 4217. — 16. fg. (326,13. fg.). Vgl. Spr. 1764. — 330,5. 6

(327,1. 2). Vgl. Spr. 2667. — lo. fgg. (327.7. fgg.). Vgl. Spr. 2797. —
18 (327,16). Vgl. Spr. 2926. — 331, 9. io (3|», 9. lo). Vgl. Spr. 6561.

— 13. fg. (328, 14. fg.). Vgl. Spr. 2671. — 19. fgg. (329. l. fgg.). Vgl.

Spr. 3230. — 332,9. 10 (329,12. fg.). Vgl. Spr. 3770. — 12. fgg. (329,

16. fgg.). Vgl. Z. d. d. m. G. 27,94. 038. — 3.33,15. fg. (331,1.2). VgL

,Spr. 2697. — 334.4. fgg. (331, il. fgg.). Vgl. Spr. 1776. — s. 9 (331,

10. fg.). Vgl. .Spr. 1768. — 12. fg. (331,20. fg.). Vgl. Spr. 4319. — 13.

fgg. (332, 1. 2) = Ragh. éd. Cale. 8, 32. — 335,3. 4 (332,9. 10). VgL

Spr. 6243. — is. fg. (333,4. fg.). Vgl. Spr. 7386. — 337,12. fgg. (334,

13. fgg.). Vgl. Spr. 6434. — 339,10 (336,6). VgL Spr. 5030. — 360, 1.

fgg. (336,16. fgg.). VgL Spr. 814. — 361,10. fgg. (338,4. 5). Vgl. Spr.

2101. — 362, 4. fgg. (338, 14. fgg.). Vgl. Spr. 5898. — 364,18. fgg. (340,

20. fg.) = Ra«u. 13,6. — 369,7. 8 (344,12. fg.). Vgl. Spr. 322.
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XLVI. Abbignânaçakuntala, Aiis^'. von Boutl.

CI. b. Vgl. Comni. zu Daçàr. 3,3 (S. 112). — Çl. 7. Vgl. KÂTjiPR.26,

20. fgg. Siu. D. 342. — Çl. 10. Vgl. Comm. zu VÀMiN* s Kâvjal. 4,2,

la. — Çl. 19. Vgl. Spr. 6896. — Çl. 20. Vgl. Spr. 217. — Çl. 21. Vgl.

Spr. 743. — Çl. 22. Vgl. Sîh. D. 263 (S. 111). — Çl. 38. Vgl. Comm.

zii Daç»k. 3,18 (S. 122). — Çl. 39. Vgl. Comm. zu Vàmam's Kàvjàl.I,

2, 11 . KivjAPR. 94, 6. fgg. — Çl. 40. Vgl. Spr. 6403. — Çl. 43. Vgl. Spr.

271. — 33,19. fgg. Vgl. Sau. d. 333. — Çl. 78. Vgl. Spr. 347. — Çl.

82,6,p Die richtige Lesarl isl ^^^^. — Çl. 99. Vgl. Spr. .3713. — Çl.

101. Vgl. Spr. 4369. — Çl. 103. Vgl. Spr. 1493. — Çl. 104. Vgl. Spr. 7328.

— Çl. 109. Vgl. Spr. 4336.— Çl. 114. Vgl. Spr. 6704. — Çl. 1 18. Vgl. Spr.

7203. — Çl. 124.Vgl.Spr. 1806. — 73,6.7.Vgl.Verz.d.Oxf.H.180,a,l8.

fg. — 74,8.0. Vgl. ebend. lo.fg. — 19. Vgl. ebend. 9. — 22. Vgl. ebend.31.

fg. Dièse Nachweisungen verdaiiken wir Piscbei,. — 81,8. Vgl. Spr. 1383

nebst der Note. — 86, l 5. Die ricbtigo Lesarl isl Hllft^I ^T^ m. —
Çl. 138. Vgl. Spr. 2467. — Çl. 163. Vgl. Spr. 7030. — Çl. 170,6,o."Lie9

°SI?iq^Tfî7é^. — Çl. 1"0. Vgl. Spr. 1028. — Çl. 177.6,a. Lies ^i^^^.

— 109,10. Cfïl zu slreicben.

149, ta. Lies «sachlich» st. «màDiilicb». — i 5. Lies (imaonlich» st.

«sacblicb». — 166, l l. HtR bedeutel hier nZeichen». — 170, 2 5. fg.

Vgl. Spr. 233. — 173,22. Lies rltçriïïT^=7. — 193, Z. 1. Lies 38 st. 39.

— 199, Z. 9. Lies J^ir^IRFpfT — 208,5. Igg. Vgl. ,Spr. 4036. — 213,

2G. Lies FfriS^d- — 33. WTil und ^îîfî umzuslelleii. — 213,20. HT-

tffTTU wàre auch gegen das Metrum. — 220. 2. Lies i^TJTjq' st. HTTÎJKI.

— 221, 2 G. Lies ?7infI^rTI°. — 3 0. Trcimo ^M*Tiat ^L — 222, 2~8.

Lies ggric^. — 234, 8. Lies ÎTrl^^^^fflà". — 238^ s.'^lfqRÎ und

^TÈHI urazustelleu. — 274,26. fgg. Vgl. Hahiv. 12787. fg. — Si. Mon.

Williams verbessert ïïïïf^ÇÏÏ F^ÏÏ^I- — 276, Z. 3 v. u. Lies Sfil-

:|%. — 278, 1 3. Lies ^SflffT.

Vgl. noch meiuen Arlikel "Eiiiige Nachtriige /.u meiner Ausgabe

der RiDg-Çakuiilalàu ira Bullelia bisl.-phil. 2, 1 18. fgg. Pischkl, «De

Kàlidâsae Çàkuiitali reconsiouibus (l'articula prima)» und «ZurKennl-

niss der Çauraseuî» in Beilràge zur vgl. Spr. 8,129. fgg. Ferner We-

BEK in Ind. SI. 14,33. fgg. und Piscuel's Enlgegnung darauf «Die Ro-

censioueii der Çakunlalâ«.

XLVIL Venisambâra, Ausg. vou Gkill.

Çl. 6. Vgl. Sau. D. 644 (S. 268). — Çl. 7. Vgl. Comm. zu Daçar. 3,

9. KivjAPR. 106,17. fgg. S.iu. D. 290. 301 (bier uur 6.). — Çl. 8. VgL

Comm. zu Daçau. 3,9. 4,Gs. SÀu. D. 339. —7,12. Vgl. Sah. D. 330.—

Çl. 10. Vgl. SÂH. D. 340. — Çl. 11. Vgl. KAvjAPR. 83,1G. fgg. — Çl. 12.

Vgl. Coiiini. zu Da(.:ab. 4,17. — 8,19. fg. 23. Vgl. Sui. I). 419. — Çl.

13. Vgl. KÀvrAPR. 79,5. 6. — Çl. 14. Vgl. Siu. D. 448. — 10,3. Çl. 13.

10,11. fg. Vgl. Comm. zu Daçar. 1,2G (S. 14. fg.). — Çl. 13. Vgl.

Katjapr. 33,9. fgg. SÂu. D. 266 (S. 114). 344 (hier nur a, a). — 10,1',.

Çl. 17. Vgl. Siu. D 343. — Çl. 20. Vgl. Spr. 7202. — 12,22. fg. Vgl.

S.ÀB. D. 439. — 13,2. 3. Çl. 21. Vgl. Comm. zu Daçar. 1,2G (S. 16).

46 {S. 47). — Çl. 21. Vgl. SÂU. D. 341. — 13, S. Vgl. SÀu. D. 342. —
Çl. 22. Vgl. Comm. zu Daçar. 1, 25 (S. 13. fg.). Kâvjapr. 124, 15. fgg.

— Çl. 23. Vgl. KivjAPR. 107,7. Igg. — 14, 15. Çl. 24. 13,1. 2. Vgl.

Comm. zu Daçar. 1,27 (S. 18). — ÇL 24. VgL S.àh, D. 343. — 15,3. 4.

Vgl. Sau. d. 347. — Çl. 23. Vgl. KJvjapb. 88. 12. Igg. — 13, 12. fgg.

VgL Comm. zu Daçak. 1,27 (S. 19). — 14. fg. Vgl. SÀu. D. 349. — 18.

Tome XXL

fgg. Çl. 26. Vgl. Comm. zu Daçar. 1,26 (S. 17). SÀu. D. 348. — 13,23.

fgg. ÇL 27. Vgl. Comm. zu Daçar. 1,27 (S. 19). — 18,2. fgg. Çl. 29.

VgL Comm. zu Daçar. 1,30 (S. 22). — ÇL 31. Vgl. SÀu. D. 467. — Çl.

32. Vgl. Comm. zu Daçar. 1,28. SÂB. D. 433. — Çl. 40. Vgl. SÀu. D.

442. — 23, 13. fgg. VgL Comm. zu Daçar. I, 31 (S. 24). — Çl. 49,6.

Vgl. SÂH. D. 49. — 28, 1 7. fgg. Vgl. SÀH. D. 302. — Çl. 54. Vgl. Comm.

zu Daçar. 1,28. — Çl. 59. Vgl. Spr. 5238. — ÇL 60. Vgl. Kàvjapr. 97,

1. fgg. — 38,7. S, Vgl. Comm. zu Daçar. 1,3S (S. 33). — ÇL 64, a. Vgl.

Sau. d. 363. — 41,11. Ich lèse ^f^IlrlTf^ïïtlSîl:. — 42,4. Lies >T37-

^^H- — Çl- "2. Vgl. K;v.iapr. 97, 1 G. fgg. Sui. D. 376 (S. 228,. —
Çl. 77. Vgl. Kavjapr. 26,1 '..fgg. Sia.D. 232. a. a. Ich Ircnne Tf^ '^IfRÏ-

— 44, 2. 3. VgL Sau. D. 438. — 43, 23. Çl. 81. VgL SÂu. D. 460. —
Çl. 83. Vgl. SÂH. D. 368. 614. — Çl. 86, a, a. Vgl. SÂu. D 300. — Çl.

87,a,a. Vgl. Comm. zu Daçar. 1,37 (S. 33). Dor ganze Vers in Kâvjapr.

101,16. fgg. — Çl. 89, o, a. Vgl. SÂu. I). 461. — Çl. 99, a. VgL Comm.

zu Daçar. 1,37 (33). Der ganze Vers iu SÂu. D. 181. — 32,21. fgg.

Vgl. Comm. zu Daçar. 1, 38 (S. 33). — 33, 1 5. fgg. Vgl. SÂu. D. 492. —
53,5. fgg. VgL Comm. zu Daçar. 1,38 iS. 34). — 36,1.s. Çl. 107, a. VgL

SÂH. D. 488. — 37,l7.fg. Ich lèse ^'^fl%fî=^°. — 38,7. 8. VgL SÂa.

D. 462. — 39,6. fgg. Vgl. Comm. zu Daçar. 1,38 (S. 33). — 15. fgg.

VgL Comm. zu Daçar. 1, 37 (S. 33. fg.). — Çl. 120, o, a. VgL SÂB. D.

493. — ÇL 141. Vgl. SÂH. D. 376. — Çl. 142. Vgl. Comm. zu Daçar.

3,14 (S. 118). Siu. D. 324. — 79,7. Çl. 143. Vgl. Comm. zu Daçar. 1,

43 (S. 44. fg.). 3,16 (S. 119). — Çl. 144. VgL Comm. zu Daçar. 1,«3

(S. 43). SÂH. D. 380. 433 (hier nur u, a). — 79, 23. fgg. Vgl. Comm. zu

Daçar. 1,43 (S. 43. fg.). SÂB. D. 379. — 80,8. fgg. Vgl. SÂn. D. 390. —
21. fgg. Vgl. Comm. zu Daçar. 3,16 (.S. 119). — Çl. 132. Vgl. SÂH. D.

383. — ÇL 139. Vgl. Comm. zu Daçar. 1,39. SÂu. D. 3S7. — 83,13. fgg.

VgL Comm. zu Daçar. 1,4 1 (S. 37). SÂu. D. 378. — Çl. 164. Vgl. Comm.

zu Daçar. 1,43 (S. 43). — 87, 14. fgg. Vgl. Comm. zu Daçar. 1,42 (S.

40. fg.). SÂH. D. 382 (hier nur Çl. 163). — 89,6. fgg. Vgl. Conmi. zu

Daçar. 1,41 (S. 38). — 15. fg. Çl. 170. Vgl. Comm. zu Daçar. 1,43 (S.

44). SÂU. D. 388. — 90, 9. lo. Vgl. SÂn. D. 499. — n. Vielleichl isl

îîT'TUIfïnTI zu losen; vgl. dasWdrterbuch u. d. W.3) uud Sâj. zu Çat.Br.

1 3,3,4,6.— 96,2 1 . fgg. Vgl. Comm. zu Daçar. I ,
'. t (S. 39). Siu. D. 381.—

101,3. 4. Vgl. SÂH. D. 472. — 103. 20. fgg. Vgl. Comm. zu Daçar. 1,43 (S.

43. fg.).SÂu. D. 389. — 106,3. Tronne çKFcÎH î^rîT°. — 9. Liesq^sTI;.

— 1 2. fgg. VgL Comm. zu Daçar. 1,4 6 (S. 48). Siu. D. 394.— 1 6. VgLSÂH.

D. 464.'— 23.rg. Vgl. Comm. zu Daçar. 1,44. SÂu. D. 337. — 107,7. fgg.

Vgl. Comm. zu Daçar. 1,4 6 (S. 49). SÂH. D. 393. — 108, 3. fgg. Vgl.

Comm. zu Daçar. 1,46 (S. 48). SÂu. D. 393. — l o. Vgl. Comm. zu Da-

çar. 1,47 (S. 30, li. fg.). — Çl. 199, a,a. 108,17. Vgl. obend. (S. 30,8.

9). SÂB. D. 403 (hier nur 108, 17). — 17. fg. 20 (hier 1^1^17 zu lesen).

Vgl. SÂU. D. 392. — 109, 1. fgg. Vgl. Comm. zu Daçar. 1, 47 (S. SI).

Siu. D. 399. — 4. fgg. Vgl. Comm. zu Daçar. 1,18 (S. 33). — 16. fgg.

VgL Comm. zu Daçar. 1,47 (S. 31). — 110,1. fgg. Vgl. Comm. zu Da-

çar. 1,48 (S. 32). SÂU. D. 397. — 17. fgg. Vgl. Comm. zu Daçar. 1,48

(S. 33).

Die meislen der voransteheiiden Nachweisungen bei don Poetikern

hal schon Grili, verzeichnet, aber nicht iu dieser Uebersichtlichkeit

und bier und da mit unricbtigon Cilatcn.

(Fortsetzuug folgl.)

IG
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Osmotische Erscheinungen bei Pflanzen- und Thier-

zellen. hervorgerufen durch die Einwirkung von

Âther. Von Heinrich Struve. (Lu le 18 novembre

1875.)

Den Ausgangspunkt iiieiiier Blutuntersuchungcn,

iiber die ich schon in verschiedenen Zeitintervallcn zu

berichten die Moglichkeit batte, bildete die Einwir-

Icung von Alkoliol auf Blutkorpercben und auf die sie

umgebende Intercellularfllissigkeit. Als crstes Résultat

dieser Blutstudien gelangte ich zum Nachweis zweior

verscliiodener Blutfarbstoffe und stellte ihre charakteri-

stischcn Unterscbicde fest. Der eine Farbstoff leichter

lôslich in Alkoliol wird im amorpheu Zustande ciiial-

ten, wàbrend sich der andere in ammoniakalisclicn

Alkoliol lôslich in kleinen schwarzen Krystallen aus-

scheidet. Als ferueren charakteristischen Unterschied

hob ich uoch das verschiedcne Verhaltcn beider Farb-

stoffe zu Eisessigsaure luid Chlornatrium liervor. Der

amorphe Farbstoif giebt nâmlich keiue Haminkry-

stalle, wahrend dor andere voUstândig in jene Krystalle

iibergefiihrt werden kann.

Ferner fiihrten dièse Studien zu verschiedenen Tliat-

sachen liin, die die Zellennatur der Blutkorperchen

immer mehr bekrâftigten , in welcher Richtung zu-

mal die Einwirkung von Kohlensâm-e und Wcinsiiure

von nicht zu unterschatzender Bedeutung war.

Auf aile dièse Erscheinungen gestiitzt, muss ich niich

schliesslich aufs Bestimniteste dahiii aussprechen, dass

wir im rothen Blut durchaus die Blutfarbstoffe von

den albuminartigen Substanzen, zu welchen auch die

Hiillen dei' Blutkorperchen gehoreu, zu trennen haben.

Die bekannte Bezeichnung Hâmoglobiii gilt des-

wegen iiur fiir ein Gemengc mehrerer Substanzen, fur

die eine neue Benennung in Vorschlag zu bringen, ich

mich noch nicht fiir berechtigt halte.

Vielleiclit wilre es am richtigsten und einfachsten

fiir die Farbstoffe den Namen Hilmatin beizubehalten,

docli nur ja nicht dabci an cin Zersetzungsproduct

des Hamoglobins zu denken. Da ich aber zwei Farb-

stoffe nacligewieson lialie und es dercn vielleicht noch

mehrere geben kann, so wiirc fiirs Erste mit der Be-

zeichnung a Hiiraatin der krystallinische und mit

PHàmatin der amorphe Farbstoff zu bezeichnen und

zwar aus deni (ininde. da wir durcli kiinstliclic Ein-

wirkung den krystallinisclien in d(;ii amorphen iil)er-

fiihren koimen , wâlirend der entgegengesetzte Fall

noch nicht dargelegt werden konnte.

Noch muss ich auffuhren, dass der teste Beweis fiir

die Richtigkeit meiner Aufstellung darin zu finden ist,

dass die bekannten Blutkrystalle (Hilmoglobinkrystalle)

befreit vom Farbstoff dargcstellt werden kônnen.

Leider muss ich micli hier mit diesen Andeutungen,

die durchaus keine iiherzeugende Kraft einschliessen,

begniigen, deiin um etwas Altes, langst Bestehendes um-

zustossen, miissen schlagende Facta aufgefiihrt wer-

den, die erstlich das Zubeweisende in sich schliessen

und zweitens eincn jeden Forscher in den Stand setzen,

sich von der Wahrheit der Behauptungen durch ei-

gene Versuche iiberzeugeu zu konnen. Ich hatte des-

wegen vielleicht mit diesem Ausspruch zuriickhalten

miissen, da ich aber nicht bestimmen kann, wann ich

meine dahin einschlagenden Arbeiten so weit zum Ab-

schluss bringen kann, um sie der Ôffeutlichkeit zu iiber-

liefern, sohielt ich es fiii' geboten, auf obige Thatsachen

hinzuweisen, die einen nicht geringen Fortschritt un-

serer Kenntniss iiber die Constitution des Blutes ein-

schliessen.

Dièse Erfahrungen uiid Thatsachen veranlassten

mich, in ahnlicher Weise auf Pilanzenzellen einzuwir-

ken und hierbei eroffnete sich mir eine Reihe von

Erscheiuuugen, die augenblicklich meine Aufmerksam-

keit vollstàndig absorbiren und mich zu neueu Ver-

suchen hingezogen haben, denen kaum meine Krâfte,

geschweige die mir zur Verfiigung gestelltcn Mit-

tel des kleinen hiesigen Laboratoriums entsprechen.

Immerhin , ich habe mich nicht abschi'ecken lassen

und die Arbeit aufgeuonimen.

Wurden die Blutkorperchen erst mit Alkohol und

dann mit ammoniakalischem Alkohol behandelt, um

aus den Zellen den ganzen in diesen Lôsungsmitteln

auflôslichen Complex von Kiirpern auszuziehen , so

bcnutzte ich zur Einwirkung auf Ptlanzenzcllen Ather.

Wenn man — ganz im Allgeiueinen hingestellt —
eine organische Zelle mit Àthcr behandelt, so'treten

osmotische Erscheinungen auf, die sich dadurch kcnnt-

lich raachen, dass sich nach und nach aus der Zelle

eine wâssrige Fliissigkeit ausscheidet, die bei Pfian-

zenzellen eine saure Reaction, bei Thierzellen dage-

gen bald eine saure , bald eine alkalische [Reaction

zeigt. Je nach <ler Natur der Zelle ist dieser osmotische

Process in mehr oder weniger Zeit beendigt, und wenn
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man vor und nacli der Âthereinwii'kung dio Zelle uu-

ter dem Mikroskope untersucht, so zeigen sicFi in den

Structur - Verlialtnissen derselben nur iinbedeutende

Veranderungen. Hat man zum Beispiel clilorophyll-

haltige Zellen, so lost sich, \vic bekannt, das Cblo-

rophyll zum grôssten Tbeil im Àtber auf und an den

Stellen, die vorhin stark grûn gefârbt waren, lassen

sich eine Menge rundlicher Kovperclien erkennen, die

bei geeigneter Behandlung mit Jodtiuctur eine tief-

blaue Fàrbung annelimen, somit sind es Starkekiirner,

die im Chloropliyll eingelagert liegen.

Um dièse Àtbereiuwirkung zu verfolgen, bonuzte icli

zuerst eine Siisswasser-Alge, die in reichlicbstor Menge

an den Ufern des Kui-flusses sich entwickelt, so dass ich

zu jeder Zeit uber frisches Material verfiigen konnte.

Aus diesen Algen wurde durcli Âtber eine sauer rea-

girende Fliissigkeit ausgepresst, in der sicb verschie-

dene organische, wie anorganische Substauzen nach-

weisen liessen. An den einzeluen Zellen bemerkt man

dabei ein Zusammenschrurapfen des Primordialschlau-

ches nacb Mohl (Protoplasmasack nacb J. Sachs),

wodurch wieder nur die im Innern der Zclle eingela-

gerten StJirkekorner mehr zusammengcpresst erscbei-

nen. Bei Zusatz von Jodtinctur bleibt die âussere Huile

ungefàrbt, der Primordialsclilaucli nimrat eine mehr

oder weniger starke braune Fàrbung an und in diesem

liegen in unregelmiissiger Zerstreuung die blau tin-

girten Starkekorner, von welchen die meisten einen

deutlichen innern Kern zeigen.

Die ausgepresste atlierhaltige Fliissigkeit von gelb-

licher Fàrbung gab nach dem Alidampfeu, Verkohlen

und Verbrennen der Kohle eine unbedeutende Quan-

titàt Asclic, doch immer liinreichend, um in derselben

die Gegenwart von Clilor, Scliwefelsàure, Pliosphor-

sâure, Kalkerde, Magnesia und Kali nachzuweisen.

tjberaus intéressant sind die Erscheinungen der

Âthereinwirkung auf Pilze. Verschiedene Versuche

habe ich in dieser Hinsitht ausgefiilirt , moclite aber

hier nur auf die Thatsaclieu iiinweisen , die sich bei

Pilzen aus der Familie Bovista darbieten.

Behandelt man dièse Pilze, bevor sic noch zur Spo-

renbildung gekommen sind und somit einen vollig ge

-

schlossenen Schlauch bilden, der gleiclisara von oiner

blendend weissen Lederhaut geschlossen ist, wàhrend

die Wurzel, mit welcher sie auf dem Hurausboden auf-

sitzt, nur unbedeutende Dimensionon orieicht, be-

Iiandelt man dièse Pilze mit Àther, so iindet zuerst

eine ungemein starke Gasentwickelung statt, wo-

durcli der Âther geradezu in kocliende Bewegung

kommt, die nacli einigen Minuten naclilàsst. Hierbei

sinken die Pilze etwas zusammen, ohne aber dabei die

Form zu verandern. Nacli und nach schwindet die

blendend weisse Farbe der Pilze, sie wird eine graue

und im Yerhàltniss, als dièse Farbenverànderung zu-

nimmt, sammelt sicli auf dem Boden des Gefàsses eine

gelbliche oder bràunliche Fliissigkiiit an. Die Pilze

werden schliesslich vollstândig liyalin, und trennt man

sie jetzt von der Fliissigkeit, so erhàit man eine wass-

rige, triibc Losung von saurer Ileactioii. in der man

unter dem Mikroskope eine grosse Menge einzelner

eigenthiimlich geforrater einfacher Zellen auffinden

kann.

Hier muss icli noch bemeiken, dass sowohl die wàss-

rige Fliissigkeit als auch der Âtlier einen eigenthiim-

lichen penetranten Geruch annelimen, der schwer ver-

schwindet. Erwàrmt man die wàssrige, durch Filtration

klare Losung im Wasserbade bis -+- 50° C, so ent-

weiclit der vom '^^'asscr absorbirte Àtlier unter star-

kem Aufbrausen, eine liekannte Erscheinung, auf die

man aber Acht Iiaben muss, denn es ereignet sich nur

zu leiclit, dass hierbei die Fliissigkeit ans dem Gefàsse

herausgeworfen wird. Ist aller Âtber verfliiclitigt und

steigert man die Temperatur nach und nach, so tritt

bei 60'^ eine starke Ausscheidung von Pflanzeneiweiss

ein, das sich spilter in der Pailie vollstândig absetzt

und durch Filtration getrennt werden kann. Die so

crlialtene klare Losung enthàlt jetzt nocli eine Pteihe

von organischen und anorganischen Substanzen. Unter

den organischen Substanzen verdient eine ein beson-

deres Literesse, indem sie einen scluin krystallirbaren

farblosen Korper darstellt, der nacli den vorhaude-

nen Reactionen in die Gruppe der Alkaloide gehort.

Weitlàuftiger kann ich mich aber hier iiber diesen in-

teressanten Korper nicht verbreiten, belialte mir aber

vor, bei nàchster Gelegenheit auf die aufgefiihrte That-

sache nalier und umstàndlicher eiuzugelien. Nach dem

Abdampfen der wàssrigen Losung und Verkohlen

bleibt schliesslich eine Asclie nach , in der folgende

Korper nachgeweisen werden konnten: Chlor, Schwe-

felsàure, Pliosphorsàure, Spureu von Kieselsàure, Kalk-

erde, Magnesia, Kali.

Xicht minder intéressant ist der Àtherauszug, in-

16*
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dem aus demselben ein Kôrper in schOnen, siiulenfor-

migen Krystallen mit saurer Reaction erhalten werden

kann, iiber den icli micli aboi- liier auch niclit wei-

ter einlassen kann, da es moine Aufgabe liior ist, die

Erscheinungen im Allgeraoinen binzustellen und auf

ihre Bedeutung aufmorksam zu machen. Zu ahnlichen

Resultaten wurdo icli liingeleitet bei verschiedenen

Versuchen mit anderen Pilzon.

Bei einer ahnlichen Àthereiuwirkung auf Weinlaub

und Weintrauben gelangto ich zu einer Reihe von Re-

sultaten, die, meiner Ansiclit nach, nicht allein fiir

die Wcincultur, sondern ganz allgemoin von pflanzen-

physiologischei- Bedeutung sind.

Zuerst stellte sich dabei in evidentester Weise die

Bedeutung und die Thiitigkoit des Weinlaubs heraus,

indem in don Bliittern niclit alloin die Stiltto der Bil-

dung von Zucker und Siiurcn ist, sondern zugleich

auch der Substanz, die wir im Wein mit dem Namen

Bouquet bezeichnen. Ferner werden wir durch dièse

Erscheinungen zu der Ansicht hingefiihrt, dass ver-

schiedenen Zellen verschiedene, bestimmte Functionen

zugeschrieben werden miissen. Dièses Letztei-e er-

giebt sich meiner Ansiclit nach dadurch am deutlich-

sten, dass der Pflanzensaft, der aus den Bliittern aus-

gepresst wird, boi saurer Reaction anfangs vollstilndig

klar erscheint, doch nach einigor Zeit sich triibt, in-

dem sich aus demselben verschiedene krystallinische

Verbinduugen ausscheiden. Âhnliche vUisschoidungen

zeigcn sich schlicsslich auch auf der Obertiaclic der

Bliitter, wobei einige bei deutlichster Krystallisation

wasserhell erscheinen, wâhrend andere von dunklerer

Farbe mehr ein vvarzenformiges Ausehen haben.

Noch wiire hier hervorzuheben, dass bei der Ein-

wirkung von Àther auf junge Blatter, zumal vor der

Bliithezeit, zuerst eine starke Gasentwickelung sich

bemerkbar macht, die in spateren Entwickelungspe-

rioden der Blatter fast voUig verschwindet und cbenso

bei Trauben durchaus nicht eintritt.

Aus diesen aufgofiihitcn 'riiatsachcn darf man aber

ja nicht den Schluss ziehcn woUen, als ob in deu al-

ten Blâttern und in den ïrauben durchaus keine Gas-

art (Luft) entlialten sei. Von der Gegenwart dersel-

ben kann man sich durch eiucn einfachcn Vcrsnch

unter der Luftpurape iiberzeugen.

Behaudclt man Weinlaub mit Àther, so filrbt sich

derselbc iiacli und nacli ci'st golI)lic]i, spiitei' griiu,

wahrend sich auf dem Boden des Gefilsses eine gelbe,

triibe Fliissigkeit ansamraelt. Mit Hiilfe eines Scheide-

trichters trennt man die Lôsungen von einander und

behandelt die wâssi-ige Lôsung zuerst im Wasserbade

bei gelinder Temperatur zur Vertreibung des aufge-

lôsten Àthers. Steigert man spater die Temperatur,

so findet man, dass in einzelnen Fiillen eine Opalisi-

rung der Losung eintritt, in anderen Fiillen dieselbe

vollstilndig klar bleibt. Die Trtibung deutet auf Spu-

ren von Pilanzeneiweiss hin, wenngleich die bekannte

Reaction mit concentrirter Salpetersiiure nicht immer

aufti'itt; ausserdera ist noch zu bemerken, dass in

einzelnen Fiillen eine gleiche Triibung sich einstellte,

nachdem mit Hiilfe der Luftpumpe der in der Fliis-

sigkeit cnthaltene Ather verdunstet war.

Wcmi man schliesslich die vom Àther befreite Fliis-

sigkeit, die einen angenehmen Weingeruch verbreitet,

in einer Retorte mit vorgelegtem Kiihlapparat der

Destination unterwirft, so erhiilt man ein sauer reagi-

rendes Destillat mit dem feinsteu Wcinbouquet. Der-

artige Losuugen stelien bei mir schon viole Monate

hindurch, trotz der Sommerhitze, ohne irgend welche

Veriindorungen erlitten zu haben.

Wir sehen somit. dass das sogenannte Bouquet der

spiitei-en Weine sich in don Bliittern bildot und hier-

auf gestiitzt moclite ich woiter gehen und behaupten,

dass man boi einiger tibung schon nach dem Bouquet

des Weinlaubs die spiltore Traube und dann den zu

erzielondou Wein bostimmen kann. Noch muss ich

hervorheben, dass sicli tlioses Bouquet schon in den

ersten jungen griinen Bliittern, die nach dem Auf-

platzen der Knospe hervortreten, betindct. In den al-

ten Bliittern nimmt das Bouquet im Vorhiiltniss, als

die Traube sich der Reife nilhert, mehr ab, ebenso

wie iiberhaupt die Quantitiit der dutch Àther aus-

pressbaren Fliissigkeit.

Dièse Erscheinungen sind nicht ohne Bedeutung

fiir den W^einbau, indem in denselben wichtige llin-

weisungen in Bezug des Beschneidens dei' Wein-

stiJcke, zumal nacli dor Bliithe derselbcn, enthal-

ten sind.

Gestiitzt auf obige Ersclioinungen miissen wir fol-

gern, dass auch durch unmittolbare Destination von

Woinbliittern mit Wasser das Bouquet, wenn es fertig

gebildet sein soUte, erhalten werden miisste. Dem ist

auch so, doch luii' in oiiicni viol vordi'miitoron Znstande
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iiiid ausserdem verunreinigt durcli Spuren von àtheri-

schen Oelen und Harzen, die sich durcli den Gerucli

beraerkbar machen und das reine Weinbouquet ver-

deckeu. Derartige durch unmittelbare Destination

von Bliittern erhaltene Flussigkeiten lassen sich auch

hinreichend lange oline besondere Veriiuderungeu auf-

lieben, doch scliliesslich stellen sich rilzbildungen ein,

die aber den eigenthuralichen Geruch der Fliissigkeit

nicht besonders beeintrâclitigen.

Wenden wir uns jetzt in aller Kiirze zur Àtherlô-

sung von dunkelgruner Fai'be, die bel j)assender Ver-

diinnung vor der Spalte des Spectralapparats die be-

kaunten Absorptionsliuion des Chlorophylls giebt, so

erhàlt man nacii Verfliiclitigung des Àtliers einen

dunkelgriinen amori)heu Riickstand, in dera man bei

Priifung unter dem ]\Iikrosko])e einzelne kleine Kry-

stalle beobacliten kann. Kocht luan dièses Cliloro-

phyll mit Wasser ans, so erhalt man eine schwach

grûnlicli gefarbte saure Losung, ans der sich l)ei ge-

hôrigeni Eindampfen anf dem Wasserbade erst Spu-

ren von Chlorophyll aussclieiden, und scliliesslich er-

hàlt man eiuen gelblich gefàrbten lîiickstand, aus

dem nach und nach schon ausgebildete sâulenfoi-mige

Nadeln anschiessen, die in Wasser, Alkohol, Âther

loslich sind. Diesen neuen krystallisirbaren Korper,

wahrsclieinlich ahnlich demjenigen, auf den \eu-
baucr') in seiner interessanten Abhandlnng «Bei-

trâge zui- Analyse des Weinlaubs» hingewiesen hat,

konnte ich spater snwohl in dm Traulien als auch im

frischen Most nachweisen.

Neuere Versuche miissen aber dièse hingestellten

Thatsachen erst endgiiltig entscheiden, die aber in

einem vie! grossereu Maasstalie unternommen werdeu

miissen, worauf auch schon Neubaucr hingewiesen

hat, denn selbst bei Bearbeitung von 50 Kilo Bliitter

und noch mehr erhielt er nicht genug von seiner kry-

stallinischen Substanz, um ihre Natur endgiiltig fest-

zustellen.

Brèche ich dièse speciellen Mittheilungen ab, so

muss ich erwâhnen , dass in ahnlicher Weise noch

manche andere Pflanze mit Âther behandelt worden

ist, die nicht weniger intéressante Erscheinungen

darbot. Ho z. B. die Bliitter und Samenkapsel vom
Mohn (Papaver somniferum), wobei eine dunkelge-

1) Ann. der Ônologie, 1873, IV, Seite 102. oder Zeitschiift fur

analytischc ('hernie, XII. Jalirg.. 1. Heft.

fârbte saure wàssrige Fliissigkeit erhalten wurde, in

der nach bekannter Bearbeitung ein Alkaloid nach-

gewiesen werden konnte, das ich verschiedenen Reac-

tions-Erscheinungen nach nur fiir Narceïn anerken-

nen kann. Die Gegenwart von Meconsàure konnte

nicht dargelegt werden.

p]benso gaben Bliitlien und Blâtter von Bilsen-

ki'aut (Hyoscyamus niger) eine dunkelbraunroth ge-

fiirbte saure Flussigkeit, die sich durch Ausscheidung

von oxalsaurem Kalk l'asch triibte und in der nach

sorgtaltigcr vorschriftsmàssiger Bearbeitung die Ge-

genwart des Hyoscyamins durcli die physiologischc Ré-

action auf die Pupille nicht dargelegt werden konnte.

Noch muss 'ich erwâhnen, dass bei einer gleichen

Behandlung verschiedener Bliithon, wie von Veilchen

(viola odorata), Tul])en (tulipa), Judasbaum (cereis), Ro-

sen, ebenso wie von den Blattern von Iresine Lindeni

und von anderen Ptianzen , die sich durch eine rothe

Farbe auszeichnen. der Farbstoft' vom Ather nicht

aufgehjst wird, sondera in den meisten Fiillen mit der

wàssrigen Losung auftritt. Ein Gleiches gilt, wenn

man die im Herbst so schon i-oth gefàrbten Blatter

des sogenannteu wilden Weins der Âther-Einwirkung

unterzieht. In solchen Blattern ist das Chlorophyll so

vollstàndig verschwunden, dass der Âther nngefarbt

bleibt, wàhrend sich unter demselben eine dunkel-

rothe Flussigkeit ansammelt, so dass schliesslich die

Blàttcr farblos werden. Die so gewonnene Fliissig-

keit, ebenso wie die Blàtter selbst zeigen vor der

Spalte des Spectralapparates keine Absorptionsstreifen.

Ich konnte noch eine grosse Reihe ahnlicher Ver-

suche auffiihren, unterlasse es aber, um nur noch all-

gemein hinzustellen, dc^s in allen Fàllen die ausge-

presste Fliissigkeit, einerlei welcherTheil einer Pflanze

in Bearbeitung geuommen war, eine stark saure Re-

action zeigte. Ausserdem war es intéressant, dass bei

vielen derartigen Fliissigkeiten die bekannte Fehling-

sche Reaction nicht allein in der Wârme , sondern

ebenso auch in der Kàlte eintrat, was auf einen Ge-

halt von Zucker oder eines ahnlichen Korpers hin-

weist. Dièse Reaction trat nicht ein mit Maulbeer-

blàttern (Morus alba), Spinat (S))inacia) und Radis-

chenblàttern (Folia Raphani Radiculae).

Dièse an verschiedenen PHanzenzellen gesammelten

Erscheinungen veranlassten mich nuu wiederum, auch

in ahnlicher Weise auf thierische Zellen einzuwirken.
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Es mussten aber hierzu solche Versuchs-Gegenstande

gewàhlt werden, bei welchen vor der Einwirkung des

Àthers in keiner Weiso die Zellen verletzt wordcn

waren. Aus dieseiu Gruude walilte ich als Objecte mei-

ner Versuclie Regenwiirmer {Lumbricus pluviatilis)

iind Froschlarven.

Regenwiirmer bildeten desswegcn ein intéressantes

Versuchs-Object, weil sic trotz fast ausscliliesslicher

Pflanzennalirung neben oinera farblosen Safte an be-

stimmten Stellcn imter besonderen Verliilltnissen, die

nocli niiher festzustellen sind, aucli rotlies Blnt ent-

halten, das bei aller Abwesenbeit von Blutkor]ierclien,

docli aile bekannten Reactionen des Blutes der Verte-

braten zeigt, so die Bildung der Hiiminkrystalle, ebenso

wie die bekannten spektroskopischen Erscheinungen.

Beliandelt nian Regenwiirmer mit Àtber, so schei-

det sich nacli und nacli eine triibe alkalisciie Fliissig-

keit ans, spater farbt sie sicli gelb und schliesslich

roth-braun, wiibrend die Wiirraer eine hyaline, etwas

aufgequoUene Gestalt auneiimen. Die wiissrige Fliis-

sigkeit, ebenso wie die Àtlierlosung besitzen einen

eigenthiimlichen unangenelimen Greruch. Trennt nian

die ausgepresste Lôsung vom Aetlier und tiltrirt die-

selbc, so erhàlt man eine dunkei-brauurothe Fliissig-

keit, die vor der Spalte des Speetralajiparats die Ab-

sorptiouslinien des Hiimatins . rediicirten Hiimatins

nach W. Preyer, zeigen. Durcli das Auftreten des

genannten Spectrums schliessen sich dièse Thatsachen

an meine letzte Mittheilung-) iiber das Spectrum des

von Pferdeblutsernms an.

Eine kleine Quantitàt der wiissrigen Liisung, auf

einem Uhrglase abgedampft
,
gab einen amurpiien,

braunlichen Riickstand , der bei geeigiieter Behand-

lung mit Eisessigsiinre und CTdornatrium nui' Spuren

von Hiiminkrystallen gab, ein /eiclien. dass in dieser

Blutfliissigkeit nur unbedeutende Quantitiiten des kry-

stallinischen Blutfarbstoffs (a Hitmatin) vorhanden

waren. Eine Erkliirung dieser Thatsache miissen wir

im osmotisclien Process suclien, durcli welchen tiefer

eingreifende Veriinderungen ira Blutlarbstoff hervor-

gerufen werden, mdeni a H ii mat in in ^ Hiimatin

ûbergefiihrt werden kann. Iliertïir spriclit zumal nocli

die Thatsache, dass, wenn man rothes Regenwui-mblut

unmittelbar abdampft und auf Haniinkiystalle hin

2) Bulletin, T. IX, p. 350-357.

verarbeitet, dièse rasch in grôsster Menge sich bilden.

Bei gleicher Àtherbehandlung von Froschlarven er-

hiilt man eine griinlich gefaii)te Âtherhisung von auf-

gel(")sten Chlorophyll, aus der Nahrung der Larven

lierstammend. Eine derartige nur schwach grunlicii

gefarbte Àtherlôsung gab das bekannte Chlorophyll-

spectrura.

Unter dem Àther sammelt sich nach und nach eine

dunkel gefarbte, triibe, alkalische, wiissrige Flûssig-

keit an, die iiltrirt vor der Spalte des Spectralappa-

rats kein Blutspectrum und ebenso auch nach dem

Abdampfen keine Hiiminkrystalle giebt.

Sammelt man die ersten gefiirbtcn Fliissigkeiten

besonders, so erhiilt man darauf Losungen von neu-

traler und schliesslich von schwach saurer Reaction,

in welchen man mit concentrirter Salpetersiiure nur

eine iiberaus schwachc Albumin - Reaction erhalten

kann.

Manche andere mit dem Aufgefiihrten in niichstem

Zusammenhange stehende Thatsache kiinnte ich nocli

auffiihren, wiirde damit aber die Griinzen, die ich mir

fiir dièse Mittheilnngen setzte, iiberschreiten, indem

dieselben, streng genommen, niclits anderes als ein

Programm fiir fernere Versuche sein soUen, und zwar

als ein Pi'ogramm zur Verfolgung von Thatsachen, die

ein grosses Gebiet von neuen Erscheinungen erôtfnen

und, ineincr Ansicht nach, zu weittragenden Schluss-

folgerungen bereclitigen, deren Bedeutung dnrch das

Mitgethcilte hinreichend angebahnt wordeii ist.

Uni aber dièses Programm in fnichtbringender

Weise nuszuarbeiten, sind die Krilfte des Einzelnen

niclit hinreichend und darin eben lag auch ein nicht

zu unterschiitzender Beweggrund, dass ich schon jetzt

dièse Erfahruiigen der Offentliddceit iibergebe.

Tiflis, 14. Ocfober 187.').

Uber die Curven kiirzesten Umrings auf Umdreliungs-

flàchen. Von Prof. ÎVÎinding. (Fu le ]s novembre

1875.)

Von Cîurven kiirzesten Umringes sind bisiier. so

viel mir bekannt, noch keine anderen Beispiele ent-

wickelt worden als die fiir Flitchen von unvcriinder-

lichemKriimmuiigsmaasse geltenden, welclie sich durch

die Eigenschaft des constanten Radins aus/.oiciineii.
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In der That gewâhit die bei dieser Untersuchung als

Grundlage dienende Formel, welche aussagt, dass der

Krummimgshalbmesser der abgewickelteu Curve (Ji)

unveriinderlich sein muss, keinen zum Vei'suclie einer

Intégration einladenden Anblick. Dièse Formel ist fol-

gende:

{Edp+Fdq)(^
i
dGdqJ£d2fy{Fdp+Gdq)[{dEdpJ^^dif

'^^^'^'(%à(i^%dp) H- (EG-r-)dfd[

Eine wesentliche und fiir weitere Untersuchungen

sehr vortheilliafte Vcreiufachung dieser Formel ent-

stelit, wenn man sich die Argumente p und q so ge-

wiihlt denkt, dass nicht allein jF= 0, sondern aucli

nocli E:^ G wird; eine Walil, die zwar oft mit grossen

Reclinungschwierigkeiten verbunden, aber doch immer

moglich ist und daher im Folgenden als gesclieben

vorausgcsetzt werden darf.

Setzt man daher in obiger Formel i<'= und

E^ G, so verschwindet die erste Zeile rechterhand

gànzlich und man erlialt:

dE
dq
dp)^EWd(^);

zugleich ist ds^= E{dp'-+- dq').

Es sei dp^ -t- d(f= da", da eus Û=:d'p, da sin ^= dq.,

also ds = VE . f?CT, so verwandelt sich vorstehende

Gleichung in folgende:

E^df
^^Eda^{'^miâ-'^JjcoiO)-^E\h-Ci)iiO-''dtgO,

welche sich nacli leichten Reductionen auch so schrei-

ben lasst:

E
h

dVE . ..

dp

dVE
dq

coaâ H- VE do

da

und durcli Multiplication mit dp folgende Gestalt er-

langt

:

/dVE ,„ ^, dVEEdp /àr AU . ,,-^ = ( -.— sin
h

, - COS (9 ) dp H-
dq I

^ VEd sin Û.

Wird hier fiir , dp gosetzt : dVE— -^ dq
,dq
SO

kommt:

_^_Edp
^= d{VEsuï^] j- {dp cos6' -+ dq m\â),

also schliesslich :

Edp
h

d{VEmW)- dVE
dq

do.

Dies ist die Differentialgleichung der Curve klirze-

sten Umrings auf einer beliebigen Flache in môglichst

einfacher Gestalt.
dVE

Wenn E von q unabhjlngig, also -^ = ist, so

erhalt man sofort das Intégral:

VE . sin U :

cEdp

J h
Const.

Dieser Fall tritt l)ei Umdreliungsflachen ein und gilt

mithin auch fiir andere Fliichen, welche durch Bie-

gung jener entstehen , auch ohne selbst Umdre-

liungsflachen zu sein. Sei z die Drehungsaxe, q der

Drehuiigswinkel, s der Bogen der erzeugenden oder

Meridian-Curve, also

a; = >• cos 3 , 2 = r sin g , z = f\r) -,

ds = Vdt' -H dz^ = dr VTh- (/V)',

so wird das Linearelement auf der Umdrehungstlâche

ds, Vdi^ f^d<f = /• ")/{y )' H~ dq'= rVdf'^- dq\

also — ^= dp und VE = /, wodurch die obige Glei-

chung in folgende iibergeht:

y ÂwO Crds
Const.

Dièse Gleichung erinnert unmittelbar an die bekannte

Eigenschaft kiirzester Linien auf Umdrehungsfliichen,

fur welche und r sin = Const. ist.

Es sei ^ — fiir s = s' so erhalt man:

r sin d = rds
I.

wo das bisher unbestimmte Vorzeichen rechterhand

so gewàhlt ist, dass fiir s < s,' sin^* positiv wird.

Da 2tc
f
rds den Flacheninhalt einer Zone zwischen

den zu s und s gehôrigen Querschnitten ausdriickt,

so besteht die Eigenschaft der Curven kiirzesten Um-

ringes auf Umdreliungsflachen darin, dass fiir jeden

Punkt einer solchen Curve das Produkt rsiné* dem

Flacheninhalte der von s' bis s reichenden Zone der

Umdrchungsflache proportional ist. Es sei
J

rds = Es,

Fs'~Fs
also r sin und tg^

Fs — Fs'

Wird hiei- fur tg Û dessen Werth ||
=^ eingesetzt,

so ergicbt sich als Gleichung der Curve:
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7 (ÎS Fs - Fs'

:V7jV- {Fs— Fs')f

Das (loppelte Vor/eiclien zeigtj dass die Curve in sym-

raetrisclie Halften zerfiiUt, welclie durcli eineu Bogen

der Meridiancurve s gescliieden werdeii, der die Axe

der Curve gcnannt uud fiir welclien q = gesetzt

werden ruag. Zu bcidcii Seiten diescr Axe wachst der

Drelmiigswiukel q von Null an mit waclisendem s ganz

auf gleiclie Weise bis zu einem Maximum q', welches

fiir s = s eintritt, wo der Meridian-Bogen die Curve

bcriilirt. Die Grenzwcrtlie von s ergeben sicli aus

deu Bedingungcn ds = und 7iV" — {Fs' — Fsf = 0,

seien sie s** und s", r° und /' die dazu gehorigen r, so

hat man

kr' = Fs'— Fs'\ Itr" = Fs"— Fs'; .... III.

daller

)^Fs" H- r"Fs'^ j _ Fs" — Fs"

r''-t-r" ' ~^~:^-"~i •

Fs' IV.

wodurcb die Constanten s und li bestimmt werden,

wenn man s" und s" als gegeben lietraclitet, wie es

fiir das Folgende am bequemsten ist. Da r stets po-

J-srds mit waclisendem s und

s liegt notliwendig zwischen s° und s". Zwisclien den

Grenzen s" und s" darf r niemals gleicli Null werden;

wohl aber kann an einer dieser Grenzen, etwa s", r" —
sein, in welcliem P'alle die Curve an dieser Stelle die

Axe z scbneidet; ich scliliesse jedoch aucli diesenFall

fiir jetzt aus, uni ilin naclilier /u betraclitcn.

Nach Vorsteliendem bat man

{R^Ji-r—(Fs' — Fsf). V.

Indem s von s weiter wàclist, wird Fs'— Fs negativ,

daher iiiinmt von da q wieder ab um den Winkel

r"
I ils Fs — Fs' ;

(I
==

I ^"vj? , VI.
ff I ds F

J$'

so dass der ganze Drebungswinkel von s*'biss"betragt:

(ls_

, r

Fs^Fs
VR •

VII.

Fiir die Grenzwcrtlie s" und s" ist f?s = 0, also tg =
^ unendlicli oder 6* =; ±

,^ ; die Curve sclineidet

also an diesen Stelleu den Meridian untoi' recliten

"Winkeln.

Das Vorstebende gewàhrt die Mittel, um folgende

Aufgabe zulosen: anfeinerUmdrebungsflacliesindzwei

Punkte gegeben und durcb eine belicbige Linie ver-

bunden ; es soll von einem dieser Punkte zum anderen

eine zweite Linie von gegebener Liinge so gezogen

werden, dass der von beiden Curven nunmebr ganz

uinsclilosseue Flaclienraum so gross als niôglicli sei.

Zur Lôsung dieser Aufgabe'miissen die Wertlie von

s" s' s" und h aus den vorliegenden Bedingungen erst

erinittelt werden, wofiir sicli die notbigen Gleicbungen

leicht aufstellen lassen; docb wiîl icli dabei nicbt ver-

weilen.

Es kann aber auch folgende Aufgabe gestellt wer-

den: Eiu in sich gescblossener Fadcn von gegebener

Liinge soll auf dicUmdrebungsflàcbe so gelegt werden,

dass er durcb zwci gegebene Punkte gelit und den

grosstmoglicben Flaclienraum umfasst.

Die Curve des Fadens muss der Gleicbung II Ge-

niige leisten, naclidem die Constanten // , s", s', s" den

Bedingungen der Aufgabe gemass bestimmt worden

sind. Wenn nun die beiden obigen Intégrale q und q"

(V u. VI) einander -gleicli sind, so entstebt eine ge-

sclilossene Curve, wie verlangt werden muss; wenn

aber q' von q" verscbieden ist, so scbliesst die Curve

sich nicbt. Angenommen. es sei von beiden Integralen

q' das grossere , so vorliUift dii^ Curve von einem

Sclieitel A ausgebend (in welcbem g = 0, 8 = 8",

(^ = ^\ nach beiden Soiten der Axe AB zuerst bis

zum griissten Drebungswinkel '/,' den sie in F und F'

errciclit, wo s^s' (^ = 0; von da an miliert sie sicli

wieder der Axe AB, aber iiur bis zu den Scbeiteln G
auf der eineii, G' auf der anderen Seite von AB; fiir

dièse Punkte G und G' ist q = BG =^ q' — q" s = s"

und wieder = - oder eigentlicb (V = —- ^^ ; im

Punkte 7? ist q = 0, s = s". Zwisclien 6' und G' bleibt

also eine Uifnung, die, ini Bogen des Quersclinitts

gemcssen, '2r"{q'— 3") betragt. S. Figur 1.

Bemerkt inaii abei-, dass dieser zui- Ordinate s" ge-

liorige Quersclinittsbogen GBG' in jedein seiner Punkte

der Gleicbung II Geniige leistet, weil fiir ibii .s = s",

E = (IIIi und (Is = ist; dass dieser Ivreisbogen

die Curve in iliren Endpunkten (î und G' beruhrt,

also stetig in sie iibergelit: dass es von der anderen

Seite eine den Bedingung<'ii der Aufgabe entsprecliende

gescblossene Curve geben und dass dièse der Glei-
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chung II geniigeii muss ; so bleibt kein anderer Schluss

iibrig, als dass der Krcisbogen GBG' der gcsucliten

Curve als cin nothwcndiger Theil angehùrt.

Figur 1.

a £ &'

\
\
\
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Es sei >t= 2, so wird m = i/"^2^r^i ^^^ aus IX

folgt :

E = (s— a) {b— s) {s' +- '^ (s -i-a]) (s" -+ ^ (s -»-6))

= {s— (i){b— s) S.

Setzt man dalier s = a cos 9^ +- h sin 9" =
—s—• 5— COS 29, so wird

,
I

2(i9 m'— «2

oder wenn tg 9' = l/r-_, ist,

'1
= 2d<f m^— s'

72 "ys~

^2

2 (îç s'— »»'

VS

J'^'

T,.. 1 1 • 1 1 a loga -t- i)Iog6

h = alos- == ^log-: iiiul weim hier /r — (slog-)

= 7? gesetzt wird :

r
j=

s^ds log - s'^ds log
'

VR
J a

s-ds loa —

VR

Wie mau sieht, fiihren scliou die einfachsten F.ïlle

auf sehr sclnvierige Intégrale. Icli liabe einigo Zali-

lenbeispiele durcli ineclianisclie Quadratiireii berech-

net; die AVertlie vou q imd q" kameu eiiiander zieiii-

licli nahe, aber weiin dies aucli iioch mehr dei' Fall

gewesen wilre, so wiirde docb ilire Gleichheit daraus

nicht folgeii, die sich aiich analytiscli gar nicht be-

weisen liisst, weil sie ebeii iiii Allgemeineii nicht be-

steht. Ob aber die Bedingung J= nur in den obeu

genannten bckannten Filllen oder in welchen anderen

Fiillen sie noch erfiillt wiid, verma'g ich nicht '/n ent-

scheiden.

Wenn /"= ist, so hegt der zu s" gehorige Scheitei

der Curve in der Drehnngsaxe z. In diesem jetzt

nocli zu betrachtenden Falle ist es passend s" ^ zu

sètzen inid das Integra! Fs = ^rds von s = anfangen

zu lassen. Alsdann erhalt man ans IV

Fiir r = s und ftir r= sins (Kegel- und Kugel-

fliiche) wird dièses q"= ^.

Fiir cine durch Drehuug der Cycloide uni ihre

Lilngeuaxe entstandene Flâche wu'd r = s — ^ ;

I ist der Durchmesser des rollenden Kreises und die

Liingenaxe = ^ tc ; ihren Anfangspunkt nenne ich A.

Soll die Curve kiirzesten Umringes durcli A gehen, so

hat man s"= a = 0, s" = h, Fs = ^-^ {^l —^V daher

/« = :^,. = I . —^' oder wenn c = 1 gesetzt wird,

/i =^ und Fs = 0, also s'= oder »* - 0, und q'= 0,

n
<1 =

fi"

ds Fs

h =
b

b J

r»

<1
= ds

i-f y/,2(i-i)^-.2(i_|.y
Jo

Dièses q driickt den Winkel zwischen zwei Meri-

dianebenen aus, von denen die eine durcli die Axe

der Curve, die andere durch die Tangente der Curve

im Sclieitel A gelegt ist. Wird z. B. & = 1 gesetzt,

so tinde ich q ungefjihr gleich 120'\ Bezeiclmet man

mit B den zweiten Sclieitel der Curve und legt durch

B die Meiidianebene sx, fiir welche 3 = 0, so um-

sclilingt die Curve die Fliiclie in der Art, dass sie sym-

metriscli auf beiden Seiten der Ebene sx, mit einer

Spitze in A anfangend , von einer Seite der Ebene zij

auf die andere ])is zum Scbeitel B iibergeht. Die Pro-

jection der Curve auf die Ebene xy erhalt etwa die

durch beifolgende Figur (2) versinnlichtc Gestalt.

AT ist die Tangente an der Spitze A und der Winkel

BAT=q'.

Figur 2.

Sei noch /=
h

Il -t 1

SO wird

H > 1 : also /'6' :

«()jH-l)6"—

"





<^..
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fb

= ni»- sds

J

oder nach leichter Réduction, fur jedes n zwischen 1

iind 2:

q" = ? y^

Dorpat im Octobpr 1875.

Rede zum Gedâchtniss an M. H. von Jacobi gehalten

am 29. December 1875 in der feierlichen Sitzung

der Akademie der Wissenschaften. Von H. Wild.

(Mit Portrait.)

Indem ich es unternomnien liabe. ein Bild der wis-

senschaftliclien ïhatigkeit unseres am 27. Februar

1874 daliingescliiedenen Collegen. Moritz Herraann

von Jacobi, vor Ihnen zu entroUen und darait des

grossen Verliistes zu gedenken, den die Akademie der

Wissenschaften durch seinen Tod erlitten liât, bin icli

mir der Schwierigkeiten dieser Aufgabe wnbl bewusst

gewesen.

Was der Vei'storbene in der Wissenschaft miilisam

mit hat aufbauen lielfen, ist der jûngeren Génération,

der ich angehore, ziim grossen Theil als bereits Fer-

tiges iiberliefert worden. Mindestens ebenso schwer

als es dem jetzt lieranwachsenden Geschlechte sein

diirfte," sich eine deutliclie Vorstellung von dein Ver-

kehr der Yolker zn der Zeit zu maclien. \vo nocli kcine

Dampfschiffe, Eisenbahnen und Telegraplien bestan-

den, ist es in der Wissenschaft fiir Diejenigeu, welche

auf irgend einem Gebiete derselben, bereits unter O-
setzen einfacli und kurz Zusammongofasstes (iberkom-

lueii liaben, sich iu den Zustand der Entwickehmg

dieser Kenntniss zurûckzuversetzen, wo das beziigliclie

ungesich-

des-

sen inneren Ztisainmenliang sich geltend inachten. Und

(loch ist dies nothwendig. wenn die Jûngeren an die

Leistungen ihrer Vorgilnger den richtigen Maassstab

anlegen sollen. Fiir micli sind die Schwierigkeiten

einer geliiilirenden Wiirdignng der Verdienste des
1

Dahingescliiedenen noch dadnrcli bedeutend vermehrt '

worden, dass ich seine personliche Bekanntschaft erst

in seinen letzten Lebensjahren geinacht habe. Jacobi

Erfahrungsiuaterial noch unvollstiindig uik

tet dalag und eine Menge irriger Ansicliten iiber

hatte mit manchen erfinderisclien Kopfen. wie z. B.

mit dem kiirzlich verstorbenen englischen Physiker

Wheatstone das gemein, dass er viele seiner Erfin-

dungen und Ideen gar niclit oder nur sehr notlidtirftig

publicirte , und da inuss Manclies fiir Den verloren

gehcu, der niclit aus unmittelbarer persônlicher Uber-

lieferung schopfen kann. Ich darf also wolil auf freuud-

liche Nachsicht lioffen. wenn Zeitgenossen und lang-

jahrige Freunde des Dahingeschiedenen raein Bild da

und dort etwas luckenhaft tinden sollten.

Moritz Hermann Jacobi istinPotsdara am21.Sept.

1801 geboren. Seine Eltern wiinschtcn, dass er sich

dem Baufacli zuwende, und demgemâss sehen wir auch

Jacobi, nachdem er seine Studien in GOttingen vol-

lendet hatte, sich zuerst als Architecten iu Kônigs-

berg etabliren. wo sein 3 Jalire jiingerer Bruder Karl

Gustav Jacobi. der beriilimte Mathematiker , seit

1827 Professor an der Universitiit war. Von Konigs-

berg wurdc er dann 1835 als Professor der Civilbau-

kunst an die Universltat nach Dorpat berufen, wo ei'

indessen niclit lange verblieb. Seine Arbeiten auf dem

Gebiete der reinen und angewandten Electricitiltslehre

und die Beziehungen, in welche er dadurch zur Kai-

serlichen Akademie der Wissenchaften trat, fiihrten

ihn zu dercn besseren Verfolgung schon 1837 nach

St. Petersbourg. wo er dann 1839 zuerst Adjunct, dann

1842 ausserordentliches und 1847 ordentliches Mit-

glied unserer Akademie wurde. In dieser Stellung hat

er niclit blos die reine Wissenschaft bis zu seinem

Lebenseude in ausgezeichneter Weise gefiirdert , son-

dern auch nebeiibei seinem zweiten Heimathlande auf

den verschiedensten Gebieten der angewandten Pliy-

sik, besonders auch in seiner langjahrigen Stellung

als Mitglied des JManufacturrathes beiin Finanzinini-

steriuin die wichtigsten Dienste geleistet. lin Jahrc

1870 zeigten sicli zuerst die Symptôme des t'bels, das

ihn kui-ze Zeit nach seiner Rtickkehr vora Auslande

im Herbst 1872. nachdem er eben noch, als Dele-

girter Russlands. den regsten Antheil an den Ver-

handlungen (l(>r internationalen Meter-C'ommission zu

Paris genommen hatte, auf das Krankenlager warf.

Wenn es auch seiner kraftigen (Constitution gelang,

sich mehrmals auf kurze Zeit wieder etwas zu erho-

len , so kehrten doch die AnfiiUe des Ûbels immer

hiiutiger und heftiger wieder, bis er in der Nacht vom

26. auf den 27. Februar 1874 einem solchen erlag.

17*
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Scliou wiiliit'iul sciiici' Stiiilien in (iottiiigcii hutte

Jacol)i sein Interesse dem damais in rascher Ent-

wickelung begriffenen Oalvanismiis und insbesondere

den ])iaktisclion An\V(Midung('n, deren die Wirkiingon

der stiouienden Electiicitat faliig sind, zugewendet.

Als Frucht dieser Studien ersclùen bereits ira Jalire

1835 in Potsdani seine erste wissenschaftliclie Schiift:

«S»r rappliaifioii de Viieciio-magnriisme au mouvi-

ment des machines», in welclier er eine neue electro-

magnetisclie Maschine, nnd zwav die erste mit unmit-

telbarer Rotationsbewegung, bcschreibt. Auch in Dor-

pat verfolgte J^acolii neben seinen Vorlesungen nnd

Beschaftigungen als ansfiihrender Arcbitect eifrigst

dièse seine praktisch - pliysikaliscjien Forsclunigen,

welclie bald das fast ausschliesslielie Feld seiner Tha-

tigkeit werden sollten. Die Mittel, welche ihm niim-

licli nach seiner tJbersiedelnng nach St. Petorsbnrg

nnd Aufnaliuie in die Akadcmie, dièse nnd noch mehi'

«lieLiberalitat des verstorbenenKaisersNikolai Paw-

lowitsch. der sicli pci-sunlich fiir dièse Arbeiten in-

teressiite, zur Verfiignng stellten, niacliten es iinn

moglich, sein eriindei-isclies und eunstrnctives Talent

hier im reiehsten Maasse zu cntfalten nnd zu be-

thiltigen.

Dabei selien wir stets eine intéressante Wechsel-

wirknng tbeoretischer Stndien nnd praktiseher An-

wendnngen Aqy so gewonnenen Resnltate sieh geltend

maclien.

So beschilftigte sicli Jacobi ini Jahre 1837 mit

Stiidien an der ira Jalu'c vorlier vom Englander Da-

niel 1 erfnndenen coiistanten galvanischen Kette, wo-

von die Beschreibnng einer von ilnn angegebenen sehr

einfaclien und bequemen Forra derselben ira Bulletin

der Akademie Zeugniss ablcgt. Ira folgenden Jabre

fiihrten ihn dièse Studien zur Entdcckung der Gal-

vanoplastik, welche in ihrcr reiclien Entwickelnng

und stets zunehmenden nutzliehen Anwendnng in den

verschiedensten Gebieten der Technik ftir ihn eine

nicht versiegende Quelle des llulinies und der Befi'ic-

digung \vurde*|.

Die schonen und hochst werthvollen Untersuchun-

gen tiber di(^ Gesetze der Electromagnete und ilire

*) Difi Prioiitiit dev Eutilfickung der Galvauoplastik ist aller-

diugs seiner Zeit vou eiiiigen audern Forscheru in Auspnich go-

Ufimmon wnrden, nmsste abcr nach gcnaiicni Krlielmiigcn sfhlie^:s-

licli .lacolii ziigcslandeii wiM'dcu.

Anziellung, welche Jacobi gemeinsara rait deni Aka-

deraiker Lenz in den Jahren 1837— 1839 ausfiihrte,

setzten ihn in A'erbindung mit seinen friiheren Stu-

dien und Versuchen iiber die Anwendnng des Electro-

uiagnetismus zuui Betriebe von Maschinen in den Stand,

eine grôssere electromagnetische Maschine zu construi-

ren, welche bei Anwendnng von ()4 Groveschen Ele-

raent(ni nngefahr 1 l'ferdekraft gab und ira Jahre 1839

ein rait 14 l'ersonen beraanntes Boot auf der ÎSewa

gegen die Strôraung in Bewegung setzte. Es ist dies

der erste Versuch , im Grossen , den Electromagnetis-

nins zum Betriebe eines Fahrzeuges zu verwenden.

Dièse Versuche l)enutzte nber Jacobi wieder dazu,

die Théorie der electroraagnetischen Maschinen da-

raus abzuleiten, die er ira Auszug bereits im Jahre

1840, ausfuhrlicher abcr erst im Jahre 1850 in einer

besonderen Abhandlung vei'offentlichte nnd die ebenso

einfach als allgeraein gelasst noch jetzt das alleinige

Gesetz fiir dièse Motoren repriisentirt.

Ira Anfaug der vierzigcr Jahre stellte Jacobi auf

AUerhochsten Befehl mit Erfolg eine nuterirdische Te-

legraphenleitung zwischen St. l'etersburg und Zarskqje

Selo her, obsclion vorher Steinheil es fiir unmôg-

lich erklart batte, galvanische Leitungen auf grôssere

Strecken unter der Erde fortzufiihren: zugleich con-

struirte er fiir den Gebiauch auf dieser Linie raehrere

neue Telegraphen - Apparate von liôchst sinnreicher

Einrichtung und rait sehr einfacher Manipulation, wel-

che zwar nie beschrieben worden sind, zura Theil aber

noch als Andenken an diesen schopferischcn Geist im

l)liysikalischen Cabinet der Akademie autbewahrt wer-

den. Von allen seinen Telegraphen-Apparaten besitzen

wir nur eine Beschreibnng seines ^Télégraphe électrique

naval», die ira Jahre 185C erschienen ist. Ebenso ist

mir keine Publication Jacobis iiber Minenziindung

bekannt geworden, obschon er sich uni dieselbe Zeit

rait der Verbessernng der von Baron SchiHing er-

fnndenen Fernziindung von INIinen durch den electri-

sclien Stroni bescbilftigti! und die hiebei gesamnielten

Erfahrungen zur Construction der ersten electrisch zu

entziindenden, unterseeischen Minen benntzte, welche

spilter in ausgedehnter Weise bei der Vertheidigung

Kronstadts wahrend des Krinikiieges zur Verwendung

karaen.

Anch an dièse rein jn-aMischen Arbeiten schloss

.lacolii liestandig wisseiiscliaftliche Studien an. sodass
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dieselbpii ebenfalls cler Entwickelung dev rciiieu Phy-

sik zii Statten karaen. Wir haben daliin zu rechnen

die Erfindung zunachst von Stroraregulatorcn mit fiUs-

sigen iind mit festen Lcitern, dann des Dralit-Volta-

gometers und des Quecksilber Voltagometers, Studieu

iiber magnéto - electrische Maschinen zur Erzeugung

eines electriscben Stromes durch Bewegung als Um-
kehr der electro-magnetisclien Motoren und Construc-

tion einer nenen selir wirksamen Mascliine dieser Art,

endlicli Untersueliungeii iil)er don liPitungswidcrstand

von Flussigkeiten und iiber Polarisation. Die letztern

aber fiihrten ibn im Jalire 1847 wieder zu einer prak-

tiscli sebr wiclitigen Ei'findung, nilmlicb der der so-

genannten Gegen- Batterie
, durcb welclic ov zu-

naclist l)ei schleclit isolirten Telegrapben-Leitungen,

trotz der Ablcitungen des Stromes die Moglichkeit

der Correspondi'u/ wieder berstellte. Spilter delinte

er deren Aawendung, zutblge einer Mittheilung an die

Pariser Akadeniie vom Jalire 1859, auch mit Erfolg

aufdieBeseitigung der selir stôrenden Ladungserschei-

luingen bei gut isolirten unterirdischen (resp. unter-

seeiselien) ïelcgrapbenleitungen nus, welelie Idée in

neuester Zeit eine liiiclist wiclitigc Yerwertliung in

Grossem lie! den tr;nisatl;intisehen Telegrapben-Lei-

tungen gefunden bat.

Die raannigfaebeii ])ral<tisc]ien Anwendungen. welcbe

Jacobi von den Wirkungen der stroinendcn Elcctri-

citat machte, mussten bei ilim notliwendig das Be-

diirfniss erwecken, die 8tarke des eleetrisehen Stro-

mes, von weleber dièse Wiiknngen abbângen, sowie

die sie bestimmenden (Jonstanten der erregenden Vol-

ta'schen Elenjente und der Leiter zu messen, sowobl

uni dii' Fortsiln-itte eigener Arbeiten qnantitativ ver-

folgen, als aucb diesell)en unmittelbar mit den von

anderen Forschcrn erzielten Resnltaten vergleiclien zu

kônnen. In der Tliat seben wir ilm denn aucb zu ver-

scbiedenen Zeiteii wiedei-juilt auf die Notliwendigkeit

liinweisen, die Stiirke dei' electriscben Strôme und die

Widerstande d(>r Leiter nacli allgemein verstandlicJien

Einbeiten zu messen: ganz besondors aber ist dies in

einer lilngeren, im -labre 1S57 im Bulletin unserer

Akademie crscbienenen Abbandlung gescheben. Es

war aber niclit seine Art, bei blossen Vorscbliigen es

bewenden zu lassen; er bat vielmehr selbst zu ihrer

Realisirung riistig Hand angelegt. Nacbdem er schon

im Jalire 1839 die genaue Proportionalitiit der cbe-

miscben und magnctiscben Galvanometei-, resp. der

electrolytiscben und electromagnetisclien Wirkung des

Stromes, innerhalb ziemlicb weiter Grenzen, durch

den Versucb nacbgewiesen batte, dann die schon er-

wiihnten Voltagometer zur Messung der Widerstande

erfunden, Metboden zur Bestimmung der Constanten

Voltaischer Ketten angegeben und endlicli sehr be-

deutende Feblerquellen des gewobnlichen chemischen

Voltameters mitWasserversetzung nachgewieseu hatte,

schlug er die electrolytische Zersetzung des Kupfer-

vitriols als einfaches einheitliciies Maass fiir die Stârke

des galvanischen Stromes voi- und liess einen passend

verpackten Kupferdralit von bestimmtem Widerstande

bei den Pliysikerii Europas mit der Bitte circulireu,

sich nach den ublichen Metboden Copieen gleichen

Widerstandes darnacli anzufertigen, um auf dièse Weise

cin gemeinsames Maass des Widei'standes der Leiter

zu gewinnen. Die bohe Bedeutung dièses Jacobi '-

schen Widei-stands-Etalons, das eine gaiiz willkiirliche

Einheit reprasentirte. tr.it erst recht deutlicli liervor,

als W. Weber in seinen Epoche machenden electro-

dynamisclien Maassbestimmungen auch die electriscben

Widerstandsinessungeu im Jabre 1852 auf absolûtes

Maass zuriickfiihrte und dann den Wertli des Jacobi-

schen Etalons nach dieser absoluten electromagneti-

seben Widerstandseinlieit bestimmte. Damit war alleu

Pliysikeni. welcbe Copieen des Jacobi'schen Etalons

besassen, die Môgliclikeit gegeben, ihre Widerstande

durch blosse relative Vergleiche unmittelbar in abso-

lutem Maasso ausdriicken zu konncn, obne die eigene

Ausftihrung einer mit grossen Schwierigkeiten undUm-
st^lndlichkeiten verbundenen absoluten Widerstands-

messung zu benothigen.

Weiin es so Jacobi in seinem speciellen Fâche nicht

entging, wie viel Zeit und Miihe durch den Mangel

an allgemein gebrauchteii und vcrstiludlicheu Maass-

Einlieiten darin unniitz vergeudet werde, so musste

seinem klaren und stets auf das Allgemeine gerichte-

ten Geiste bald nicht minder anffallen, dass auch die

Fundamente ailes Messens ûberhaupt und damit aller

exacter Foi'schung, namlich die Einbeiten fiir die Lan-

gen und Gewichte der wiinschenswerthen Bestimmt-

heit und Ûbereinstimmung in den verschiedenen Lân-

dern entbebrten.

Bei Gelegenheit der Welt-Ausstellung in Paris im

Jabre 18G7 naliiu Jacobi als Delegirter Russlands
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au (lem internat ionalen Comité Theil, welclies iiber die

Mittel zur Erzielung eiuer Einheit der Maasse, Ge-

wichte und der Miinzeu zu beratheu hatte. Als Prii-

sident der Commission fur die Einigung der Maasse

undGewichtc liât Jacob i, iu ilircm Namen, eiuen dc-

ren Studien resiimireudeu Bericht erstattet, welcher

mit eiuem Vorwort und Schluss auf Kosten unserer

Akademic im September 186S wieder abgedruckt wor-

deu ist. Dieser vortreffliche Eericht empfiehlt die all-

gemeiue Einfûhrung des raetrischcn Maass- und Ge-

wichtssystems in alleu Làudern , als das zur Zeit be-

reits am meisten verbreitcte und rationellste ]\Iaass-

system, uud weist in schlageuder AVeise aile die grossen

Vortlieile nacli, welche den uoch zuriicksteliendenLan-

dern aus der Anuahme des nietrischen Systems erwach-

sen werden.

Ob es nuu wirklich allein diesem Bericlite zuzu-

sclireiben sei, oder niclit, so konncn wir aufjeden Fall

constatiren, dass seither vicie europaisclion Staaten

das metrisclie Maasssystem angenommeu uud iiber-

haupt zur Zeit in Europa nur das in seiuer Isolirtlieit

sich gefallende England und sodann Russland dièses

Maasssystem uoch uicht eiugefuhrt haben. Moclitc doch

bald zuni Segen des Laudes, dem der Verstorbeue

seine Diensté geweiht uud an dessen AVolil und Wehe

er stets eineu so warraen Antlieil nahm, der Scliluss-

satz seines Bericlites in EriuUuug gelien, der wortlich

lautet: «On peut entin espérer que la Russie trouvera,

dans ses nombreuses relations internationales et dans

ses importantes transactions commerciales, un motif

suffisant pour ne plus maintenii- sou système actuel

des poids et mesures».

Fiir eiuen Vertreter der exacteu Wissenscliaft kann

es aber niclit geniigen , dass aile Staaten dasselbe

Maasssystem besitzeu, er luuss aucli verlangen, dass

dièses gemeinsame Maasssystem durch geuaue, dem

neuesten Staudpunkt der Wissenscliaft uud Teclinik

entsprecliende , allgemeiu zugiiugliche Urmaasse auf

eine sicliere Weise begriiudet sei. Dass dies von den

Prototypeu des metrisclien Systems in den Archiveu

zu Paris nicht gelte, musste Jacob i sofort erkenuen,

als er Gelegenlieit hatte, im Jalire 1867 als Mitglied

jenes Comités dièse Prototype zu besichtigen.

In Folge dessen machte Jacobi in der Sitzuug der

physico-mathematischen Classe unserer Akademie vom

8. April 1809, ankntipfeud an beziigliche Aussei'ung(>n

des internationalen statistischen Congresses und derin-

ternationalen geodàtisclien Conferenz, den Vorschlag, es

mOchte durch Vermittlung der Kaiserlicheu Regierung

bewirkt werden, dass eine intcrnatiouale Commission

sacliverstiindiger Delegirter uiedcrgesetzt werde,welche

die Anfertigung neuer metrischer Prototype entspre-

cheiul dem gegenwartigenStandpunkte derWissenschaft

uud Technik zu leiten batte. Dieser Vorschlag Jacobi's

gab den eutsclieidenden Anstoss zu der Reform der Pro-

totype des metrischen Maass- und Gewichtssystems, wel-

che, von eiuer internationalen Commission von Sach-

verstiuidigen im Jalire 1872 zu Paris gi'iindlich durch-

berathen, endlich in diesem Jalire durch eine zwi-

schen 1 7 europàischeu und amerikanischen Staaten ab-

geschlossene Convention eine feste und fiir den guten

Erfolg biirgende internationale Basis gewounen liât.

Weun die Nachwelt die Friichte dièses fiir die exacte

Wissenchaft wie fiir die Civilisation im AUgemeinen

Epoclie machendeu Werkes geniessen wird, so wird

sie sich gewiss auch dankbar des Mannes erinnern, der

das Meiste zur Inangriffnahme desselben beigetragen

bat.

"Wie Jacobi's scharfer, auf das Allgemeiiie gerich-

teter Verstand ilm in diesem Falle von seinen electri-

schen Arbeiten auf das ihm sonst ferner steheude Ge-

biet der Métrologie hinfiihrte. so beschriinkte sich auch

sein ertinderischer Geist nicht auschliesslich auf die

praktischen Anwendungen der Electricitat. So hat er

z. B. einen hôclist siunreichen Apparat zur Ti-enuung

und Messung von Fliissigkeiten verschiedeneu speci-

fischen Gewichtes als Controllapparat fiir Branntwein-

brennereien erfundeu und sehr schatzenswerthe Un-

tersuchungen iiber die Construction identischer Ariio-

meter angestellt.

Nach dem ich liiemit eine gedriiugte Ubersicht der

praktischeu und wissenschaftliclien Thiitigkeit des Da-

hingeschiedenen und der inuigen AVechselwirkung die-

ser beiderlei Geistesfunctiouen bei ihm gegeben habe,

soi es uiir uun vergônnt, seine vorziiglichsten wissen-

schaftlichen Leistuugeu noch etwas nalier ?u betrach-

ten und deren A'erdienst dadurch viclitig zu wiirdigen,

dass wir uns bei der Beurtheilung moglichst iu den

dainaligeu /ustand unsei'er beziigliclien wissonschaft-

licheu Erkcnntniss zuriickzuversetzeu sucheii.

Als Jacobi im Jahre 1835 seine erste gi'ossere

Sclirift iiber die Auweudung des Electromagnetismus
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auf die Bewegimg der Maschinen abfasste, waren al-

lerdings seit der Entdeckung der magnetischen Feru-

Wirkungen des electrisclien Stromes duroli Ocrsted,

dermagnetisirendenWirkungeiidesselbendurcliArago

und der electrodynamischeii Erscheinungen durch Am-
père bereits 15 Jalire verflossen. Wenii man indessen

bedenkt, dass damais die Verbreituiig neuer For-

scbiingsresultate eiiie vici langsamere als jetzt war, so

wird man es nicbt sebr auffailend fimleu, dass die Ge-

setze dieser neuen Wirkimgen des electriscben Stro-

mes selbst im Jalire 1835 iiiir tlieilweise ermittelt und

noch bei Weitem aiclit Gemeingut aller Facbgelelir-

ten geworden waren. Dass dies gescbehen konnte, da-

zu trug aber wesentlicb auch bei der gerade um dièse

Zeit heftiger entbraunte Kampf zwischen den Ver-

feclitern der Contacttlieorie und der chemisclien Tbeo-

rie iiber die Quelle des electriscben Stromcs, der aile

Physiker lebhaft bescbâftigte. Endlicli driingte sich

damais auf dem Gebiete des Galvanismus Entdeckung

auf Entdeckung, so dass an eine rubige und gi-iind-

liche Bearbeitung einzelner Gebiete kaum zu denken

war. Icb verwahue nur, dass im Jabre 1822 Seebeck
die thermoelectriscben Strome, und zwei Jabre spâter

Arago den Rotationsmagnetisnuis entdeckte, an dessen

Erklarung man sicli umsonst den Kopf zerbracb , da

die Grundlage dazu, die Kenntniss der inducirten Stro-

me, noch feblte. Dièse wurdeii von Faraday im Jabre

1831 entdeckt, und damit zugleich ein ganz neues Ge-

biet der Forscbung erôflFnet. Die Verwirrung, welche

in Folge dessen zu Anfang der dreissiger Jabre auf

dem Gebiete des Galvanismus entstanden war, wurde

noch dadurcb vermehrt, dass die Strome der Volta'-

schen Situlen, die thermoelectriscben Strome und die

Inductionsstrôme scheinbar ganz verscbiedene Wir-

kungsweisen zeigten, welche manche Forscber sogar

veranlassteu , ibnen verscbiedene Naturen beizulegen.

Und docb besass man damais bereits ein Gesetz, das

geeignet war, aile dièse scheinbaren Yerschiedenhei-

ten in cinfacher Weise zu erklaren und aile dièse Stro-

me damit auf ein und dieselbe Grundursache zuriick-

zufûhren. Denn schon im Jabre 1827 batte Ohm sein

beriihmtes Gesetz iiber die Abhiingigkeit dei' Strom-

stàrke von den electromotoriscben Kraften und dem

Widerstande der Leiter im Scbliessungskreis aufge-

stellt. Leider wurde dièses Gesetz von den meisten

Physikern lange Zeitbindurch nicht in geboriger Weise

gewiirdigt. Noch im Jabre 1839 bemerktPoggendorff
in seineii Annalen: «Gewiss wiirden wir mit mancher
ganz unhaltbaren Hypothèse in der Lehre vom Gal-

vanismus verschont geblieben sein, wenn die Urheber
derselben sich ein wenig mit den ebenso einfacben als

frucbtbaren Principien der Ohm'schen Théorie be-

kannt gemacht hiitten». Und ich kann sagen , dass,

selbst 25 Jahre nacb dem Erscheinen der beziiglichen

Ohm'schen Schrift, als ich anfing, Physik zu studi-

ren, noch in allen gewôbnlichen Lehrbûchern und Vor-

lesungen der Physik die dieser Théorie widerstreiten-

den Unterschiede von Quantitat und Intensitât der

electriscben Strome spuckten und die Anfanger ver-

wirrten.

Freilich waren zu Anfang der dreissiger Jahre auch

noch nicht aile Bedingungen zu einer ganz geuauen

Priifung des Ohm'schen Gesetzes gcgeben. Es be-

durfte dazu noch der erst im Jahre 1835 von Nervan-
der erfundeuen Tangentenboussole fur genauere Strom-

messung, der im Jahre darauf zuerst von Daniell an-

gegebenen constanten Voltaschen Ketten, sowie der

von Jacobi und Wheatstone im Jabre 1841 erfun-

deuen Rheostaten zur Einschaltung beliebig verànder-

licber Widerstande in den Stromkreis.

Bei einem solcben genevellen Zustande der Dinge

zur daipaligen Zeit, miissen wir es daher als ein gros-

ses Verdienst betrachten, wenn wir Jacobi gleicli von

seiner ersten Schrift an die Manifestationen des electri-

scben Stromes klar nnd olnie unnotbige Complication er-

fassen sehen; von Anfang an wendet er das Ohm'sche

Gesetz an, um sich bei allen seinen galvanischen Ar-

beiten stetsfort von dem quantitativen Zusammeuhang

der einzelnen Factoren deutliche Rechenschaft abzu-

legen; mehrfach zeigt er, wie die scheinbar verschie-

denen Wirkungen der Strome diverser Electricitâts-

quellen durch das Ohm'sche Gesetz eine ganz befrie-

digende Erklarung finden.

Dièse Bemiihungen an die Stelle vager Vorsteilun-

gen bestimmte Begriff'e, an die Stelle qualitativer Ver-

suche quantitative Messungen, an die Stelle endlicb

wiilstiger und umbestimrater Erklârungen des Zusam-

liangs der einzelnen Erscheinungen concrète, mathe-

matiscb formulirte Gesetze zu stellen, ziehen sich als

leitendes Princip durch aile seine wissenschaftlichen

Arbeiten bindurch.

Indem wir dies constatiren, werden wir die Unter-
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sucliungen iiber die Gesetze der Electromagnete, wel-

che Jacobi gemeiuschaftlicli mit Lenz unternahm,

nur als eine notliwendige Consequenz seiner vorange-

gangenen Bescliaftiguug mit electromagnetisclien Ma-

scliineu anselicu, wobei ihm der vollstilndige Maiigel an

Daten iiber die gesetzliche Abliiingigkeit der Kraft

der Magnete von den cinzehien bestimraenden Elemen-

ten sofort stOrend auffallen musste.

Demgemiiss sind auch die zwei Hauptaufgabeu, wel-

che sich Jacobi iind Lenz bei ilirer Untersuchung

gestellt baben, bcsonders auf die praktische Verwen-

dvmg der Electromagnete liingericbtet. Sie formulir-

ten dieselben so: 1) Es ist ein Eisenkern von be-

stimmten Dimensionen und eine bestimmte Zinkober-

flâche fiir eine erregende galvanische Batterie gege-

ben , wie ist die letztere zu constrniren nnd znsam-

menzusetzen, wie die Dicke des Drabtes und die An-

zabl der Windungen zu bestimmen, um das Maximum

des Magnetismus im Eisenkern zu erlialtenV 2) Wel-

cben Einfluss liaben unter sonst gleiclion Umstanden

die Dimensionen der Eisenkerne auf die Grosse des

Magnetismus? Die Untcrsucbungen , wek'lie die bei-

den Forscher zur Losung dieser Aufgabe anstellten,

kônnen im eigentlicben Sinne des Worts als muster-

giiltig bezeicbnet werdcn, und die Resultate derselben

repriisentiren, abgeselien von einigen Erganzungen und

kleinen Modiiicationen, welcbe durcli vervollkommnete

Instrumente und Metboden der seitlier fortgcscbritte-

nen Wissenscliaft bedingt wordon sind, nocb jetzt die

Hauptgesetze fiir die Electromagnete.

Den Forscbern , welcbe in neuerer Zeit sicli mit

dieser Frage bescbâftigt haben, standen bei iliren be-

ziiglichen Experimenten constante galvaniscbe Bat-

erien
,
gute Stroraregulatoren (lîlioostaten), vortreft"-

licbe Instrumente zur Messung (1er Stitrke der elec-

trischen Strôme, cndlich selir bequenK; Metboden zur

Bestimmung der Grosse des im Eisen entwickelten Mag-

netismus zu Gebote, und ibre Arbeit war daber eine

verbaltnissmàssig selir leicbte, gegeniiber derjenigen

von Jacobi und Lenz, denen wenigstens zu Anfang

ihrer Untersuchung aile dièse Mittel feblten. Die uu-

umgânglich uotbigen Instrumente nnd die Beobach-

tungsmetboden mussten sie sich formlicli erst sebaf-

fen, Schwierigkeiten , die nicht unmittelbar zu lieben

waren, wie z. B. die Inconstanz der galvanischen Bat-

terien, haben sie durcli sinnreiclie Anordnung ilirer

Versuche umgangen. Durcli die letztern gelangten sie

zunaclist zu folgenden Gesetzcn: 1) dass der durcb

galvanische Spiralen im Eisen erregte Magnetismus

der Starke der Strome proportional sei, 2) dass dieser

Magnetismus bei gleicben Striimen unabbiingig sei von

der Dicke und Form der Drâhte, ans welchen die Spi-

ralen bestehen, .3) dass bei gleicben Stromen die Weite

der Windungen gleichgtiltig sei, 4) dass die Totalwir-

kung sammtlicher einen Eisenkern umgebenden Win-

dungen gleich sei der Summe der Wirkungen der ein-

zelnen Windungen.

Nacb Ableitung dieser Gesetze konnten dann die

beiden Gelehrteu , unter Zuziehuug des Ohm'schen

Gesetzes, rein theoretisch die erste Hauptaufgabe lô-

sen. Es eigab sich so das iiberraschende und fiir die

Praxis hocbst wicbtige Ilesultat, dass bei einer gege-

benen Zinkoberiîache der Batterie und einer bestimra-

ten Gesammtdicke der Draht-Umwicklung der in ei-

nem gegebenen Eisenkern entwickelte Magnetismus

ein bestimmtes, leicht ans den einzelnen Daten zu be-

reclinendes Maximum erreiclit, so oft nur die Batterie

so angeoi'dnet ist, dass ibr Gesammtleitungswiderstand

dem Gesammtwiderstand dei- Drahtumwicklung des

Electromagneten gleich ist. Ist nur dièse letztere Be-

dingung erfiillt, so ist das ^Maximum immer dasselbe,

gleicliviel ob man diinne Di'alite und \ ielc klcine Ele-

mente , oder dicke Drilhte und wenige Elemente von

verhilltnissmiissig grosserer Obei'flâbe anwende; inner-

halb obiger Bedingungen kann alst» das Maximum auf

unendlicli viele Weise erreiclit wciden. Die beiden

Forscher iiaben zugleich gezeigt, dass in allen diesen

verschiedenen Fallen auch die Zinkconsumtion in der

Batterie immer dieselbe sei.

Ziu' Losung der zweiten Hauptaufgabe wurden mes-

sende Vei'suclie iiber die Magnetisirung verschieden

dicker uiul ungleicb langer Eisenstangen gemacht. Sie

ergaben,. dass unter iibrigens gleicben Umstanden der

Magnetismus niassiver Eisencylinder von gleichcr Lan-

ge ihren Durchmcssern einfach proportional sei und

dass der freie Magnetismus der EndHachen electro-

magnetiscli eri-egter Eisenstangen von gleichem Durch-

messer bei derselben Stromstilrke unabhangig von ihrer

Lange bloss dei- Anzahl der entweder auf der ganzen

Lange gleichmilssig vertheilten, oder bloss an den En-

den aufgehauften Windungen proportional ist. Dass auch

dièse Resultate, zusammcn mil den fiiiher schon ge-
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wonnenen , wonacli die Anzieliung zweier Electro-

magnete im directen Verliiiltniss zuru Quadrat der

Stromstarke steht, fiir die praktische Vei'wendung der

Electroiiiagnete von der grôssten Bedcutuug sind, be-

darf kaum der Erwalinung. Von nieJii' theoretischem

Interesse sind dann einige , an die vorigen* sich an-

schliessende Untci'sucliungcn der heiden Forsclier iiber

die Vertheilung des Magnetisinus in eh.'etroniagnetiscli

erregten Eisenstangen.

Dièse Gesetzc der Electromagnete liât, wie schon

friilier angedeutet, Jacobi iiiclit blos ziir Constiuction

vollkomnienerer Electroiuotoren benutzt, sondern die-

selben auch zur Anfstellung einer ebeii so allgemeinen

als einfachen Théorie der electroniagnetischcn

iMascIiinen verwerthet. Indem er niunlich znsamnien

mit den allgemeinen Principien der Meclianik die Ge-

setze der Electromagnete, der Magnetoinduetion und

das Olim'sflie Gesetz auf die electroraagnetischen Mo-
toren anwendete, gelangte ej- dazu, ganz allgemeine

Forineln fiir dii^ Kraft, Geschwindigkeit nnd Arbeit

derselbeu anfzustellen, die fiir aile jMascliinen dieser

Art gelten und fiir die V(!rscliiedenen Construetionen

derselben sicli blos durcli die Grosse einer bestimm-

ten Constante nntersclieiden. Aus diesen Foi'nieln dedu-

eirte Jaeobi die Jîedingungen, untcr welchen die Ar-

beit der Maschine, wie auch deren Ijestandtlieilc. die

Kraft und die Geschwindigkeit, ihr Maximum errei-

chen. Dabei ergaben sich folgende hochst intéressante

und wichtige Kesultate. Um das Maximum der Arbeit

eines Electromotors zu erhalteu, muss die Sumiue al-

ler Widerstandskriifte dem 4'"" Theil der Summe der

Anziehungskrafte der Electromagnete im lîuhezustande

gl(>ich si?in. Dass dies Maximum tUn- Arbeitslei>^tung

bei der in Bewegung gesetzten Maschine erreicht sei,

ist leicht daran zu erkenuen, dass alsdann die mit

Beginn der Bewegung sofort sicii verminderndc Stiirke

des electrischen Stiomes gleicli der Ilàlfte derjcnigen

Stârke gewonbm ist, welche die galvanische Batterie

im Euhezustaïul der Maschine zeigte.

Das Maximum der Arbeit selbst ist im Ûbrigen

dem Quadrat der Summe aller electromotorischen

Krafte in der galvauischen Batterie direct und der

Summe aller Leitungswiderstiinde umgekehrt propor-

tional. Hieraus folgt, dass die Maximal -Arbeit der

electromagnetisclien Maschinen im Allgemeinen un-

.venindert ideibt, so lange lun- die treibenden Krafte

Tome XXI.

und der gesammte Ijeitungswiderstand dieselben blei-

ben, und dass also die specielle Anordnung der Tlieile

der Masciiine, die Zabi der Drahtwindungen auf den

Electromagneten, ihre Combination etc., oline Eintluss

auf die Arbeit sind. Eiu Unterschied der Arbeit bei

vcrschiedenen Construetionen kann daher hochstens

durch die Verschiedenheit der erwJihnten Constante,

welche die (irosse der hemmeuden Induction bedingt,

verursacht werden. Dagegen zeigen die Ausdriicke

fiir die Kraft und Geschwindigkeit der Maschine, die

fiir die Maximal- Arb(>it gelten, dass z. B. die Kraft

proportional dem Quadrat der Windungszabl auf den

Spulen der Electronuignete zu-, und die Geschwindig-

keit umgekehrt jn-oportional demselben (^),uadrat ab-

nimmt. Man kann somit durch Vermelirung der An-
zahl dei' Draiitwiiulungen , wenn nur dabei der Ge-

sammt-Leitungs-Widerstand unveràndert bleibt, also

z. B. dei- Draht dicker genommen wird, die Kraft der

Maschine steigern, verliert aber anderseits ehensoviel

an Geschwindigkeit. So gilt denn fiir die electronuig-

netischen Maschinen ganz dasselbe Gesetz wie fiir aile

iibrigen Kraftmaschinen : AVas man auf der einen Seite

au Kraft gewinnt, verliert man anderseits an Geschwin-

digkeit, so dass die Arbeit constant bleibt und nur ihre

Art veriindert wird. Es ist das grosse Vcrdienst Jaco-
i)i's, durch seine Théorie der electromagnetischen Ma-
scliinen ein fur aile Maie, klar und deutlich, naclige-

wiesen zu iuil)en, dass sie denselben Gesetzen wie aile

iibrigen Maschinen unterliegen und' damit einc Reihe

piiantastischer Vorstellungeu und abenteuerlichei- Hotf-

nungen beseitigt zu haben. welche sich an dièse neue Art

von Maschinen angekiammert liatten. Alh'in Jaeobi

ist nocii einen Sclii itt weiter gegangen. Aus seinea Ver-

suchen im Gn-ssen im Jahre 1839 erkannte ei', dass

die bewegende Kraft seiuer electroraagnetischen JNIa-

scliine gegeniiber derjenigeu bereits bekauntei-, auf

aiidere Krafte sich stiitzender Motoren, insbesondcre

der Dampfmaschinen. viel zu hoch zu stehen komme,
um gegeniibei- diesen au eine praktische Verwendung

derselben denken zu konnen; die vom ihm aufgestell-

ten Gesetze dieser Maschinen zeigten aber weiter, dass

eine Vergrosserung der Jjeistuugsfahigkeit seiner Ma-
sciiine durcii blosse Vc>rilnderang<>n ilu'i'r Dimensionen

und der Anordnung ilirer Theile nicht zu erwarten sei

und dass auch bei anderen Construetionen eine be-

triichtlich grossei'e Leistung der electromagnetischen

18
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Maschinen nur raôglich wâre, wenn es gelânge, ent-

weder die electromotorischen Krafte der galvanisclien

Batterien bedeutend zu steigeni, oder dann die beson-

ders von der Coërcitivkraft der verwendeteuEisenmas-

sen abhàngende Constante, die die Grosse der hemmen-

den Induction bedingt, wesentlicli zu verkleinern.

Da Jacob i mit seinem gewolinten Scharfblick er-

kannte, dass weder das eine nocli das andere von der

nàchsten Zukunft zu erwarten sei, so hat er ohne

Widerstreben vor den unbeugsamen Gesetzen der Wis-

senschaft uud den Resultaten seiner Expérimente die

im Anfang seiner beziiglichen Untersuchungen sclbst

gehegten sanguinischen Hoffnungen aufgegeben und

mit dem Jahre 1840 aile weiteren Versuche in dieser

Richtung abgesclilossen. Wie gut unser Freund daran

gethan hat, geht wohl am besten daraus liervor, dass

bei den vorziiglichsten electromagnetischen Maschinen,

die man seither construirt hat, dieselbe Kraftleistung

immer noch 12 Maie mehr kostet, als bei einer guten

Dampfmaschine. Eine kurze Zeit freilicli schien es,

als ob Jacobi Unrecht haben sollte. Im Jahre 1850,

als er eben seine ausfiihrliche Abhaudlung iiber die

Théorie der electromagnetischen Maschinen drucken

liess, kam nach Europa die Nachricht, Professer Page

in Washington habe eine solche Maschine construirt,

bei welcher die Pferdekraft weniger koste , als bei

der besten Dampfmaschine. In Folge dieseiV Nachricht

raachte Jacobi zu dem Satze seiner Abhandlung :« dass

man in keinem Falle dahin gelangen werde, von einem

Pfunde Zink einen grosseren Nutzeffect zu erzielen,

indem man bloss, wie es vorgeschlagen worden sei, die

Dimensionen der Maschine desselben Systems vergrôs-

sere» die Anmerkung: «Dièse Nachricht hiittc uns die

Zeilen, die wir soeben geschriebon haben, uuterdriicken

lassen konnen». Es ist iudessen gut, das sie stehen

geblieben sind, denn es ergab sich spiiter, dass jene

Angabe auf irrigen Schliissen beruht hatte und dass

in Wirklichkeit eine clectromagnetische Pferdekraft

bei der Page'scheuMascliine 24 Maie mchr gekostet

hatte als eine Dampfpferdekraft.

"Wir konnen nicht unerwilhnt lassen, dass Jacobi

am Schlusse seiner beriihmten Abhandlung auch be-

reits auf die eigentliiimliche L'bercinstimmung des Aus-

drucks fiir die Maximal-Arbeit der electromagneti-

schen Maschine mit dem Ausdruck der nacli dem

Joule- Lcnz'schen Gesetz dabei vom Strom in dem

Gesammt-Schliessungskreis entwickelten Wârme hin-

weist. Die richtige Deutuug dieser Ubereinstimmung

war ihm nicht moglich, weil damais die neuere raecha-

nische Warmetheorie erst im Entstehen begriffen wai",

welche iiberall die Aequivalenz von AVarme und mecha-

nischer Arbeit nachgewieseu hat.

Sollten mm die Gesetze, welche so Jacobi allein

oder gemeinsam mit Anderen entdeckt hatte, prak-

tische oder wissenschaftliche Verwerthungen erfahren

konnen, so war es nôthig. Instrumente und Methoden

zu schaffen, um aile bestimmenden Factoren in diesen

Gesetzen, also besonders die Starke der electrischen

Strome, die electromoterischen Krafte der galvani-

sclien Batterien und die Widerstande der Leiter nach

allgemeinen verstândlichen Einheiten sicher und be-

quem messen zu konnen.

Auch in dieser Richtung verdankt die Physik Ja-

cobi eine Reihe vorziiglicher Leistungen.

i Schon im Jahre 1839 hat er durch Vergleich der

Angaben einer Nervander'schen Tangentenboussole,

einer (electromagnetischen Wage und eines Wasser-

zersetzungsapparates , resp. Voltameters, die er ge-

meinsam in den Schliessuugskreis einer galvanischen

Batterie einschaltetc, nachge-wiesen, dass innerhalb

sehr weiter Grenzen der Starke des electrischen Stro-

mes die "Wirkungsgrôssen des letzteren in diesen ver-

schiedenen Apparaten einander sehr nahe proportional

seien, oder dass, mit anderen Worten, die magneti-

schen und chemischen Effecte des Stromes, weil pro-

portional, ohne Unterschied zur Messung der Starke

dièses Stroms benutzt werden konnen. Es geniige also

hiernach, auch bei irgend einer Stromstiirke ein mag-

netisches Galvanometer mit einem chemischen zu ver-

gleichen, uni nachher beliebig die Messungen von

Stromstarken mit dem einen oder anderen dieser In-

strumente nach der magnetischen oder chemischen

Einlieit ausdriickeu zu konnen. Da nun das in einer

bestimmten Zeit durch die Electrolyse des Wassers

in einem Voltameter entwickelte Knallgasvolumen eine

unmittelbar und allgemcin verstiindliche Grosse sei,

wiihrend die Angaben der magnetischen Galvanometer

gewisse nicht so leicht bestimmbare Constanten invol-

viren, so schlug Jacobi damais schon, und spater noch

eindringlicher, vor, die letzteren namentlich fiir prak-

tische Zwecke gewissermassen nach den ersten zu gra-

duiren, resp. des unmittelbaren "N'erstandnisses halber.
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(lie Messungen der Stromintensitàten mit den beque-

meren raagnetischen Galvanometern uach chemischen

Einheiten auszudriicken. Zu dem Ende war es also

notliwendig, die electrocliemische Eiabeit der Strom-

stàrke ein fur aile Maie mit der,electroraagnetischen

durcli eine Fundamentaluntersucliung zu vergleichen,

was allerdings W. AVeber bereits im Jabre 1840 aus-

gefiibrt batte. Indessen scbien es sebr wiiuschensvverttb,

dièse Vergleieliung nach vorangegangenem genauerem

Studium der beiderlei Galvanometer auf s Neue und

wo môglicli mit grosserei* Sicberbeit zu wiederholen.

Jacobi begann mit sorgfàltigeu Untersucbungen des

chemischen Galvanometers und fand bald , dass die

gewôlinlieben Voltameter mit Wasserzersetzung mit

einer sehr bedeutenden Feblerquelle behaftet seien,

indem ein Tbeil des darin cntwickelten Knallgases von

selbst resorbirt werde. Es ist dies jedenfalls dem Auf-

treten eines Theils des Sauerstoffs in der Form des

Ozons beizumessen, und da die Bildung des Ozons bel

der Electrolyse wold vermindert, abor, wie es scheint,

nicht ganz beseitigt werden kann, so bleibt in Folge

seiner secundâren Wirkungen das Voltameter mit Was
serzersetzung bis auf die lieutige Zeit ein etwas ver-

dâchtiges Instrument. Dass Jacobi in Folge dessen

vorschlug, statt der Wasserzersetzung die Electrolyse

einer wasserigen Lôsung von Kupfervitriol zu benutzen

und dann aus der abgeschiedenen Gewichtsmenge des

Kupfers nach dem electrolytiscben Gesetze auf die

aquivalente Wasserzersetzung zu schliessen und so die

Stromstilrke nach der iiblichen chemischen Einheit aus-

zudiicken, war ein um so glûcklicherer Gedanke, als

bel diesem Voltameter zugleich die so stôrende Po-

larisation fast ganz wcgfallt. Auch dièses Voltameter

gab indessen bei den damit angestellten Versuchen

nicht ganz constante Resultate , und Jacobi schlug

daher spâter vor, statt des Kupfervitriols eine wàsse-

rige Losung von salpetersaurem Silberoxyd zu

nehmen, dessen Electrolyse nach Buff's schonen Un-

tersucbungen eine grossere Regelmàssigkeit darbiete.

Ebenso aufmerksam verfolgte Jacobi anderseits

die VervoUkommnung der electromagnetischen Galva-

nometer, wobei er selbst melirere neue Formen der-

selben fur specielle Zwecke angab und ausfilliren liess.

Schliesslich blieb er, als dem geeignetsten Instrument

fur die beabsicbtigte Fundaraentaluntersuchung , bei

der sogenannten Gaugain'schen Tangentenbous-

sole, deren von Bravais entwickelte Théorie er rec-

tificirte luid vervollstândigte , stehen und liess selbst

ein Instrument dieser Art construiren, das aber nicht

nach Wunsch ausfiel und so den Beginn der Untersu-

chung verzôgerte.

In den letzten Lebensjahren kara indessen Jacobi
wieder darauf zuriick und wiinschte , mit mir gemein-

sam dièse Lieblingsidee doch noch zur Ausfiihrung zu

bringen. Eine vortreffliche Tangentenboussole nach

dem System von Gaugain wurde angefertigt, allein

der Beginn der Untersucbung wurde durch die Krank-

heit und den friihzeitigen Tod Jacobi's verhindert.

Wenn man in der einen oder anderen Weise die

Starke des electrischen Stromes nach einem allge-^

mein verstàndlicben Maasse béstimmen kann, so ist

es zur vollstândigen Losung galvanischer Problème

nur noch nôthig, ebenso entweder electromotorische

Krâfte oder Widerstilnde nach einer absoluten Ein-

heit zu messen, um dann vermittelst des Ohm'schen

Gesetzes, das dièse 3 Elemente verbindet, auch das

fehlende dritte berechnen und ebenso in einer be-

stimmten Maasseinheit ausdriicken zu konnen. Es ist

nun in der That môglich, in einigen speciellen Fâllen,

den Widerstand eines bestiraraten Leiters nach einem

allgemein verstàndlicben absoluten Maasse zu messen.

Ist dies geschehen, so kann mit Hiilfe dièses bestimm-

ten Leiters und durch Messung von Stromstârken nach

absolutem Maasse, ebenso auch jede electromotorische

Kraft in einer bestimmten, allgemein verstàndlicben

Einheit ausgedriickt werden. Indessen ist die ge-

naue Bestimmuug eines Widerstandes nach absolutem

Maasse eine so complicirte Opération, dass sie nur

unter ganz besonders gûnstigeu Umstanden mit Erfolg

ausgefubrt werden kann und daher die Bestimmung

der beiden ùbrigen Factoren des Ohm'schen Gesetzes

nach absolutem Maasse nur in sehr seltenen Fâllen

môglich ware, wenn nicht Jacobi durch seine bereits

erwâhnte Initiative aile Physiker in den Stand gesetzt

hàtte, genaue Copien seines Widerstands- Etalons zu

besitzen. Nachdem niimlich zuerst W. Weber und

nach ihm Andere die Widerstâude gewisser Leiter in

absolutem electromagnetiscbem Maasse bestimmt hat-

ten, war es nur, wie dies ebenfalls W^. Weber zuerst

ausfijbrte, nothig, diesen Widerstand mit dem des

Jacobi'schen Etalons zu vergleichen, um es den iibri-

gen Physikern zu ermoglichen, ohne eigene Ausfûh-
18*
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rung ciner absoluten Widerstandsmessiing, ilocli Wi-

(lorstiinde uiul damit aucli electromolorisclir Kriiftc

in absolutein Maasc ausdriickcu zii kôniien.

Hierbei ist stets die sicliere Vergleichuug von Wi-

derstàiiden eine Hauptbedingiuig, und da ist es wieder

Jacobi, der durch die Erfindung der Ilhoostatcn

oder Volt agoni oter und durch doron stcte Vcrbos-

serung die nothwendige Grundiago dazu goschaffcn liât. :

Im Jalirc 1841 bcschrieb Jacobi zuiirst solche

lustrumentc mit fliissigem und festera Lcitungswider-

stande, uutcr dem Naraeu: Regulatoren, da er dicsel-

ben zuerst zur lîegulirung der Stromesstarke in dem

Schliessungsbogen einer galvanischen Batterie be-

nutzte. Auch das im folgenden Jabre construirtc uud
i

publicirte sogenanute verbesserte Voltagomctci- litt

aber nocli an dem Ubelstande, dass dabei wie bei allen

anderen damais bekanntcn Instrumenten dicser Art

der unvollkoramene Contact fester Leiter eiue sehr

stôrendo Variabilitat des Leituugswiderstandes be-

dingte. lu seinem Quecksilber-Voltagomctcr vom

Jabre 1848 bat Jacobi zuerst bei den Rbeostàten den

viel sicherern Quecksilber-Contact in sinnreicherWeise

eingefiilirt und dann auch mit diesem Instrumente eine

bis 'iorthin ungewohnte Genauigkeit der clectrischen

Widerstaudsmessungen erzielt. Mit Hiilfe diescr Rbeo-

stàten wics er z. B. nach, dass eine grosse Zabi von

Widerstands-Etalons verschiedener Grosse, welchc im

Jabre 1848 von ibm sorgfaltig verificirt worden wa-

ren, noch Im Jabre 1858, obschon sie in der Zwischen-

zeit vielfiiltig benutzt worden waren, innerlialb der

sehr' kleiueu Beobachtungsfebler — niimlich bis auf

ungefâhr y,(,ooo ^^^s ganzen Wertbs — noch dieselben

absoluten Widerstiinde besassen. Auch bei diesem so-

genannten Quecksilber-Agometer bestaud aber immer

noch der belicbig zu vermehrende oder zu vermiu-

dernde Widerstand aus einem festen Leiter von zu

variirender Lange— einem Platindraht. Seit indessen

W. Siemens, von der Idée ausgehend, dass das nicbt

unscbwer chemisch rein licrzustellende Quecksilber,

bei derselben Temperatur, iiberall uud immer wieder

denselben spccifisclien Leitungswidcrstand zeigcn wer-

de, vorgesclilagen liât, als Eiiilieit des Widerstaiulcs

eine Quecksilbersaule von 1 Meter Lange und 1 Qua-

drat-Milliraeter Querscbnitt bei 0° zu wablcn, bemuhte

sich Jacobi, einen Rbeostàten berzustcUen , bei wel-

chem in den wcsentliclien Theilen keine festen Leiter,

sondeni nur Quecksilber zur Anwenduug kamen und

insbesoudere dnr contiuuirlicli zu andeiudc Wider-

stand nur aus einer Quecksilbersaule von variabler

Liliigc gebildet wurde. Ein solches Agometer bat er

denn auch in der That mit Erfolg nocli in seinen letz-

ten Lebensjahren erfunden und ausfiihren lassen. Diè-

ses noue Instrument, ein Quecksilber-Voltagometer

iui eigentlichen Sinne des Wortes, betindet sich im

pliysikalischeu Cabinet der Académie und harrt nur

nocli der naberen Priifung, uin der wissenscbaftliclien

Wclt als letztes Geistesproduct des Daliingescbiedenen

bekannt gemacht zu werden.

So verdankt denn die Physik auf dem Gebiete des

Galvanismus Moritz Hermann von Jacobi eine

Reibe ausgezeichneter Leistungen, welche ebenso wohl

von seinem klaren Verstande in Erfassung der ricliti-

gen Verhaltnisse und seinem universellen Geiste, als

von seiner reichen Erfindungsgabe Zeugniss ablegen.

Wir wissen, dass an Jacobi mehr als ein Mal in sei-

nem Leben die Versuchung herangetreten ist, dièses

sein Erfindungstalent im Dienste der Technik in un-

mittelbar reiich lohnender Weise zu verwerthen. Er

ist aber der Wissenscliaft treu geblieben und sie wird,

neben den vielen Auszeichnungen, die ilim dafiir schon

im Leben zu Theil geworden sind, dankbar seinen

Namen den spatesten Geschlecbtern iibcrliefern.
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Pubblicazioni del reale osservatorio di Brera in Milano:

.,Ys IV. Sulle variazioni periodiche e non periodiche délia

temperatura nel clima di Milano. Memoria di Gio-

vanni Celoria. Pisa 1875. 4.

JYs V. Osservazioni astronomiche diverse fatte nella spe-

cola di Milano da Guglielmo Tempel (1871 — 1874).

Pisa 1874. 4.

M VIII. liesocouto délie operazioni fatte a Milano nel

1870 in corrispondenza cogli astronomi délia commis-

sione geodetica svizzera per determinare la diftérenza

di longitudine dell' osservatorio di Brera coU' osser-

vatorio di Neiichatel e colla stazione trigonometrica

del Sempione per G. V. Schiaparelli et G. Celoria.

Pisa 1875. 4.

As IX. Le sfere omocentriche di Eudosso, di Calippo e

di Aristotele. Pi.sa 1875. 4.

J\s X. Suir eclissi solare totale del Giugno 1239. Me-
moria di G. Celoria. 1875.

Astronomische Beobachtungen auf der grosshcrzogl. Stern-

warte zu Mannheim, angestelit und herausg. von Dr.

E. Schônfeld. Zweite Abthl. Beobachtungen u. Stern-

haufen. Carlsruhe 1875. 8.

Astronomical and raagnetical and meteorological obser-

vations made at the royal observatory Greenwich, in

the year 1872. London 1874. 4.

The Cape catalogus of 1159 stars deduced from obser-

vations at the Royal observatory. Cape of Good Hope
1837 to 1861 reduced to the epoch 1S60 under the

superintendence of E. J. Stone. Cape Town 1873. 8.

Jahresbericht am IG. Mai 1875 dem Comité der Nicolai-

Hauptsternwarte abgestattet vom Director der Stern-

warte. St. Petersburg 1875. 8.

Miller- Hauenfels. Albert R. V. Die Gesetze der Ko-
nieten abgeleitet aus dem Gravitations-Gesetze. Graz
1875. 8.

Almauaque nâutico para 1876 calculado de ôrden de la

superioridad en el Observatorio de Marina de la ciu-

dad de San Fernando. Barcelona 1875.

Berliner astronomisches Jahrbuch fur 1877. Herausg. von

der kônigl. Sternwarte zu Berlin unter Rédaction von

W. Foerster und F. Tietjen. Berlin 1875. 8.

The American Ephemeris and Nautical Almanac for the

year 1877. Washington 1874. 8.

Publication des kônigl. Preuss. geodàtischen Instituts.

Astronomisch - geodittische Arbeiten in den Jahren

1873 und 1874. Berlin 1875. 4.

Plantaraour et Hirsch. Détermination télégraphique de

la différence de longitude entre la station astrono-

mique du Simplon et les observatoires de Milan et

de Neuchàtel. Genève— Baie — Lyon 1875. 4.

Comptes -rendus des séances de la quatrième conférence

géodésique internationale pour la mesure des degrés

en Europe réunie à Dresde du 23 au 28 sept. 1874.

Berlin 1875. 4.

Annales de la Société Linnéenue de Lyon. T. XVII. XX.
XXL Lyon 1869. 74. 75. 8.

Atti délia Società Italiana di scienze naturali. Volume
XVII fasc. 1— 3. Milano 1874—75. 8.

Memorie délia Società Italiana di scienze naturali. Tomo
m J\l 1. Milano 1873. 4.

Annali del Museo civico di Storia naturale di Genova

pubblicati per cura di Giacomo Doria. Vol. VI. Genova

1874. 8.

Abhandlungen herausgegeben vom naturwissenschaftlichen

Vereine zu Bremen. 4. Bd. 2. 3. Heft. Bremen 1874—
1875. 8.

Beilage .?V;; 4. Tabellen ûber den Flâcheninhalt des Bre-

mischen Staats etc. Bremen 1874. 4.

Abhandlungen aus dem Gebiete der Naturwissenschaften,

herausgegeben von dem Xaturwissenschaftlichen Ver-

ein in Hamburg. V. Bd. 4. Abth. VI. Bd. 1. Abthl.

Hamburg 1873. 4.

Verhandliingen des Vereins fur naturwissenschaftliche Un-

terhaltung zu Hamburg 1871— 74. Hamburg 1875. 8.

Jenaische Zeitschrift filr Naturwissenschaft. Neunter Bd.

Neue Folge. Zweiter Bd. Heft IL III. Jena 1875. 8.

Verhandlungen der k. k. zoologisch-botanischen Gesell-

schaft zu Wien. Jahrg. 1874. XXIV. Bd. Wien 1874. 8.
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Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellscbaft in

Zurich. XVIII. Jahrg. Heft 1-4. Zurich 1873. 8.

Naturgeschichtliche Beitràge zur Keuntniss der Umgebun-

gen von Chur. Chur 1874. 8.

Mémoires de la Société royale des sciences de Liège.

Deuxième série. T. IV. Bruxelles 1874. 8.

Natuurkundigc Verhandelingeu der Hollaudscbe Maat-

schappij der Wetenschappen. S''" Verz. Deel II. .N° 3. 4.

Haarlem 1874. 4.

Archives néerlandaises des sciences exactes et naturelles,

publiées par la Société hollandaise des sciences à

Harlem. T. IX livr. 4. 5. La Haye 1874. 8.

Correspondenzblatt des Naturforscher-Vereins zu liiga.

21. Jahrgang. Riga 1875. 8.

Natuurkundig ïijdscbrift voor Nederlandsch - Indiè, uit-

gegeven door de Koninklijke natuurkundige Vereeni-

gung in Nedeilaudsch-Indië. l>eel XXXIII, zevende

Série. Deel III. Batavia, 's Gravenhage 1873. 8.

Proceedings and transactions of the Nova Scotian Institut

of natural science of Halifax, Nova Scotia. Vol. III.

1873-74, part IV. Halifax 1874. 8.

The transactions of the Acadertiy of science of St. Lnuis.

Vol. III A?: 2. St. Louis 1875. 8.

Bulletin of the Buffalo Society of natural sciences. Vol. II

.^:» 1—3. Buftalo 1874.

Proceedings of the Califoruia Academy of natural sciences.

Volume III. 1863—67. San Francisco 1868. 8.^

La uaturaleza. T. II. Entrega numéro 12. 19-43. T. III

.^^ 1—5. Mexico 1874. 4.

Bertin, Emile'. Notes on waves and rolliug. Repriuted

from Naval Science. July ls73— Oct. 1874. 8.

Lorin, M. Nouveau mode de préparation de l'acide for-

roique très concentré, au moyen de l'acide oxalique

déshydraté et d'un alcool polyatomique.

Orsoui, Francisco. I microfiti ed i microzoi délia chimica

organica, ovvero alcuni studii sulle fermentazioni e

sui protorganismi chc le ingenerano. Noto 1875. 4.

Daily bulletin of weather-reports, signal service United

States army — for the months of October, November,

December 1872 - for the month of January 1873.

Washington 1873—75. 4.

Reuter, F. Observations météorologiques faites à Luxem-

bourg. Vol. II. Luxembourg 1874.

Results of meteorological observations madc at the Rad-

clififc Observatory. Oxford in the year 1872. Oxford

1875. 8.

Bericht des hydrotechnischen Comités iibei' die Wasser-

abnahme in den Quellen, Fliissen und Strimien. Wien

1875. 8.

Trafford, F. W. C. Amphiorama ou la vue du monde. 2"

notice. La marée dans le bassin de Spitzberg et le

flot qui contourne la tête du Groenland, aussi l'arri-

vée de la lumière au pôle pour la première fois ob-

servé et décrit par—. Zurich 1875. 8.

Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt. Jahrg. 1874

XXIV. Bd. .^;; 4. XXI. Bd. .M: 1. Wien. 8.

Verhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt. 1874

Âl 16—18. 1875 M: 1. Wien. 8.

Annales de la Société géologique de Belgique. T. I. 1874.

Berlin — Liège - Paris 1874—75. 8.

Memoirs of the geological survey of Iiidia. Vol. X, part 2.

Vol. XI, part 1. Calcutta 1873— 74. 8.

Palaeontologia ludica. Fauna of the indian Huviatile de-

posits. Vol. I. 1. Ser. X. 1. Rhinoceios deccanensis,

by K. B. Foote. Calcutta 1874. 4.

Records of the geological survey of India. Vol. VII, part

1—4. 1874. Calcutta 1874. 8.

Département of the iuterior. Catalogue of the publications

of the United States geological survey of the terri-

tories. F. V. Ilayden. Washington 1874. 8.

Mittheilungen ans dem Jahrbuche der k. ungar. geologi-

schen Austalt. III. Bd. I. II. Heft. Budapest 1874. 8.

A Magyar kir. foldtani intézet évkônyve III kotet 1 ftizet.

IV kôtet 1 fiizet. Test 1874—75. 8.

Department of the Interior. Report of the United States

geological survey of the territories. F. V. Hayden.

Vol. VI. Washington 1874. 4.

Miscellaneous Publications .Vi 1.

List of élévations priucipally in that portion of the Uni-

ted States West of the Mississippi liver. Third édi-

tion. Collected and arranged by Henry Gannett. Wa-

shington 1875. 8.

,\» 3. Birds of the northwest. A handbook of

the Ornithology of the région domined by the Mis-

souri river and its tributaries by Elliot Coues. Wa-

shington 1874. 8.

Broadhead, Garland (,'. Report of the geological survey

of the State of Missouri iiicluding field work of 1873

— 1874 with 91 illustrations and an Atlas. Jefferson

City 1874.

Winchell, N. H. and Peckham, S. F. The geological and

natural history survey of Minnesota. The second an-

nual report. For the year 1873. Saint Paul 1874. 8.

Engineer Department, United States army. An essay con-

cerning important physical features exhibited in the

valley of the Minnesota river and upou their signi-

fication by G. K. Warren. Washington 1874.

Beilby, ,1. Wood. Reasons suggestive of mining on phy-

sical principles for gold and coal. A Review of the

assumptions of Geologists. Melbourne ls75. 8.

Scacchi, Arcangelo. Contribuzioui mineralogiche per ser-

vire alla storia dell' incendio Vesnviano del mese di

Aprile 1872 Memoria. Parte seconda. Napohl874. 4.

Perrey, Alexis. Note sur les tremblements de terre en

1871, avec suppléments pour les années antérieures

de 1843 à 1870. 8.

Paru le 16 février 1876.
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Verdient dasKarischeMeerdieVergleichung mit einem

Eiskeiler? VonK.Lv.Baer. (Lu le 10 février 1876.)

(Ans einem Bricfe an G. von Ilclmersen)

Wieder einmal lèse ich in .T\» 2 des «Auslanfles» von

diesem Jahre (pag. 27), dass meine Verglcichung des

Karisclien Meeres mit einem Eiskeller so genommon

wird, als oh ich beliauptet li;itt(>, das Karische Meer

konne gar niclit zu ycliiffe befaliren werden. Àlinliche

Àusserungen sind rair melirmals vorgekommen. Sie

gingen, wenn icii niclit irre, von Bremen ans, aher es

scheint niclit, dass einer der Repetcnten sicli die ]\liihe

gegeben liât, die betrcffeiide Stellc anfzusuclieii. So

ware es denn môglicli, dass'dieser Ausdrnck in das

Biich: «Gefliigelte Worte» von G. Biiclimann iiber-

geht, oline dasf5 inaii nacliweisen kann,\vo er vorkomint.

Bei der nenesten i]rwalinnng wird sogar dieser Ans-

druck als altei- TiTtlinm bezeiclinet.

Kann iclr wohl die Ansiclit geliabt oder die Be-

hauptung aufgestellt liaben, dass das Karische Meer

nicht schift'bar ist? Ich halie doch in nieinem ersten

Aufsatze iiher den hôliern Norden (Bullelin de VAcad.

des se. de St.-Pétershourg, tome II, M 9, 10, 11)*), in

wolchem ich von den letzten Besuchen von Nowaja-

Semlja spreche, znerst bekannt gemacht, dass die alte

Sage von einem WalrossfangerLoschkin, derNowaja-

Semlja vollstandig nmsegelt liabe, dadnrch zur Ge-

wissheit erhoben ist, dass Pachtussow ein von ihm

errichtetes Krenz an der Ostkiiste der Siidinsel auf-

gefunden hat. Ich habe in demselben Aufsatze zuerst

*) Die Karte zu diesem Aufsatze ist von deni Steucrmann

Zivfo\kn gezeichnet, theils nach den fruheren Vermessungen des

jetzigen Admirais Lûtke au der Westkiiste, tlieils nacli der Auf-

nahme von Pachtussovc und den Schâtzungen einiger Walross-

fânger. Das Nordende der Insel erscheint hier zu sehr verkiirzt,

wenn man die Karte mit derjenigen vergleicht, die Petermann
nach der Aufnahme der Norweger gezeichnet hat (Peterm. Mit-

theil. Tf. l'J. 1872), aber die Verkurznng niihert sich der Wahrheit

doch mehr als die Verlângerung bis 75° ôstlich von Veuedig auf den

Karten, die man nach den Angabcn der Hollander gemacht hat.

Dass auf jeuer Karte von Ziwolka ostlich von Nowaja-Semlja eine

grosse Insel abgebiklet wird, beruht wahrscheinlich darauf, dass der

Walrossfânger Issakow zu weit von der Kiiste sich hielt und die

Einbucht, die vor dem letzten Ende sich tindet, fiir offenes Meer hielt.

Tome XXI.

l'achtussow's Aufnaiime der ganzen Ostkiiste der

Siidinsel nicht nur angezeigt, sondern in der Karte

kopirt gegeben. Dièse Aufnaiime war zu Schiffe aus-

gefiilirt. Ich habe ferner in demselben Aufsatze he-

richtet, dass (1er Walrossfiliiger Issakow die Nord-

ostspitze der nordliclien Insel umschifft hat, so wie

auch dass der sûdliclie Theil von der Ostkiiste der

Nordinsel aufgenommen war. — Ich habe bald darauf

selbst das Karische Meer besucht, habe zwar nur eine

kurze Bootfahrt von der ostlichen Miindung der zwi-

sclien beiden Insein liegenden Meerenge unternomraen,

aber in meinem Berichte gesagt, dass gar kein Eis zu

seheu war. Sie werden inir ohue Zw(nfel zugeben, dass

icli die friiheren Ileisen zur Aufnaiime der Nordktiste

von Sibirien gekannt habe, von deiien ich iibrigens

auch in jeneni ersten Aufsatze sumraarisch spreche.

Ich musste also wisscn, dass in den Obj und in den

.Tenissei die Marine-Officiere durcli das Karische Meer

gelangten. Nur die beiden nordlichsten Spitzeu zu bei-

den Seiten des Flusses Taimyr konnten nicht umschifft

werden. Auch der friihere Versuch, einen Handelsweg

iiber die Halbinsel Jalinal durcli zwei kleine Fliisse zu

unterlialten , konnte mir liei Beschaftigung mit den

nordischen Ileisen nicht unbekannt sein. Daliiii konnte

man nicht anders als durcli das Karische Meer gelan-

gen. Auch der spàtereu nautischen Aufnahme der

Siid- und Ostkiiste des Karisclien Meeres durch Be-

reshnych habe ich in jenem ersten Aufsatze erwàlint.

Ich kann also unmôglich beliauptet haben, dass das

Karische Meer gar nicht befahren werden kann , und

ich war daher erstaunt, dass Petermann bei Gelegen-

lieit der Reise des jiingsten Krusenstern, der ira

Karischen Meer einfror, dièse ganze Unternehmung

als unvernûnftig betrachtete.

Ist es denn aber so falsch, das Karische Meer mit

einem Eiskeller zu vergleichen? Einmal machte ich

die Bemerkung, dass das Karische Meer, ein zieralich

beschranktes Becken , rund uraher von Landmassen

umgeben sei, und da dièse ira Winter ira hohen Nor-

den viel kâlter sind als die offene See , dièses be-

19
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sclirânkte Becken also aiich langer sein Eis bewahren

uud nur gelegentlicli ganz cisfrei sein konne. Icli ver-

glicli also dièses Meer im Gegensatz zu dem westliclien,

offenern mit einem Eiskellcr {BnUcfin de VAmd. des

se. de St.-rétershoiirf) , tome JI, .¥ 15, pag. 234). Kin

anderes Mal liatte ich darauf aufmerksam geraaclit,

dass drei anselinliche Fliissc, die Kara, der Obj iind

der Jenissei . im Friililing ilir Eis in's Karisclie Meer

treiben. dcnn da an der Nordkiiste von Nowaja-Semlja

die Strômung iiach Osten gebt, so wird im Siiden

diescr Strômung einc andere durch das Karisclie Meer

nacli Siidwesten sein und das Eis des Jenissei wird

gewohnlicli in's Karisclie IMeer gebracht werden. Durcli

dieseu IJmstand, meinte icli, wird aucli das Meer ab-

gekiililt. Ein Berichtei-statter (und die Bericliterstatter

. sind bekanntlicli in dei- Regel kliiger als die Pei'-

sonen , iibcr welche sic berichten) machte liierauf

die Bemerkung, niclit weil Eis in's Karisclie Meer

gebracbt werde, sei das Meer kalter, sondern weil

es kalter sei, erhalte sicli das Eis da liinger. Gegen

dièse Berichtigung glaube icli wieder einmal deii

Vergleicli mit einem Eiskeller benutzt zu liaben, doch

kann icb dièse Stelle niclit gleicJi auffinden, und ein

langes Sucben scbeint mir ein unnôtliiger Zeitverlust.

Ist demi aber die Yergleicliung mit einem Eiskeller

so falscli? Eutliiilt ein Eiskeller das ganze Jalir liin-

durcli Eis? Icb fiirclite, die Herren sprecben liier von

Dingen, die sie wenig kennen. In unsei'en' gewohn-

liclien ïjskellern, die entweder nur wenig in die Erde

eingesenkt sind, oder gar iiber derselben stcbeii, wie

z. B. im Bereicbe der Akademie, bat man gewobnlicb

nur Eis in der ersten Halfte des Sommeis. Den gan-

zen August liindurcb werden wobl nur sebr wenigc

Keller sowolil in Petersburg als auf dem Lande P]is

entbalten. Eine so tiefe Grube, dass sicb das Eis das

ganze Jabr Iiindurcli liiilt, wie unsere Fisclier sie*lia-

ben, wie sie aber ancb in Italien im Gebraucb sind,

um dasGetriink abznkiililen, neiinen wir eine f]isgrube.

Ein Eiskeller ist also eine liiiumliclikeit. in welclie Ims

gebracbt wird und in dor es sich lange eriialt, weslialb

jene Eaumliclikeit auch eine killtere Tempcratur bat

als die Umgobung, demi s(>lbst wenn das Eis gescliwnn-

den ist, unteilialteu die abgekiiblten Erdwaiul(> die iiie-

dere Temperntur. Ist es nun so falscli oder, wie es

neuerlicb beisst, «irrig», das Karisclie Meer mit einem

Eiskeller zu vergleiclien? Ist niclit die Westkiiste von

Nowaja-Semlja gewobnlicb weit zu befabren, die Ost-

kiiste aber selten? Oder ist es nur durcb meine Yer-

gleicliung veranlasst, dass unsere "Walrossfiinger seit

JabibuiubM'ten die AVestkiiste besucben und nur selten

an die Ostkuste sicb wagen? Ist niclit die westlicbe

Miindung der Meerenge Matotscbkin-Scbar den gan-

zen Sommer bindurcb oflFen, die ostlicîie Miindung aber

oft lange Zeit verscjilosscn? Habe icîi niclit selbst 3 "Wo-

clien auf die Befabrung derselben warten miissen? Ha-

beu niclit Walrossfanger und nautiscbe Expeditionen

und ancb Nordenskjiild die Meerenge zwiscben No-

waja-Semlja und Waigatscb liilufig mit Eis verstopft

gofunden? Etwas oftei- ist der siidlicliste Eingang, die

Jugorscbe Strasse, die aucb Nordenskjôld aufsuclien

musste, offen..— Will man die Veigleicbung mit ei-

nem î'iiskeller missbilligeii , so babe icb niclits dage-

gen. Wenn man aber zu versteben giebt, icb babe das

Karisclie Meer fiir ganz unbefabrbar crklart, so kann

icb das niclit billigen,

Moglicb ist es allerdings aucli, dass das Karisclie

Meer jetzt eine Zeit lang leicbter zu befabren ist, als

friiber, wie ja aucb der Norden der Westkiiste in den

letzten Jaliren sicb eisfreier gezeigt hat, als zur Zeit

der Fabrten von Ijasarew und Liitke und nocb viel

friilier von Wood. So bat ja aucb die letzte ameri-

kaniscbe Expédition den Smitbsund fabrbar gefunden,

der docb friiber ganz gescblossen war. Ob aber ein

bleibender Handelsweg nacb dem Jenissei durch die

letzte Falirt der Scbweden eingeleitet ist, wird die Zu-

kunft Icbren. Zu einem Handelsweg geliort niclit nur

ein Weg, sondern aucb Handel. Wenn aber die West-

Europiler nocb melir bekannt mit dem Kariscben Meere

werden, so vertauscben sie vielleicbt den Vergleich

mit einem Eiskeller mit dem eines Warmbauses und

pflanzen Ananas und Kokosbiiume an den Ufern des-

selben. Mir scbeint es nur darauf anzukommen, ob

das Karisclie IMeer kalter ist und liinger Eis entbàlt,

als das benacbbarte westlicbe Meer. Aucb die Baftîns-

Bai mik'Iite icb mit einem Eiskeller vergleiclien, oline

damit bebauptcn zu wollen, dass sic gar niclit zu Schiffe

befabren werden kann.

Pori)at, den "0. Jamiar 1876.
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Bericht der zur Begutachtung der Abhandiung des Hrn.
|

Wex iiber die Wasserabnahme in den Quellen und

Stromen eingesetzten Commission. (Commission: G.

V. Helmersen und H. Wild.)

(Vorgelesen iii der Sitzuny tier K. Akadcmie der Wissriischaften am

27. Jauuar 1876.)

Die Kaiserliche Akadcmie der Wis.senchaftcn in

Wien hat im vorigen Jahre der Kaiserlichen Akademie

zu St. Petersburg eiue, im Jahre 1873 erscliienene

Schrift des Hofratlis Gustav Wex, Oberbauleiters der

Donauregulirung bei Wien, iibersendet, die den Titel

fiihrt: ïlber die Wasserabnahme in den Fliis-

sen und Stromen bei gleichzeitiger Steigerung

der Hochwâsser, in den Cultnrliiiidern. Dieser

Schrift ist ein Bericht der, zur Begutachtung der

Abhandhnig des Hrn. Wex von der Wiener Akademie

ernaunten Commission, und eiu Begleitschreibeu der

Akademie beigelegt, in welchem die Kaiserliche Aka-

demie zu St. Petersburg crsucht wird, diesem (iegeu-

stande ihre Aufmerksamkeit zuzuwendeu und dazu bd-

tragen zu wollen, dass, so viel dies moglich, die Mittel

gefunden wiirden, durch welche den in den eingesand-

ten Schriftcn konstatirten, die kiinftigcn Generationen

so schwer bedrolienden Cahimitiiten, die ans der ibrt-

schreitenden Wasserabnahme in den Quellen, Flûssen

und Stromen entspringen , einigermasscn Schranken

gesetzt werden kônuen. Namentlich stellt die Akade-

mie zu Wien das Ersuclien , mehrjaiirige Wasser-

standsbeobachtungcn au den flicssenden Wassern, wenn

solche Beobachtungen bereits vorhanden sind, mitzu-

theilen, und fiir den Fall, als solche Beobachtungen

nicht bereits im Gange wiiren, auf Anstellung dersel-

ben hinzuwirken. Sie àussert dabei den Wunsch, dass

dièse Beobachtungen nach einem gemeinschaftlichen

Plane geschehen môgen und emptiehlt dazu als Grund-

lage die Ubersichten und graphischen Darstellun-

gen, wie sie in der Abhandiung dés Hrn. Wex entlial-

ten sind. Endlich bringt die Akademie zur Kenntniss,

dass sie die, fiir diesen Gegenstand sich interessirenden

Institute zu einer Berathung einzuladen beabsichtige,

wie das gesammelte und zu Gebote stehende Material

am besten zu verwerthen wilre. Die physicalisch-ma-

thematische Abtheilung unserer Akademie hat die Un-

terzeichueten beauftragt, die aus Wien cingegangeneu

Schriften zu begutachten, und wir bcchrcn uns, diè-

ses Gutachten in Folgendem vorzulegen , nachdem wir

zuvor eine gedriingte Ûbersicht iiber den Inhalt dei-

Sclu'ift des Hrn. Wex gegeben.

Nachdem der Vcrfasser in einer Einleitung die hohe

Wichtigkeit des bchandelten Gegenstandes dargethan

und die Fachgenossen und Naturforscher zur Prii-

fung seiner Schrift anfgefordert und zur Ausfûhrung

seiner Yorschliige den Beistaud der Regierungen und

derjenigeuihrer Organe angerufen hat, denen die Wah-
rung und Forderung der national - okonomischen In-

teressen der Bcvolkerung ûbertragen ist, bespriclit

er zunilchst die «Abnahme der Wasserstande in

den Flussen und Stromen und sonach auch der

in deuselben abfliessenden Wasserquantitâten.

Er geht dabei von seinen eigenen 40 jâhrigen Beob-

achtungen aus, die er an mehreren grosseren FlUssen

und Stromen der Osterreichisch-Ungarisclien Monar-

chie, iiber die Abflussverhaltnisse dieser Fliisse zu ma-

chen Gelegenheit hatte, und gelangt zu dem Schlusse,

dass die in diesen Wasserlaufen gegenwilrtig vorkom-

mende Wasserstande, im Vergleicii zu den vor violen

Jahren gemachten Beobachtungen, bedeutend abge-

nommen haben. Obgleich dièse Wahniehmung auch

von Anderen gemacht und auf dieser Grundlage die An-

siclit ausgesprochen wurde, dass in mehreixni Stromen

die in deuselben abfliessenden Wassermengen abzu-

nelimen scheinen, so ward die Richtigkeit dieser An-

sicht dennoch von kompetenten Fachmannern, wie der

preussi^che Oberbaurath F. Hageu, der preussicheWas-

serbau-Inspector Maass, und von mehreren Hydro-

technikern bestritten. Wir wollen hier nur anfiihren,

dass Maass die in 143 Jahren, von 1727 bis 1869,

an dem Pegel der Elbe bei Magdeburg angestellten

Wasserstandsbeobachtungen bekannt gemacht undgra-

phiscli dargestellt, und aus ihnen den Scliluss gezogen

hat, dass die Wasserstande der Elbe in der erwâhnten

Période zwar bedeutend abgenommen haben, dass je-

doch dièse Abnahme nicht eine Folge der Verminde-

rung der jetzt in der Elbe abfliessenden Wassermen-

gen, sonderu durch die in der Elbe ausgefiihrteu Strom-

regulirungen und durch die hierdurch eingetretene

Vertiefung des Strombettes und Steigerung der Ab-

flussgeschwindigkeiten veranlasst sei. Ein ferneres

Sinken des Elbespiegels, meint er, sei nicht zu be-

furchten, weil man keine weiteren Regulirungs-Arbei-

ten in der Elbe ausfiihren werde. Dièse Ausicht be-

19*
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kâmpft Hr. Wex auf der Grundlage seiuer eigenen

Erfahrungen und der von Borghaus im 2""" Bande

seiner allgemcinen Lilnder- und Volkorkunde luitge-

theilten Tliatsaclien ùbcr die Wasserstande des Rlieins

bei Emmerich, der Elbe bei Magdeburg und der

Oder bei Kiistrin. Dr. Berghaus gislangte bei der

Bearbeitung des iibei- die Elbe und Oder vorliegcnden

Beobacbtungsniaterials zu der Ûberzeugung, dass in

beiden Stromen die Menge des abfliessenden Wassers

sich bedeutend vermindert liabe^ walirend die Hoch-

fluthen in diesen Stromen ôfter und copiôser eintreten,

als in friiherer Zeif , und spraeli die Beturchtnng ans,

dass diesen Stromen, wenn die \'erminderung ilirer

Wasserstande in dera Verlialtnisse fortschreite wie

bisher, die Gefahr drohe, unschiffbar zu werden. Hr.

Wex gelangt zu derselben tiberzeugung wie Dr. Berg-

haus und bleibt bei der Ansicht einer stetigen Ver-

minderung der in die Elbe, Oder, Rhein, Weichsel

und Donan abfliessenden Wassermengen und betont es

besonders, dass die von Grebenau am Pegel bei Son-

derlieim (am Rhein) wahrend eines Zeitraumes von

28 Jaliren angestellten Beobachtungen nieht nur iiber

die Wasserstande am Pegel, sondern aucli iiber die

durchfliessende Wassermenge Nachricht geben , und

dass hier das Sinken der mittleren Wasserstande von

einer Verminderung der durchtlicssenden Wassermen-

gen begleitet war.

Hr. Wex fiihrt sodann dcn Beweis, dass das Sin-

ken des Elbespiegels bei Magdeburg niclit eii¥>r Ver-

tiefung des Flussbettes zugeschrieben werden konne,

und dass die Hochwasser nicht, wie behau])tet worden

war, eine Ergiinzung fiir die bei mittlern und niedrigen

Wasserstilnden eintretende Verminderung der durch-

fliessenden Wassermengen darbieten. Zu dieserletztern

Beijauptung verwertlct er die von Grebenau ara Son-

derheiraer Pegel angestellten Messungen. Am Donau-

Pegel bei Alt-Orsova ergaben 32 Jahre hindurchaus-

gefiihrte Messungen niclit nur ein Sinken der mittleren

und niedrigen Wasserstande, sondern auch der liiich-

sten. Dièse lokale Anomalie sucht Hr. Wex dadurch zu

erkliiren, dass die Hochtlutlien in den grosseren Zufliis-

sen der'Donau nicht zu ein und derselben Zeit, son-

dern zu verschiedenen eintreten. Xachdem Hr. Wex
am Schlusse des crsten Capitels darauf hingewiesen,

dass die Strome hauptsilchlicli von den in sic miinden-

den Fliissen und Biiclien gespeist werden, und dass so-

nach auch in diesen die abfliessenden Wassermengen

seit vielen Jahren kontinuirlich miissen abgenommen

haben, und 2) dass wahrscheinlich sei, dass die Ursa-

chen, welche in den fûnf oben genannten Stromgebie-

ten auf die Verminderung der abfliessenden Wasser-

mengen eingewirkt haben, auch in den Gebieten der

andereu Fliisse und Strome in Europa und in den kul-

tivii'ten Gegenden der anderen Welttheile ahulich ein-

wirken, und nachdem er 3) darauf hingedeutet, dass

die Wasserabnahme in d(m Stromen auf Abnahme der

Wassermengen in den Quellen zurûckzufiihren ist, han-

delt er im zweiten Gapitel von der Abnahme der Quel-

len und der ans denselben ausfliessenden Wasserquan-

titilten. Er fiihrt bestimmte Thatsachen an , welche

eine solche Abnahme in den Quellen beweisen und geht

dann zu den Ursachen der in den vorhergehenden Ca-

piteln konstatirten Wasserabnahme in den Quellen und

Stromen iiber. Er zeigt zunachst , unter Citirung der

beziiglichen Schriften mehrerer wissenschaftlicher Au-

toritiiten, wie Berghaus, Malte Brun, David Milne

Harae, Boussingault , Strzelecki, Becquerel,

Dove, Herschel, Arago, Kamtz, Blanqui, Mar-

chand und anderer, wie durch den Bestand der Wal-

der die atmospharischen Niederschlâge befordert und

die Reichhaltigkeit der nnterirdischen Soilnviisser und

der (Quellen bedeutend vermehrt wird, indem die Re-

genwasser vom Laube der Waldbixume aufgehalten, nur

langsam auf die Erde fallen, durch die schwammige

Decke an raschem Abfliessen gehindert, theils aufge-

sogen werden, theils in die Erdschichten und in dièse

tiefer eindringen als auf freiem Felde, auf dem die

Verdunstung der Erdfeuchtigkeit 4 bis 5 Mal so gross

ist als auf dem Waldboden. So im Walde zuriickge-

halten, wird das in don Boden eingcdrungene Wasser

zurS])eisung der Quellen und Fliisse verwendet. Durch

ausgedehnte Waldausrodungen schliigt der Regen auf

den kahlen Boden auf, fliesst von Hiigeln und Berg-

abhangen mit Heftigkeit ab, verui'sacht Ûberschwem-

mungen und reisst tiefe Ravins in den Boden. Durch

das Abtreiben grosser Waldbestânde wird auch die

Hitze in den Sommermonaten und die Trockenheit der

Luft gesteigcrt, da die tem])erirende Eigenschaft der

Willder, die excessive!) Diffei-enzen zwischen Sommer-

hitze und grosser Winterkalte zu mindern, in entwal-

deten Landern nicht mciii- zur Anwendung kommt.

Paliistina, Persien, Griechenland, Sicilien und Spauien^
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werdeii als warneiide Beispiele gegeu die Entholzung

angefiihrt. Wir kônnten zu diesen Beispielen denjcni-

gen Tlieil des siidliclien Russlaiids hinzufiigen, in wel-

chera vor 150 und 200 Jalireii not(H'isch iioch grosse

Waldbestande vorhanden waiou , und in dencn sich

jetzt die kahle Steppe entwickelt hat , in welcher die

Hôhen wasserlos sind, und deren Bevôlkeiung gezwun-

gen ist, sich an den magern, luigeniigenden Wasser-

fâden der tiachen Thaler anzusiedeln, uin nicht durcli

Wassermangel zu verschmachten. Wir miissen bei die-

ser Gelegenheit auch der Wolga und des Dnepr er-

wahnen, an doren Ufern die Waldverwiistung von

Siid nach Nord so fortgeschritten ist und imnicr noch

fortschreitet, dass der mittlere und untere Lauf die-

ser, fiir die Handelsbewegungen Russlands so unent-

behrliehen Stronie, bereits durcli vollstandig cnthôlztc

Gegenden geht, in denen die Hochwiisser eineu lioho-

ren Stand erreiclien, als in friiheren Zeiten. Und wer

wiisste niclit von den jahilich sich wiederholenden,

schweren Klagen iiber die Verânderungen , die dièse

Hochwasser durch Bildung neuer Untiefen und durch

neue Richtungen des Fahrwassers hervorrufen, und

wer wiisste es nicht, dass die im Winter und iui dûr-

ren Sommer wasserlosen Schluchten sich im Friihling,

bei dem schnellen Schnielzen des Schnees in der kahlon

Steppe, und bei heftigen Regengtissen, in tobende Sturz-

bitche verwandeln, die oft grosse Parcellen des sclion-

sten Ackers uuterwiihlen und zu Sturze bringen. Und
schliesslich fiihren aile Zufliisse und Uferschluchtcn

jenen Stromcn so massenhafte Mengeii von Détritus

zu, dass dièse jahrlich ein reichliches Material zur

Bildung neuer Untiefen erhalten. Wir glauben die

Ûberzeugung aussprechen zu miissen, dass die Ubel-

stande an der Wolga, am Don und am Dne])r in viel

geringerem Maasse sich eingcstellt haben wiirden, wenn

man es vei'standen batte , die Ufergegenden dieser

Strome vor Entwaldung zu schiitzen.

Eine weitere Ursache der Abnalime der aus den

Quellen und in den Stromen abfliessenden Wassermen-

gen tindet der Verfasser in vielen europâischen Liin-

dern, in dor in den letzten Decennien bewii'kten Ab-

lassung der Seen und Teiche und in der Entwâsserung

der Siimpfi' und Moore. Dièse Wasserbehalter speisen

die Quellen und die unterirdischen Seihewàsser. Legt

man sie durch Abzugsgrilben trockcn, so wird das rasch

abfliessende Wasser , das sicli nun nicht mchi' zum

Vorrath sanimeln kann . zur Bildung verheerender

Hochwasser beitragen.

Ein dritte Ursache der Wasscrabnahme in den Quel-

len und P'iiissen glaubt der Verfasser in der fort-

schreitenden Urbarmachung, Cultivirung und Meliora-

tion der Lander zu erkennen. Futterkriiuter und saftige

Gartengewachse consumiren einen bedeutenden Theil

der atmospharischen Niederschlage und von dem Was-
ser, das zu den Wiesenbewâsserungen aus Bachen und
Fliissen ausgeleitet wird

,
gelangt vielleicht nur die

Hiilfte in dièse zuriick. Endlicli erwahnt der Verfasser

auch der Vermehrung der Bevolkerung und der Haus-

thiere als einer Ursache der Abnahme des Wassers,

und die zur Begutachtung seiner Schrift berufene

Commission in Wien fiigt nodi eine fiinfte Ursache

hinzu, indem sie der von M. L. Saemann ausgespro-

clienen Ansicht erwilhnt, vermoge welcher im Inneren

der Erde ununterbroclien Wasser zur Bildung von Mi-

ncralien verbraucht wiirde, in welchen dasselbe che-

mich gebunden ist, und woraus sich eine tellurisch be-

dingte Abnahme des Wassers ergilbe.

Das fiinfte und letzte Capitel der Abhandlung briugt

die Vorschliige zu Maassnahmen, die geeignet wâren,

den zunehmenden Verheerungen vorzubeugen, welche

die inimer hohcr ansteigenden Hochwasser verui'sa-

chen, und andererseits der kontinuirlichen Wasserab-

nahme in den Quellen und Stromen, bei kleinen und

mittleren Wasserstànden in den letzteren, entgegen-

zutreten.

Vor allcn anderen Maassregeln schlagt der Verfas-

ser vor, zum Schutze der Wâlder iibei'haupt. und ins-

besondere gegen das Ansroden dei'selben auf den Ge-

birgsabhângen , rationale Gesetze zu erlassen. Den

Regierungen empfiehlt er, auf den StaatsdomJiuen mit

dem guten Beispiel geregelter Waldwirthschaft vor-

anzugehn , und besonders ode liegende Gebirgsab-

hange mit Waldern bepfianzen zu lassen, die Urbar-

machung abgeholzter Gebirgsabhange und die Auf-

ackerung von Berglehnen zu verbieten, weil heftige

Regengiisse von solchen Abhiingen viel Détritus in die

Bilche und Fliisse hinabscliwemmcn.

Dann folgt noch eine Reihe von Vorschlagen zur

technischen Regulirung der Fluss- und Stromlaufe, wel-

che wir nicht aufzahlen, da wir dieselben einer Prii-

fung nicht unterzogen haben.

\\'enn die Unterzeichneten sich nun auch im Gan-
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zen mit deii Ansichten, Motivirungen uud Schlussfol-J

geruugen des Hrii. Wex einverstanden erklaren, wie

das aiich die Commission der Kaiserlichcn Akademie

zu Wien gethan hat, so glauben sie doch in dieser,

auch fur das Europaisclie Russland so ûberaus wich-

tigen Frage einige Verhiiltnisse besonders betonen zu

miissen.

Um eine kontiuuiilicho, ubsolute Wasserabnahme in

Fliissen und Stromen mit voiler Gewissheit behaupten

zu kônnen, geniigen selbst lange Reihen von Beobach-

tungeu an Pegeln niclit. Dazu ist es unerliisslicli, oben-

falls durcli viole Jahro hindurch die Quantitilt des

jàhrlich von einem Stronie bewegten Wassers an meh-

reren Querschnitten desselben zu messen. Die Ver-

ânderungen, die im Laufe der Zeit an den Wasserstiin-

den derStromc eintreten, das Waclisen der Hocbwilsser

und das alliuabliclie Sinkeu der niedrigen Stande kôn-

nen , bei unveranderter jahrliclier Wassermenge, ihren

Gruud dariu allein baben, dass dièse, im Vergleich zu

friilieren Zeiten, im Laufe eines Jabres viel ungleicher

vertbeilt wird. Man hat diess namentlicb bei der Wolga

angenommen und behauptet, dass ihrc Wassermenge

nicht abgenommen hat , sondern dass , seitdem man

ihre Ufergegend entholzt, die im Frtihlinge eintrcten-

den Hochwasser des Stromes gestiegen und die Som-

merstilnde gesunken sind.

Wir sind dahcr der Ansicht, dass viel strenger und

priiciser, als dies in der Arbeit des Hrn. Wex ge-

schehen ist, die zwei Fragen aus cinandcr gchalten

werden sollten:

1) Hat die absolute jillniiclie Gesammtmenge des

durch die Strome abflicssendeu Wassers in historischer

Zeit abgenommen? 2) Hat sicli, sei es bei veriindor-

ter , sei es bei unveranderter jilhrlicher Wassermenge,

das Verluiltniss der zu verschiedenen Zeiten des Jab-

res von einem Strom bewegten Wasserquantitaten we-

sentlich geiindert?

Eine Bejahung der ersten Frage fiir aile Fliisse auf

der Erde ist wohl kaum zu erwarten, da sonst notli-

wendig die Niederschlag(! iiberall abgenommen haben

mussten, woran bei der Constanz der grossen Wasser-

flachen der Oceane und der allgemeinen Wiudverlialt-

nisse kaum zu denken ist. Dagegen wiire gedonkbar,

dasss eine andere Vertheilung der Niederschlage und

der Evaporation auf der Erdoberflilche (iine Abnaiime

der Gesamuit- Wassermenge bei den einen niul eine

Zunahme bei den anderen Fliissen zur Folge gehabt

batte. Obschon nun zugegeben werden muss , dass

die Entwalduug und Urbarmachung grôsserer Lànder-

strecken als die Evaporation vermehrende und die

Niederschlage vermindernde Factoren zu betrachten

sind, so dtirfte doch mit Recht dagegen eingewendet

werden, dass dièse Einfliissse gegenûber der von den

Seewinden den Continenten in Dampiïorm zugefiihrten

Wassermengen ganz verschwinden , und dass es daher

nicht statthaft sei, aus jener Thatsache in gewissen

Stroingebieten auf eine Abnahme der Gesammt-Was-

sermenge dieser Strome zu schliessen.

Wenn nun schon die theoretische Entscheidung die-

ser Frage auf Schwierigkeiten stosst, so ist es zur Zeit

mit der erfahruugsgemiissen noch schlinimer bestellt.

Die wirkliche Abnahme der gesammten jàhrlichen

Wassermenge scheint uns aus den oben angefuhrten

Griinden noch fiir keinen Strom thatsiichlich streng

nachgewieseu , und was nun gar die bedingenden Fac-

toren betrifft, so lassen wenigstens die ilegenmessuu-

gcn in West-Europa, wo sie allein auf 100 — 200

Jahrezuriickgehen, keine Abnahme der jàhrlichen Nie-

derschlagsmenge in einem Flussgebiet erkennen*) ; iiber

die Evaporation aber besitzen wir ûberhaupt nur aus

der neuesten Zeit und fiir wenige Orte zuverlaasige

Bestimmungen. Dièse erste, fur die Culturliinder hoch-

wichtige Frage wird also nur an der Hand genauer,

lange Zeit fortgesetzter hydrometrischer Beobachtun-

gen an den Fliissen, und weiterhin durcii conséquent

durchgefiihrte umfassende Rcgcn- und Verdunstungs-

messuugen in den betreffenden Stromgebieten in der

Zukunft entschieden werden konnen.

Die Beantwortung der zweiten, fiir das Culturleben

nicht minder wichtigen Frage nach einer allfàlligen

Veranderung in der Vertheilung der Wassermengen

der Fliissse im Laufe des Jahres, diirfte schon deshalb

*) In Ei-gaiizung zu deu bezûglichen Zahlen-Augaben in dem Be-

l'iclit der Commission der Akademie zu Wien theilcn wir hier die

cbenfalls iiber 100 Jabre unifassenden Daten der jàhrlichen Nie-

derschlagsmengo iu St. Petersburg mit. Es ist nach tiruppen von

lo — 14 Jahreii geordnet diemittlere Jahressuminc des Niederschlags

fiir die Perioden:
1741—85 (14 Jahre) : 527 "'"5

1823 — 35 (13 Jahre) : 405,4

1837 — 49 (13 Jahre) : 455,0

1850 — 62 (13 Jahre) : 385,0

18fi3 — 75 (13 Jahre) : 55G,3.

Ilieraiis l'olgt also ebenfalls keiue Abnaiime der Niederschlags-

mengp.
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leichter und in kiirzerer Zeit raôglich sein, da aus theo-

rctiselicii Gri'niden sowolil, wio zufolge den interessan-

ten Erfaln-ungsdaten , welclic die Beolmchtimgen auf

den forstlich-meteorologisclien Stationen geiiefert ha-

beii , die Wâlder und Siimpfe unstreitig als Regulato-

ren der Luftfeuclitigkoit und aMiesssenden Wasser-

mengen zu betrachten sind.

Die Ausrodung der orsten und Urbannacliung der

letzteren diirfte also in dor Tliat, wie es die Erfah-

rung zu zeigen sclieint, einc gegeniiber friiber, unglei-

chere Vertlieilung der. durch die Stronie in solchen

Gegenden im Laufe des Jalires abfliessenden Wasser-

quantitilten bewirkt haben.

Da unsere Akademie niclit in der Lage ist, der Aka-

demie zu Wien die erlietenen Mittlieilungen langjàh-

rigerWasserstandsbeobaclitungen an den Stromen Russ-

lands zu niachen. und da sie die Mittel nicht besitzt.

solche Beobachtungen anstellen zu lassen, und da an-

genonimen werden kann, dass die Kaiserliche Akade-

mie zu Wien im Besitze aller von unsei-er Akademie

veroffentlicliten Werke ist, die den besprochenen Ge-

genstand beriUiren, so erlauben sich die Unterzeichne-

ten, der physico-matliematischen Classe folgende Ver-

schlâge zu machen:

1) Es wolle die Kaiserliehe Akademie der Wissen-

schaften den Ministerien, welclien die angeregten P>a-

gen am niichsten liegen, namentlich dem Ministerium

der W e g e k mm u n i k a t i o n und dem der R e i c b s d o-

manen, Mittbeilung maeben von den in der Schrift

des Hrn. \¥ex und iu dem Ecriclite der akademisclien

Comraissiofi zu Wien entbaltenen Wiinschen und

Vorsclilagen. sowie von dem der Classe durch die Un-

terzeicbneten vorgelegten Gutacbten iiber jene Schrift.

Da in den neueroberten Liuidern Centralasiens, in

denen die Wasserversorgung der Bevôlkerung eine Le-

bensfrage ist, die wissenschaftlichen , insonderheit die

physico-geographischen llntersuchungen. vom Mini-

sterium des Kriege s angeordnet und ausgefiihrt wer-

den, so wjire zu wiinschen, dass die Kaiserliche Aka-

demie aucb dièses Ministerium, sowie die Kaiserliche

Russiche Geographische Gesellschaft von dem

Gesuche der Akademie zu Wien in Kenntniss setze,

da dièse Gesellschaft ihre jMitglieder zu wissenschaft-

lichen Untersuchungen in jene Liinder entsendet.

Die Unterzeichneten erlauben sich zum Schlusse

noch die folgende Bemerkung: Sollte die Regierung

sich veranlasst finden, zur Lôsung der oben erwahnten,

fiir den stromreichen Russischen Staat so wichtigen

Fragen, Beobachtungen anzuordnen, so wiire es zur Er-

langung siclierer Resultate durchaus nohwendig, dass

dièse Beobachtungen auf eine streng wissenschaftliche,

einheitliche Grundlage gestellt wurden. Ein namhafter

Theil derselben fiillt in das Gebiet der Météorologie,

fiir wclche die Akademie in ilirem physikalischen In-

stitute eine besondere Abtheilung besitzt. Sie wiirde

daller nicbt nur mit Competenz, sondern auch mit ci

ner gewissen Verpflicbtung in die Mitarbeit an dem
Unternchmen einzutreten haben.

St. Petcrsburg, 22. Januar 1876.

Recherches expérimentales sur quelques propriétés

fonctionelles du cervelet. Par Ph. Owsiannikow
et W. Weliky. (Lu le 20 mai 1875.)

Depuis les travaux du physiologiste français Flou-

rens') sur les fonctions du cervelet dans Torganisme,

il était décidé, par la plupart des physiologistes que

le cervelet coordonne les mouvements du corps entier.

En faisant l'ablation du cervelet chez les animaux il

voyait disparaître la possil)ilité de marcher régulière-

ment, ils étaient dans un état de prostration.

Magendie ^) cite un fait aperçu par le docteur

Combette dans sa clinique. On lui amena une

lillede onze ans, morte depuis quelques jours d'une pa-

ralysie dans tous les membres. L'autopsie démontra

le manque absolu du cervelet remplacé par un liquide

séreux.

Durant sa vie dès sa plus tendre enfance elle

avait senti une légère difficulté dans la marche, ses

pieds se ci'oisaient, et elle tombait même quelquefois.

Son intelligence était obtuse. La sensibilité dans les

extrémités avait diminué.

Gall dans sa théorie sur la localisation des fiuniltés

psychiques mettait dans le cervelet l'instinct de Taraour

sexuel. Dans le cas de Combette l'enftint était enclin

à l'onanisme. Ce fait démontre ce qu'il y avait d'er-

ronné dans la théorie de Gall. Longet^) nie l'influence

1) Flnurens, Rechercbes expérimentales sur les propriétés et

les fonctions du système nerveux dans les animaux vertébrés 1842.

2) Magendie, Journal de iibysiologie, vol. XI, 1831.

.3) Longet, Traité de physiologie II vol., 1868.
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du cervelet sur l'instinct sexuel, il s'attache à l'opi-

nion de Flourcns et comme une démonstration phy-

siologique du fait, il cite une de ses expériences, où

il coupnit sur l'un des pigeons le grand cerveau et sur

l'autre un morceau du cervelet. Le lendemain il voyait

le premier pigeon se tenant tout-à-fait tranquille, tan-

dis que Tautre tréhucliait à chaque pas. Bouillaud^)

en niant l'opinion de G ail concordait ses conclusions

avec celles de Flourens dans les faits principaux,

mais il faisait voir que le cervelet influe seulement sur

les mouvements des extrémités inférieures. Scliiff '"")

a tâché d'élucider la question en disant que le manque

de la coordination des mouvements dépend de la sec-

tion des crura cerehclli, parce que leur lésion porte

sur les parties servant à afifc^-mir le cou. Il aftii-me

qu'en coupant les crura de deux côtés, il ne voyait sur-

venir aucun ti'ouhle dans le mouvement.

Schroder van der Kolk ") nie l'influence du cer-

velet sur la coordination des mouvements. Ludwig ')

dans son cours de physiologie est du même avis.

Brown 8équard mentionne deux cas de la plus com-

plète disparition du cervelet cliez deux hommes sans

une paralysie appréciable. Il attribue tous les cas de

paralysie à la clinique et dans les oxpérimcnts sur les

animaux, quand la destruction du cervelet a eu lieu à

la lésion de la moelle allongée, disant pouvoir amener

les mêmes troubles en excitant la moelle allongée par

une épingle.

Brown Séquard**) en niant les relations du cerve-

let à la sensibilité, s'e.xprime en ces termes: «Quant

au cervelet, nous voyons la sensibilité persister dans le

célèbre cas de l'absence de cet organe rapporté par

Combette. Dans ces cas-là il y avait une C(miplète

conservation de sensibilité. Dans les deux autres cas,

dans lesquels le cervelet était complètement détruit

par la suppuration, on avait constaté, qu'il n'y avait

ni paralysie, ni aucun tr(nible dans les fonctions de la

vie animale.» Bouillaud considérant ces cas comme

impossibles, a lu un i-apport là-dessus dans l'aca-

4) Bouillaud, Recherches tendant à réfulcr ropiiiimi de M.

G ail sur les fonctions du cervelet. 1827.

D) Schiff, Lehrbuch der Physiologie.

G) Schroder van der Kolk, B.au und Fiinctiunen der medul-

la spinalis. 1859.

7) Ludwig, rhysiologie des Mcnschen.

8) Lockart Clarcke, On certain functions of thc spinal chord

with further investigation into its structure.

demie de médecine à Paris. Marc, un savant mé-

decin de Louis Philippe, a répondu, que c'était

bien possible, vu qu'il a eu un cas exactement sem-

blable à la Charité. Je mentionne ces cas seulement,

parce qu'ils offrent la destruction de tout le cer-

velet, si je voulais donner plus de preuves, je pour-

rais i-elater un plus grand nombre de cas de la des-

ti'uction et de l'altération de l'un ou de deux lobes la-

térales du cervelet ou dans la partie médiane, sans la

perte de la sensibilité et fréquemment avec l'hyper-

esthcsie, comme dans le cas de la lésion des colon-

nes postérieures des cordes spinales. Un physiologiste

éminent, le docteur Carpenter, a suggéré le premier

l'opinion plus rationelle que cet organe est probable-

ment spécialement destiné pour le sens musculaire, par

lequel nous nous guidons dans nos mouvements. Ré-

cemment M. Dunn dans un travail intéressant fait

voir un cas qui démontre que les corpora dentata du

cervelet sont destinés au sens musculaire.

Certainement ce cas semble être valable, mais qu'est

ce que cela prouve, quand nous savons que les mou-

vements restent réguliers dans plusieurs cas pareils,

dans lesquels les tubercules ou les autres produits

morbides ou quelques autres altérations existaient à

la même place où était le dépôt trouvé par M. Dunn.

Peut-on expliquer l'irrégularité des mouvements dans

les cas de maladie du cervelet, comme le fait Foville

et les autres api'ès lui, qui avaient imaginé que le pou-

voir guidant les mouvements est situé dans cet organe.

Cette irrégularité existe seulement dans la course,

mais très rarement. Elle existe plus souvent dans les

cas d'altération des autres parties de l'encéphale, même

quand le cervelet reste normal, vu cela nous devons

rejeter cette explication.»

Lockart Clarcke '') est de la même opinion. En

dernier temps Hitzig '") attribue au cervelet l'influence

sur la coordination des mouvements des yeux. Fer-

i-ier ") est du même avis et dans un travail imprimé

en 1873 il localise chaque mouvement des yeux dans

de certains points du cervelet. Eckhard a démontré

que la piqûre du cervelet au vermiculus amène l'hy-

drurie et le diabètes mellitus. Ces faits ont été coufir-

9) Hitzig, Untersuchungen iiber das Gehirn. 1874.

10) Brown Séquard, Course of lectures on thc physiology and

pathology of the central nervous System. Philadelphia, 1860.

11) Ferrier, Progrès médical, t. III, 1873.
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mes constararaent pour les lapins et dans les cas plus

rares chez les chiens. Il voyait venir les mêmes effets

en électrisant le vermicnlus du cervelet. Enfin nous

citerons encore un travail de M. Eckhard '-) imprimé

en 1872 dans lequel il tùclie de faire voir l'influence

du cervelet sur les pulsations du coeur et les mouve-

ments respiratoires, ayant en vue d'exjjliquer l'hy-

drurie et la méliturie pioduites par la lésion du cer-

velet. Nos expériences pour h^ unnuent ne concordent

pas avec celles de M. Eckhard.

Méthodes <l'ex|i('ilnieii(ation.-

Depuis peu on e.Kpérimente sur les centres nerveux

en liant les deux carotides. Cette méthode permet de

travailler dans la région de la tète avec; une perte de

sang presque nulle. Sur un animal préparé de cette

façon on peut couper d'assez grands morceaux du cer-

velet, le tiers, quelquefois le tout sans provoquer.de

grands épanchements sanguins. Ensuite nous avons

enfoncé plusieurs épingles, 8— 10, dans le cervelet à

travers l'os. Ces épingles étaient applaties par des

coups de marteau en forme de petits stylets, de sorte

que le cervelet était lésionné presque dans tous les

sens. Il fallait trouver un moyen infaillihle pour pou-

voir couper les crura cercbelli sans découvrir le cer-

velet et la moelle allongée. Le canal iuterne semi-cir-

culaire du lapin entoure une convexité de l'os, dans

la concavité de laquelle se place un lobule du cer-

velet, en passant une épingle applatie et un peu cour-

bée en bas dans sa position horizontale on peut pas-

ser juste dans les crura cerebelli et les couper com-

plètement en blessant ce])endant le lobule ci -dessus

mentionné.

Nothnagel'^) a fait des expériments sur.h; système

nerveux central en injectant par une canule de Pra-

vaz des demi-gouttes d'acide chromique, de Fi"Cf' et

autres substances caustiques. Nous avons fait une sé-

rie d'expériences dans le même sens sur le cervelet

d'animaux avec les carotides liées et les carotides in-

tactes. Aussi avons- nous fait une série d'expériences

de contrôle sur la ligature des carotides. li<'s résultats

12) Eckhard, Ubei' don Kiidlii^s des klcinon (iuiiinis aiif don

Herzschlag imd die AtIioiid)C\vesiin!; sowie auf die Urinsecretion.

177 — 192 p.

13) Notbnagel, E.xperimeutello Untersucluiiigcii id)erdie Fimc-

lionen des Gehirns. (Archiv fur pafhnlngische Anatomie und Phy-

siologie. Rudolf V irchow Uand 5, 7 - S, GO — 02.) 1874.

Tome XXI.

de ces dernières expériences sont très intéressants et

ont une grande importance pour la chirurgie pratique.

De plus nous avons tâché de brûler les parties du cer-

velet par l'appareil galvanocaustique , mais cette mé-

thode a des inconvénients. C'est qu'elle amène au pre-

mier moment la dilatation des petits vaisseaux de l'os

et du cerveau. Qu'il y a vraiment modification dans la

pression du sang, nous nous en sommes convaincus en

liant l'une des carotides avec le kymographioudeLud-

wig. Outre les expériences suf le lapin nous en avons

fait encore sur les poissons, les grenouilles, les pigeons

et les chats. Enfin en répétant les travaux d'Eck-

hard nous avons introduit de petites canules en verre

dans les uretères des lapins, nous avons fait une ana-

lysé chimique quantitative du sucre dans l'urine; le

sucre était dosé par le liquide de Felingh. Pour l'é-

lectrisatiou du cervelet nousavons employé des aiguil-

les fines distancées de trois millimètres, et un courant

induit de la bobine secondaire de Dubois Reymond,
avec l'élément de Grené. Dans la plupart de nos expé-

riences sur les lapins faites avec toutes les précau-

tions recommandées par Eckhard nous avons obtenu

du sucre. Cependant nous pensons que le cervelet n'in-

flue pas du tout sur la sécrétion du sucre de même
que sur le coeur, la respiration, le mouvement et sur

quelques autres fonctions qu'on lui attribuait.

L'iujection dans le cervelet Fr- Cl^ u Cr'^ 0-^ sans la ligature

des carotides.

Les premières sept expériences donnèrent des ré-

sultats bien indécis, parce que à la nécropsie on voyait

que tous les réactifs se répandaient dans le liquide

céphalo-rachidien et il y avait un assez grand épan-

chement de sang. L'expérience du 10 novembre 1874

était très caractéristique. On injecta trois gouttes

GrO^'j^ dans le côté gauclu! du cervelet d'un lapin.

Le premiei- temps il se tint tranquille, après quoi il

commença à s'agiter. Cinq minutes après ou aperçut

la paralysie des extrémités inférieures qui passa dans

10 minutes, le lapin fit quelques mouvements de ma-

nège et puis revint à lui. Ij'autopsie dans une expé-

rience pareille démontra iiiie kyste enflée, dans le côté

gaucjie du cervelet.

L'injection avec la llgafore des carotides.

On injecta une dissolution de 3û de Cr 0^ à un

lapin en lui faisant [)réalablement une piqûre, qui ne

20
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se manifesta par aucun effet. L'injection amena une

tendance à se renverser en arrière. Survint la para-

lysie motrice des extrémités inférieures; dix minutes

après il commença à marcher régulièrement. Quelque

temps après les convulsions recommencèrent, il rejeta

la tête en arrière et puis survint la mort. L'autopsie

démontra un grand épanclieraent sanguin dans le ver-

miculus et dans la moelle allongée. Dans quatre expé-

riences, quand- on injectait sous l'arc du canal semi-

circulaire, les animaiLX mouraient, parce que le liquide

sanguin s'épanchait sur le centre respiratoire.

L'ablation du cervelet avec la ligature des carotides.

L'opération était menée avec l'appareil galvanocaus-

tique. Sur deux lapins, nous coupâmes une partie du

cervelet assez considéi-ahle sans provoquer le moindre

trouble dans les mouvements. L'autopsie démontra

que dans un cas le tiers supérieur, dans l'autre la moi-

tié du cervelet avait été coupée. Le 22 novembre 1874

nous coupâmes un petit morceau du cervelet d'un la-

pin. Comme il y avait grand épanchement sanguin, le

lapin commença à rejeter la tête en arrière, avança

ses extrémités supérieures en les tenant croisées, et

comme celles de derrière étaient paralysées, l'animal

se renversait sur son axe vertical. Le morceau du cer-

velet coupé était trois fois plus petit que les mor-

ceaux dans les expériences précédentes. Cela montre

bien positivement que cette tendance des animaux

d"aller en arrière, qu'on a signalée chez les animaux

avec le cervelet détruit, dépend exclusivement des

épanchements sanguins sur la moelle allongée.

L'al)lation du cervelet sans la ligature des carotides.

Huit expériences ont été faites dans ce sens , deux

d'entre elles étaient bien démonstratives. Nous cou-

pâmes premièrement un quart de cervelet à un lapin,

il vécut cinq jours sans avoir rien de désordonné dans

les mouvements.

Après cela nous fîmes une ablation complémentaire

qui embrassait tout le cervelet avec les crura; le

lapin fit trois ou quatre sauts d'un demi -mètre de

hauteur à peu près
,
puis il fit quelques mouvements

bien réguliers, marchant pendant quelques minutes,

après quoi il tomba mort dans des convulsions. Dans

la seconde expérience tout le cervelet était éloigné et

le lapin vécut encore toute une nuit. Quoiqu'il fût

affaibli par la perte de sang, il fit des mouvements

bien réguliers et même quelques sauts.

Expériences avec l'introduction des épingles avec la ligature

des carotides.

Lapin B 1 . Trois épingles lui sont enfoncées, l'une

a passé dans un pédoncule du côté droit et les deux

autres des deux côtés du vermiculus.

La coordination des mouvements fut intacte. Sur

le lapin JVs 2 le même résultat. JVs 3. Une épingle est

enfoncée qui passe dans les deux pédoncules avec le

même résultat. Ces trois lapins vivaient pendant dix

jours, l'onzième on les a sacrifiés pour une autre expé-

rience. j\'!! 4. Une épingle applatie lui est enfoncée

sous l'arc du canal semi-circulaire interne. Deux épin-

gles sont enfoncées dans lobulus hidruricus. Le lapin

était tout-à-fait bien portant, une épingle applatie est

enfoncée sous l'arc du canal semi-circulaire interne.

Survient un grand éiianchcment sanguin, néanmoins

le lapin fait quelques mouvements réguliers, ensuite

des mouvements de manège, après quoi il meurt. A un

autre lapin une épingle applatie est enfoncée- de même

dans le côté du crâne sous le canal semi-circulaire in-

terne. Quatre jours après le cervelet est rammolli,

l'épingle a passé par les pédoncules, et le mouvement

n'était pas modifié.

Expérinients de conirôle sur la ligature des carotides.

La ligature est mise sur les deux carotides d'un

grand lapin. 11 fait des mouvements de manège conti-

nuels dans la direction du côté gauche au droit. Le

soir il meurt en faisant des mouvements continuels.

Lapin ^. 2. La ligature des carotides lui est faite. L'ani-

mal est tranquille, vit quatre jours et demi et meurt

sans doute de l'inanition. Lapins M- 3, AI; 4. Ils ne mon-

traient rien d'anormal après l'opération, et vécurent

encore huit jours. L'opération du cinquième lapin donne

les mêmes résultats que nous avons signalés chez le

lapin A'» 1 , seulement que les mouvements cessent de

suite. Les modifications anatomiques générales obser-

vées dans tous ces cas sont à noter: D'abord tous les

muscles de la face devinrent inertes, les paupières

ne battaient plus, les mouvements des yeux cessaient

et les oreilles étaient presque tout-à-fait dépourvues de

sang, dans les os du crâne le sang était en très petite

quantité. Les animaux se tenaient tout-à-fait tran-
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quilles (sauf les deux cas JVs 1 et JVs 5), comme s'ils étaient

dépourvu des hémisphères cérébraux). Les deux cas

exclusifs que nous avons vus dans nos expériences avec

la ligature des carotides démontrent tout le danger

qui peut survenir h un sujet malade, p. ex. de l'anév-

risme de la carotide, à laquelle on fait la ligature. L'a-

vant-dernière série des expériences avec la brûlure

du cervelet n'a pas réussi sur les lapins, par la rai-

son indiquée dans les méthodes d'expérimentation.

Sur les pigeons nous avons été plus heureux; avec un

appareil galvanocaustique nous avons pu carboniser

presque tout le cervelet. Le premier temps le pigeon

était inquiet, mais dans quelques instants il revint à

lui. Il vécut pendant dix jours et mourut de l'inflam-

mation survenue dans l'os. Une seconde opération où

une épingle applatie fut enfoncé dans le côté du

crâue sous Tare d'un des canaux semi-circulaires in-

ternes donna des résultats satisfaisants; tout le cerve-

let était séparé sauf une petite partie du côté droit,

parce que l'épingle le passa de bas en haut. L'oiseau

se tint tout-à-fait tranquille dès le premier pas après

l'opération. Sur plusieurs autres pigeons l'expérience

était répétée avec le même succès , si l'épanchement

sanguin n'avait pas eu lieu, ce qui arrivait presque

dans la moitié des opérations. Les expériences sur les

poissons sont bien démonstratives. Nous avons enlevé

le cervelet sur les fiches et les^perches, puis nous avons

tamponné la blessure avec de la ouate imbibée d'huile,

pour que l'eau n'entre pas dans le canal rachidien. La
majeure partie des poissons opérés n'avaient rien

perdu dans la vivacité et la régularité de leurs mou-

vements, mais dès qu'on blessait la moelle allon-

gée, fut-ce avec un bistouri, ou qu'un petit épanche-

nient sanguin ei'it lieu, les nageoires dorsales se héris-

saient et les nageoires pectorales restaient sans mou-

vement; le poisson prenait une position verticale.

Quelquefois le poisson pouvait remuer les nageoires

d'un côté, alors il ressemblait à un bateau à vapeur

avec la roue cassée d'un côté. Plus de 20 expériences

semblables nous démontrèrent que le cervelet n'in-

flue nullement sur la coordination des mouvements.

Sur les grenouilles, la section nette du cervelet pré-

sente une assez grande difficulté, vu qu'il est disposé

en forme d'une bande, placée verticalement sur les

deux pédoncules de la moelle allongée. Il faut parve-

nir à couper tout le cervelet sans blesser la moelle,

parce qu'une prostration complète ou bien des mouve-

ments désordonnés surviennent de suite. Avec des ci-

seaux très fins on parvient à faire l'opération avec une

netteté complète, et l'animal saute, fait toute sorte de

mouvements comme un animal non opéré et vit plu-

sieurs jours.

LMDflaence du cervelet sur les mouvements des yeux.

Hitzig, en répétant les travaux de Ferrier, trou-

vait qu'en excitant quelques lobes du cervelet, on

voyait arriver des mouvements des yeux, dans des di-

rections différentes, selon les points de l'excitation.

Ferrier a plus approfondi cette question.

Il prétend voir dans le cervelet des centres psychico-

moteurs pour les globes des yeux. En analysant et en

répétant quelques-unes de ces expériences, nous som-

mes arrivés aux conclusions suivantes: la méthode

d'expérimentation de Ferrier a des défauts bien gra-

ves, à savoir:

Il employait des courants trop forts. Il prenait

comme mesure de la force d'un courant la possibi-

lité de le supporter sur la langue. Cette méthode, pour

déterminer la force du courant, est tout-à-fait subjec-

tive. Ferrier amenait la bobine à cinq centimètres,

quand, d'après nos expériences, on pouvait aller jusqu'à

30 et recevoir encore la contraction tétanique dans

la patte de grenouille; ce qui montre une très grande

force du courant. Du reste, comme bn voyait venir les

mouvements de l'oeil, même avec le courant de cette

force, nous n'avons pas trouvé indispensable de le ren-

forcer pour ne pas obtenir la dérivation des courants.

Nous ne sommes pas en état d'affirmer d'autres

résultats de M. Ferrier. Par ex. en électrisant le

lobule JVs 1 même avec le courant 10, nous n'avons

pu voir survenir les mouvements des yeux, c'est-à-dire

l'oeil droit se tournant dehors et le gauche en dedans

suivant le plan horizontal. Pour le point 2 nous avons

constaté les faits démontrés par M. Ferrier. L'oeil

droit se tournant dedans et le gauche en dehors.

En faisant l'expérience sur le A^ 3, nous n'avons pu

venir à bout de voir les yeux se mouvoir qu'avec des

courants, de grandes intensités et puis quelques mor-

ceaux que nous éloignâmes dans cette partie du cer-

velet, nous pûmes toujours voir qu'avec le courant 10

et le plus souvent avec le courant 5 on pouvait déter-

miner toujours les mouvements des yeux.

20*
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Résumé.

Floureus, Longet, Bouillaïul, Fovil, Car-

penter, Dunn et la plupart d'autres physiologis-

tes affirmaient que le cervelet influe sur la coordina-

tion des mouvements; les uns le prouvaient par les

faits pathologiques et les autres i)0ur la plupart par

des expérimeuts physiologiques. Schiff, Schriidor

van der Kolk, Ludwig. Brown-Séquard, Lo-

ckart-Clarcke et Vulpian ") affirment tout-à-fait

le contraire. Schiff pose les centres de coordination

des mouvements dans les pédoncules du cervelet.

Luys est aussi de cette opinion et dit que chez les gre-

nouilles il n'y a pas une perte aussi considérable de

coordination de mouvements, comme le présumait

Flourens et les autres. 11 dit que c'est seulement

par le manque de méthodes nouvelles d'expérimenta-

tion, qu'on n'a pas pu faire une ablation complète chez

des animaux mammifères avec des résultats bien nets.

Nous sommes parvenus à vaincre ces obstacles avec

nos méthodes nouvelles et recevoir des résultats satis-

faisants, comme on le voit d'après nos protocoles. La

meilleure méthode c'est de faire l'ablation en deux

ou trois fois en laissant suppurer les parties du cerve-

let. Par l'enfoncement des épingles on i)arvient à le

faire entrer dans la suppuration. Puis en faisant en-

trer l'épingle en forme d'un petit stylet sous le canal

semi-circulaire on parvient à couper les pédoncules.

Quoiqu'on blessât et parfois on détruisât tout- à -fait

le lobule du cervelet qui repose sous l'arc du canal

semi-circulaire interne, on ne voyait survenir aucun

trouble dans les mouvements. Ce fait est en contra-

diction avec l'opinion de quelques physiologistes qui

expliquaient la perte de la coordination des mouve-

ments, après la destruction des canaux semi-circulaires,

14) Leçons sur la Physiologie générale et comparée du système

nerveux par A. Vnlpian. Paris. 186G, pag. (139. Il ilit: «En ré-

sumé, l'analyse raisonuéc des faits pathologiques et des données

expérimentales conduit à mettre en doute la légitimité de l'opinion

(jui veut faire du cervelet l'orgaue d'une faculté nouvelle, de la fa-

culté de coordonner les mouvements. Le doute devient bien plus

grand encore, lorsque l'on considère que les résultats obtenus chez

les Mammifères et les Oiseaux ne se montrent plus, lorsque les ex-

périences sont faites sur des Batraciens et dos Poissons. On peut, en

effet, enlever le cervelet sur des Grenouilles, sans produire le moindre

trouble de la locomotion; et, quant aux Poissons, de nombreuses

expériences que j'ai faites avec M. Phi li peaux me permettent

d'affirmer que l'ablation du cervelet, pratiquée chez une Carpe nu

une Tranche, ue détermine non plus aucune modification recou-

naissable des mouvements de translation».

par la lésion de ce lobule du cervelet. Nous avons dé-

montré cependant l)ien positivement que la destruc-

tion de ce seul lobule, si on ne lésionne pas les canaux

semi-circulaires, n'amène auciui ti'ouble dans les mou-

vements. Nous avons monti'é de même que la ligature

des carotides n'est pas sans influence sur la nutrition

du cerveau.

Ce qui concerne le rôle du cervelet dans les mou-

vements des yeux, en affirmant la i)lupart des expé-

riences de Hitzig et de Ferrier, nous nous abstien-

drons pourtant de nous prononcer sur la nature de ces

mouvements, quoique ces dej'iiiers fussent très pronon-

cés, même en excitant le cei'velet avec des aiguilles.

Photometrische Bestimmung des diffusen Himmels-

lichtes. Von H. Wild. (Lu le 2 décembre 1875.)

(Mit einer Tafel.)

Die Frage nacli der Entstehung des diftusen Him-

melslichts, nach der Ursache seiner blauen Farbe und

seines besondern Polarisationszustandes gehort auch

heute noch zu den intercssantesten ungelôstcn Proble-

men der Optik und Météorologie. Wir besitzen aller-

dings eine ganze Reihe verschiedener l,lypothesen iiber

die Ursache dieser Erscheinungen, und noch in neuster

Zeit hat Tyndall ') hoclist intéressante Expérimente

zur Erklarung dei-selben angestellt: nur eine jener

Hypothesen ist indessen von Clausius -) analytisch

so'ft'eit durchgefiihrt woi'den,- dass sicli ihre Conse-

quenzen weuigstens angenàhei't nach den Thatsachen

wiirden verificiren lassen. Das ist aber fiir dièse Ent-

wicklung wie iiberhaupt fiir die aller andern Hypothe-

sen bis dahin nicht moglich gewesen, da es durchaus

an genauen und vollstiindigen Beobachtungsdaten iiber

die Eigenschaften des Himmelslichts fehlt.

Am sichersten und umfassendsten ist seit Arago's^)

Entdeckung dei- a tm o s p h ii r i s c h e n P o 1 a r i s a t i o n der «

Grad und die" Vertheilung dieser Polarisation insbe-

sondere durch Brewstei-*) und Kubenson ''') nnter-

sucht worden.

1) Proceedings of Ihe Royal Society .Aj lOS. 1869.

2) Crelle's Journal Bd. .'H und 3G. 1847 und 1848. Pogg. Au-

nalen Bd. 72, 7G, 84 und 88. 1847— 185.3.

3) Compt.-rend. T. XX. p. 801. 1809.

4) Transaction of the R. Irish Acad. T. XIX p. II. 1841 und Tran-

sact. of the R. Soc. of Edinburgh. Vol. XXIII, p. II. 18U3.

5) Actes de la Soc. R. des Sciences d'Upsal. 3. sér. T. Y. 1863.
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Zur Messimg der Farbe des Himmelsliclits hat

zwar sclion Saussure '*) eine besondefe Vorrichtuug,

die er Cy anometer naunte. angegebcn und aucli einigo

vergleichende Bcobachtuugeu damit Miigestellt, welche

indessen im Grunde nur Scliatzuugon nacb einer sehr

willkiirliclien Scalè repraseiitireii. Eigentliche Mes-

sungeii der Blâue des Himiuelsliclites diirfte principiell

uur das von Arago ') aiigegebene Polari <ations-

cyanometcr, besouders iu der von Bernard **) ver-

besserteu Gestalt gestatten, docli liegen weder von

dem einen nocli dem andern dieser Instrumente Mes-

sungen am Hininiel vor.

Die Intensitât aber dos diffusen Hiinmelslichtes

art verschiedeucu Stellen liât man meines Wisseas iiber-

haupt noch uicht zu luessen versuclit.

Eine vollstândige Losung des vorliegcnden Pro-

blems ist otfenbar bloss von einer gleichzeitigeu Be-

stimmung aller dieser drei Elemente des diffusen Him-

raelslichtes, die ei'st dasselbe vollkommen definiren,

zu ei'warten. Dièse Bestimmung liabe icli seit laugerei'

Zeit auszufiihren gesucht und gebe nun im Nachste-

henden eine kurze vorlauiige Mittlieilung der bis da-

hin erzielten Resultate, eine genauere und ausfulirli-

chere Darlegung der ganzen Untersuchung nach Voll-

endung aller Tlieile dcrselbcn einer spiitern Gelcgen-

lieit vorbehaltend.

Zur sichern Bestimmung des Polarisationszu-

standcs des Himmelslichts kann man sich eutwe-

der des zuerst von Brewster ') benutzten Glassatz-

polarimeters— Arago hat das seinige erst ira Jalire

1845 der Pariser Académie vorgestellt; Oeuvres de

F. Arago ï. X, p. 277 — oder des von Bernard '")

construirten und von mir ") modificirten Krystall-

polarimeters bedienen. Die Resultate beider sind

gleicliwertliig , wenn man siçh nur (wie dies R ub en-

son ^^) bei seinen Beobachtungen getban hat,) zur Gra-

duii'ung des erstern doi- von Arago '^) angegebenen

Méthode bedient.

Das rationellste und sielierste Verfahren zur Messung

6) Journal de phys. T. XXXVIII. 1791.

7) Ann. de chimie et de phys. T. II. 1817. Oeuvres

Arago. T. X, p. 277.

8) Compt.-rend. T. XLIII, p. 982. I8n0

9) 1. c. 1841.

10) Cnmpt. rend. T. XXXIX, p. 77.'3. 1854.

11) Pogg. Auii. Bd. OXVIII. S. 193 186:;.

12) 1. c.

13) Oeuvres de Fr. Arago. T. X, p. 270. 1850.

François

sowohl der Farbe als der Intensitât des Lichtes von

irgend einer Stelle des Himmels bestande offenbar

darin, dasselbe noch einer analytisch-photometrischen

Méthode, Mie sie Govi'^) vorgeschlagen hat, mit einer

concreten und constanten Lichtquelle zu vergleichen,

d. h. also (lie relative Intensitât aller einzelnen ent-

sprechcnden Farben in den Spectren der beiderlei

Lichtquellon zu bostimmen. Wie eine derartige ana-

lytische Untersuchung mit raeinem Photometer ausge-

fiihrt werden konnte , habe icli sclion bei Gelegenheit

der Beschreibung dièses Instrumentes angegeben '^).

Dièse Beobachtungsmethode ist indessen nothwendig

sehr zeitraubend und deshalb fiir die Messungen am

Himmel nicht gceignet. Es liegt nâmlich auf der Hand,

dass wir, uni unmittelbar vergleichbare Resultate zu

erhalten, die 3 bestimmenden Elemente des Lichts

von einer Reilie von Himmelsstellen fiir iibrigcus raog-

liclist gleichbleibende Urastânde erhalten miissen; die

letzteru liângen aber wesentlich vom Stand der Sonne

ab und wechseln daher mit deren bestandiger schein-

bareii Ortsverânderung; es ist folghch, um sich we-

nigstens der Erfiillung jener Bediugnng moglichst an-

zunâhern, durchaus geboten, jede Messung in der

kiirzesten Zeit vollenden zu konnen.

Ich inusste micli somit nach einer andern Méthode

umsehen, und da erschien es denn als das Einfachste,

dem Licht der constanten Vergleichslichtqiielle auf

eine genau definirbare AVeise dieselbe Farbe wie dem

blauen Ilimmelslicht zu ertheilen und dann das Inten-

sitâtsverhâltniss dieser gleichgefàrbten Lichtquellen

in gewôhnlicher Weise photometrisch zu bestimmen.

Um dem weissen Licht irgend einer Lichtquelle die

mehr oder minder gesattigte blaue Farbe des diffusen

Himmelslichts in genau definirbarer Weise zu erthei-

len, ist es nach dem von Arago und Bernard bei den

Polarisationscyanometern eingeschlagenen Verfahren

am besten, dièses Licht partiell zu polarisiren und es

dann durch eine senkrecht zur optischen Axe ge-

sclinittene Quarzplatte von passender Dicke und 'einen

dahintcr befindlichen Polarisator (Nicol'sches Prisma)

durchgehen zu lassen. Durch Drehung der Polarisa-

tionsebene des einfallenden Lichts liât man es in sei-

ner Gewalt, die Fârbung des durchgegangenen Lichts

beliebig zu andern und dadurch, dass man denPolarisa-

14) Compt. rend. T. L, p. 15G. 1860.

15) Pogg. Ann. Bd. CXVIII. S. 216. 1803.
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tionsgrad des einfallendeii partiell polarisirteu Lichts

vermehrt odor verrnindert, ist die Farbc iiacli Belio-

ben gePîittigtt'r odcr melir mit Weiss yermischt zu ci-

halten.

Bei diesem Verfahren /.nv Fiirbung ûw weisson

Hiilfslichtquelle geht nun iiothwondig viol Licbt ver-

loren ; dfnn abgesehen von doni Verlust dei' dein Him-

melblau coraplentâren Farbc zur Erzeugung eben die-

ser Farbe aus dem weissen Licht, raiissen die Liclit-

strahlen nocli zwei Polarisatoron passiren , wobei ihre

Intensitât obne Unterscliied der Farbe auf wcniger als

die Halfte reducirt vvird. Es ist deshalb eine sebr belle

Hiilfslichtquelle zum Vergleicli nothwendig, und icb

wàhlte demgemàss als solche eine von der Sonne sclbst

senkrecht beleuchtete duichscheinende Platte (matt-

geschliiïene (ilasplatte). l)a so wie so nur bei ganz

reinem Himmel Beobachtungen aiigestellt werden kon-

nen, so bat dies keine Storungen zur Folge, und es

lassen sich die Intensitâtsunterscliiede der Sonnen-

strahlen bei verschiedener Holie derselben leiclit tbeo-

retiscb berechnen.

Zur Ermittlung endlich des Intensitàtsferliâltnisses

der gleichfarbigen Lichtstrahlen habe ich eine dera

vorliegenden Zweck angepasste Vorricbtung verwendot,

welche gewissermaassen die Mitte liait zwisclien den

beiden von mir friiher angegebenen Polarisationspho-

tometern''^). Das Licht der einen Licbtquelle (des Him-

melslichts) geht unteriu Polarisationswinkel durch eine

Glassaule hindurch, von welcher unter demselben Win-

kel die Strahlen der andern reflectirt werden. So er-

halten wir von den beiderlei Licbtquellen ein Gemisch

senkrecht zu einander polarisirter Strahlen, deren In-

tensitàtsgleichbeit in bekaniiter Weise an dem Ver-

schwinden der luterferenzfarben eines Polariscops er-

kannt wird. Die Gleichheit aber der Intensitiit der bei-

derlei Strahlen wird in messbarer Weise durch Ver-

Jinderung der Azimute von l'olarisatoi'on bewirkt, wel-

che auf dem Wegc; derselben \'on den Licbtquellen

zur Glassaule eingeschaltet sind. Die fur sich drehbare

Glassaule dient zugleich als Polarimeter.

Ich werde das neue Instrument, da es seiner gan-

zen Einrichtung nacb vorzugsweise nur fiir die Lnter-

suchung des Himmelslichtes bestiramt ist, in der Folge

kurz Uranophotometer nennen.

16) Pogg. Ann. Bd. XCIX. S. 235. 1856 und Bd. CXVIII. S. 193.

1363.

1. Iteselireihuii;^ des liranopholoiiieters.

Dasselbe ist in der beiliegenden Tafel in scinen

Haupttheilen in einem schematischen Durchschnitt (in

migefiihr '4 der natiti'licjien Gi'osse) dargestellt. Einen

Theil des Gestells des Instrument!* habe ich des leich-

teni Verstiindnisses halber ebenfalls aufgenommen,

aber als in einer andern Ebene liegend zum Unter-

scliied nur durch punktirte Linien angedeutet.

Die aus 10 sehr nahe 0"™5 dickeii, eben geschlififenen

Glasplatton bestehende Glassaule A ist in eine niedrige,

iiiiieii matt schwarze cylindrische IMessingbuchse B
eiiigeschlussen , deren Waiidung aus zwei genau auf-

einaiider gepassten Ringen besteht. In die diamétral

gegeiiiiberstehendcn Oft'nungen a und a des iiinern

Ilings sind zwei Messingr(»hren C und C' einge-

schraubt, welche mit betrachtlichem, nameiitlich seit-

lichem Spielraum dnrch grossere Offnungen im iius-

sern Ring frei durchgehen, der selbst vor entsprechen-

den des iunern Eings ebenfalls zwei diamétral gegen-

iiberstehende Offnungen b und b' mit den eingesetzten

Rohren I) und 7)' besitzt. Der Spielraum in den Offnun-

gen hat zum Zweck, am fertigen Apparat nacli erfolg-

ter Bestimmuug des Polarisationswinkels fUr das Glas

der Glassaule die beiden Rohrenaxen CC und DD'

durch Verscliiebung der Ringe gegen einander so zu

justiren, dass sie genau den doppelten Polarisations-

winkel mit einander einschliessen. In dieser Biichse

liisst sich die in einen Messingrahmen eingeschlos-

sene Glassaule um eine durch die Centren der Grund-

flachen durchgehende Axe vermittelst eines iiussern

Knopfes drehen, und die Grosse dieser Dreliungen ist

vermittelst eines Index an einor Kreistheilung auf der

einen Grundflache der Biichse abzulesen.

In die Rohre D' ist ein verbessertes Savart'sches

Polariscop E von der Einrichtung eingeschoben, die

ich ihm bei meinem Photometer und zuletzt bei mei-

nem Polaristrobometer '') gegeben habe, namlich ein

P'ernrohr mit Nicol vor dem Ocular und zwei gekreuz-

ten unter 4 5° z. ojit. Axe geschnittenen Kalkspath-

platten vor dem Objectiv. Fiir Beobachtungen in der

Nâhe des Zéniths lasst sich vor der Ocularôffnung ein

rechtwinkliges Prisma anbriugeu. Dasselbe Polariskop

kanii nothigenfalls auch in die Rôhre C' eingeschoben

werden, in welcher sonst eine am Ende geschlossene

17) Bulletin. T. XIV. S 1 seq. 18G9.
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und mit einem Gegengewicht G versehene Rôlire F
steckt.

Ûber (lie dem Polariscop iJgegenuberstehende llolire

D, deren Axe stets gegen die zu uiitersucliende Stelle

des Himiuels gerichtet wird, ist eine Rolire H gesclio-

ben, die an ihrem [lussern Eiide ein, um eine exceu-

trische Axo drelibares Dopprl-Diapbragma besitzt, das

nebenzu nocli im Grundriss dargestellt ist. Das eine

Diaphragma besitzt bloss eine centrale kleinere Ôifnuug,

das andere einen dem Rohr-Durchmesser entsprechen-

den kreisfôrmigen Aiisschuitt, der aber durcli eine

diinne, farblose, auf den Raud aufgekittete Glasplatte

verschlossen wird. Auf dièse ist in der INlitte wieder

eine scliwarz gebeizte Messingssebeibe von genau glei-

cher Grosse wie die kleinere Ôffnung im' erstern Dia-

phragma aufgekittet, so dass also dièses Diapliragma

eine ringtoiiuige Otfnung darbietet.

An der RôIire G der Messingsbiichse sind die zur

Fiirbung und Intensitàtsveriinderuug des Sonnenlichts

bestimmten Tlieile befestigt. t 'ber G ist zuniichst eine

die getiieilte Kreisscheibe J (ganze Grade) tragende

Rohre goschoben, um welclie sicli die mit dem Index

i versehene nnd den iïoffmaun'schen Polarisator p
einscliliessende Rohri» m drebt. Auf dicSci- Rohre sitzt

eine weiterhin sicli verengendc Rohre a , welche vor

dieser Verengung die senkreclit zur optischen Axe ge-

schnittene nahe 1°"" dicke Quarzplatte q enthâlt. Auf

der konisclien zum engern Tlieile abfallenden Flilche

trâgt dièse Rohre eine Tlieilung K in 100 gleiclie

Theile, auf welche ein Indexstrich /I- aufeiner, ûber

jenen engern Theil geschobeneu weiteren Rohre weist.

Dièse letztere triigt wùeder eine getheilte Kreisscheibe

L (ganze Grade) und an ihrem iiussern Ende eine pa-

rallel zur Axe geschnittene, ungefiihr 2""" dicke Quarz-

platte r. Das Rohr o mit Index / endlicii, um die vorige

Rolire drehbar, schliesst wieder einen Hoffmanu'schen

Polarisator p ein. (Die Griffe zum b( quemen Drelien

der einzelnen Roliren sind in der Zeichnung fortge-

lassen und die Schrauben zum Klemmen derselben

bloss angedeutet).

In der Verlàngermig der Axe der Rohre G und

der letzt beschriebeneu Theile, im Ùbrigen aber un-

abliângig davon vernji^telst eincs Kugelscharniers 31

und besondern Halters N ara Gestell des Apparats be-

festigt, befindet sich der Ring Q, in welchem sich die

Rohre s mit massiger Reibung drelit. Dièse triigt eiuei-

seits die Hiilse i, welche bei der Beobachtung uber

den Zwischenraum zwischen o und s zur Abhaltung

fremden Lichts geschoben wird, dabei aber o nicht

beriihrt; am andern Ende ist das Gehàuse P mit ein-

gcschlossenem rechtwinklichtem Glasprisma befestigt,

auf dessen zweite ÔSnung w, um deren Rohre als

Axe drehbar, ein zweites Gehàuse R mit rechtwink-

lichtem Glasprisma aufgesclioben ist. Die zweite Ôff-

nung dièses Gehàuses ist mit einer kùrzern Rohre v

versehen, welche am àussern Ende das Diaphragma

X besitzt und durch eine inatt geschliffene Glasplatte

/(' verschlossen ist. Die Drehung der beiden Prismen-

geliiluse um einander und beider zusammeu um die dar-

auf senkrechte Axe des Ringes Q gestattet die Glas-

platte w stets senkreclit zur Richtung der .Sonnen-

strahleii zu orientiren.

Da das Instrument vor der lland iiur dazu dienen

sollte, in einer Vertikalebene durch die Sonne die

Eigenschaften des Himmelslichts zu bestimmen, so

liabe icli ilim folgende Aufstellung gegeben. Die bei-

den Rôliren D und D' hegen in geschlossenen Lagern

S und S' des Biigels U, so dass die Biiclise B dariu

um D und D' als Axe gedreht und festgeklemmt wer-

deii kann. Der Biigel U aber ist an einem Ende einer

horizoutalen Axe V befestigt, Avelche vom einem Dop-

pellager TT' getragen wird und mit diesem um die

vertikale Axe X in der Saule W des Statives mit Drei-

fuss und Stellschrauben drehbar ist. Die Horizontal-

axe wird durch die Klemme ZZ' mit Mikrometer-

schraube und Feder festgestellt , die Vertikalaxe mit

der Scliraubc Y geklemmt. Weiterhin sitzt auf der

Horizontalaxe der schon erwàhnte Prismatràger M
mit seinem Gegengewicht g und sodann die Einstel-

lungsvorrichtung 0, die zugleich als Gegengewicht der

Bilchse B mit iliren Appendices dieiit. Die Einstel-

lungsvorrichtung besteht nâmlich aus einem an der

Horizontal-Axe befestigten Cylinder œ, auf welchem

ein Indexring p gieitet und durch eine Schraube fest-

gestellt werden kann und der drehbaren Scheibe y,

welche gegen den Indexring hin mit einer Kreisthei-

lung verseJien ist, durch die Schraube S geklemmt wird

und an ihrer aussern Grundflache das Lincal es.' mit

den Absehwinkeln 'Ç und Ç' tràgt. Der Winkel Ç besitzt

auf der aussern Hitlfte einen rechteckichten Ausschnitt,

mit iiber seine Mitte ausgespanntem Faden, in dessen

Verlàngerung gegen das Lincal e liin ,ein feines Locii
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im Winkelblech eingebohrt ist; auf dem gegeniiber-

stehenden Winkftl Z' ist paralld /.um obigen Fadcn

ein Stricli anf der innern Seitc gezogen und auf der

âiisseni Hiilfte langs desscîlbcu dcr Winkol mit chwm
Sclilitz versehen.

l. Jastiriing und Gebrauch des liistrnnieDfs.

Vermittelst eiucr auf die Axe K aufzusetzeudeu Li-

belle wird in iiblicher "Weise die Axe X vertikal ge-

-macht, dann soll zugleich F horizontal sein und bei der

Drehung des Btigels U um die letztere die optische

Axe des Polariskopfcrnvobrs eine Vcrtikalebcue be-

schrciben.

Darauf richtet man das letztere auf eineu ferneu

horizontal scharf begrenzten Gegenstaud und klemmt

die Axen, lost dann an der Absehvorrichtung die

Klemmschraube S und richtet dicselbe von Ç' hindurch-

sehend auf denselben Gegenstand hin, worauf man 8

wieder anzieht und nunmehr den Indexring ^ so lange

verstellt, bis der Index genau auf den Nullpunkt der

Kreistheilung auf y weist. Wahlt man dabei als Ge-

genstand die Sonne, so muss das vom kleinen Loch

auf l entworfene Bild derselben auf Ç' den Strich

halbiren und in gleicher Entfernung vom Ijineal

wic das erstere liegen. An dieser Stelle wird durch

den Langsstrich ein Querstrich gemacht. Will luau

jetzt die Polariskopaxe auf eine bestiramte Stelle des

Vertikalkreises durch dio Sonne richten, so stellt man

den gewiinschten Winkel mit dcr Sonne am Kreise y der

Absehvorrichtung ein und drehtdanu dasganze Instru-

ment um die horizontale und vertikale Axe, bis der

Sonneu-Schatten des Winkels Z, auf den Winkel Ç' ge-

worfen wird und ein von der feinen Offnung im crstern

entworfenes Sonnenbildclien genau mit seiner Mitte

auf den Kreuzungspunkt dor beiden Striche auf Ç' fâllt.

Vermittelst dieser Vorrichtung ist es nun leicht, durch

successives Drehen um die vertikah; nnd horizontale

Axe wilhrend der Beol)achtung der Bewegung der

Sonne zu folgen.

In der Voraussetzung , dass der optische 'l'hoil be-

reits so justirt sei, wie spiiter erortert werd(Mi wird,

stellt man fiii eineii Moment die Glassaub^ A senk-

recht zur Polariskopaxe und dreht dann die Biichse so

lange bis die Farbfransen im Polariskop verschwin-

(len, alsdann ist die Drehungsaxe der Glassaule, resp.

ihi'e Finfallsebene um 4!")" gegen eine Vertikalebene

durch die Sonne und folglich auch gegen die Polarisa-

tionsebene des durch die Rohi'e /feinfallend('n partiell

])olarisirten Lichts gencigt. \)(\r Apparat wird in die-

ser SteUung im Lager S' geklemmt, und es soll dann,

wie es die Zeichnung darstellt, die Axe des Riuges Q
und der Rohre s genau mit der Axe der Rohre C der

Biichse zusammeufallen.

Die Hiilse t wii'd daiauf iiber den Zwischeuraum

zwischen o unel ,s geschoben und die matte Glas-

platt(' w senkrecht zu den Sonnenstralilen gestellt, was

am concentrischen Schatten ihrer Fassung auf dem

Prismengehàuse zu erkemien ist. Nunmeiir bj'ingt man

die Glassaule in die Stellung, dass nach Entfernung

des Polariskopfernrohrs E fur die Beobachtung mit

freiem Auge das von der Glassaule reflectirte Bild

der durch die matte Glasplatte w verschlossenen Off-

nung genau das direct gesehene Bild des engen Dia-

phragmas der Rohre H deckt. Das Doppeldiapliragraa

wird jetzt um 180° gedreht, so dass die ringformigc

Offnung desselben concentriscli mit der Ôffiuuig von

H stellt; alsdann sieht man durch die letztere direct

den blauen Himmed und auf die undurchsichtige

schwarze Scheibe im Centrum projicirt sich zum Ver-

gleich mit deSsen Fiirbung und Licht-Intensitàt das

gleicli grosse Bild der Offnung w mit der matten Glas-

platte. Angenommen, der Polarisator 2^ stehe zunàchst

so, dass seine Polarisationsebene der Einfallsebene der

Glassiiule A parallel sei, also am meisten Licht von

der Sonne lier erhalten werde, so dreht man nun zu-

niichst die Kohre k mit Kreis L, Quarzplatte r und

Polarisator p', bis das erwahnte Centrum die Farben

niiance des blauen Ilimmelslichts daneben zeigt, dar-

auf mn\ durch Drehung der Riihre o mit dem Pola-

risator p fiir sich oder also seiner Polarisationsebene

gegen den Hauptschnitt der Quarzplatte / dem Far-

benton die entsprechende Siittigung ertheilt und end-

lich durch eine Gesainmtdreliung der Rohre m mit

dem Polai'isator /) und allen Tiieilen nach aussen hin,

wobei also deren relative Lage, resp. Farbenniiance

und Farbensilttigung unverandert bleibt, noch die In-

(ensitiit des Lichtes derjenigeii des Himmelslichts an-

gepasst. Bisweilen wird es niithig sein, nach Herstel-

lung derselben Intensitiit nacl#aglich noch zur Er-

zielung vollstiindigerer Gleichheit des Lichtes des cen-

tralen Kreises und seines Fonds, se'i es die Fai'ben-

nuance durch eine kieiiu' Drehung von k, sei es die
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Sâttigung derselben, durcli einc solclic von o etwas

wenig zu jindern. Ist die Gleichheit erziolt, so \vird

das Doppoldiapliragraa dd' .wioder in die der Figur

cntsprechende Stellung gebracht, wo die Bilder der

beiden Ôiïiiuugen sicli decken, resp. die Strahlen des

Himnielsliclits iind des kiinstlicli liergestellten gleiclifar-

bigen Liclits sicli vcrmi8cliftn,das Polariskop -B (Mngesetzt

iind, wenn niclit die Fail)fransen beroits verscliwiui-

den sind "^), dièses Verschwinden duicb einc; kleiue

Drehung der Rôhre m erzielt. Findet das AuslOschen der

Farbfransen niclit vollst;i,ndig statt, so ist dies ein Be-

weis, dass man nieht die riclitige Farbennuance oder

Siittigung derselben eingestcllt batte, und die vorber-

gehende Opération muss dann mit melir Aufinerksam-

keit wiederbolt werden. Bei einiger Ûbiiug kommt dies

selten vor, indem das angegebene Verfabren ciiie voU-

stiindige Identitilt der Farbtone zu erzielen gcstattet,

wobei Ring und centraler Fleck fast wie eine liomo-

gen gefarbte Sclieibe erscbeinen. Ist so die vollstiin-

dige Neutralisation, resp. Auslosclien der Farbfransen

(wenigstens in der Mitte des Gesicbtsfcldes) erfolgt,

so werden die 3 Kreise J, K und L abgclesen.

Hiemit ist die Intensitut- und Farbenbestinimung

des Liclits der betreffcnden Hiramelsstclle vollendet.

Zur Erinittlung des Polarisationszustandes der-

selben wird die Hiilse t zuriickgescliobeu, die Biicbse

um die Robren D' und D um 45"" zuriickgcdrelit, was

an einer Tlieilung beim L'ager S' zu erselien ist, ein

Deckel zur Abbaltung ailes einfallenden Liclits auf

die Rohre o gesetzt und nun die Glassaule A von der

senkrecbten Stellung zu hh' aus das eine Mal nacb der

einen, das andere Mal nacli der andern Seite so lange

geneigt, bis die Farbfransen ira Polarisko)) vers(d)win-

deu. Die balbe Differenz der Ablesungen ani getheil-

teu Kreise auf der Bih-jise bei diesen zwei Steliuugen

gibt den Eiufailswiukel der Strablen von h lier auf die

Glassaule.

Es bedarf kaum der Erwiibnung, dass man vor je-

der Einstelluug der Glassaule, wie vorber ûvv Polari-

satoreu p und p', durcb kleine Drebungen um die ho-

rizontale und vertikalc (Jestellaxe immer wieder das

18) Iiii AUgemeinem wird dies jeileulalls uiclil dci' l'ail sein, da

bei der Aiuîciiing der Diapliragniastelluug (d (/') die vorher statt-

findende Sehwiiehuiig des bei H ciufallendeu Lichts dureli die

GlasplaUe jetzt wegfallt.

Tome XXI.

Sonnenbild auf den Kreuzstrich des Absehwinkels Z'

zuriickzufûbren bat.

Bei einiger Ubung liisst sicb eine solclie complète

Messung fur eine Himinelsstelle in 10 Minuten ans-

fiihren , worauf sofort die Einstelluug auf eine andere

Entfernung von der Sonne bei (Abs(>Iivorriclitung)

und P, B (Prismen) erfolgcn kann.

Bei der Justirung des optiscben Tbeils des

Instruments sind folgendc Bedingungcn zu erfiillen.

Die Drehungs-Axe der Glassaule A muss senkrecht

auf einer Ebenc durcb die Axeu der 4 Rohrcn C, C',

D, D' stclicn und ibrcPlattcn miissen dieserDrebungs-

axc parallel sein. Dies wurde bei uus(;rm Apparat durcli

Unterlegen der Glasplatten in ihrem Ralimen mit Sta-

niolblattcbcn und dunnen Blechscheibchen und durcli

Verscbiebbarkeit des eiuen Axenlagers auf der betref-

fenden Grundplatte der Biicbse erreiclit und die Er-

fiillung der Bedingung daran erkannt, dass die Glas-

saule bei seukrechter Einstelluug zur Polariskop-Axe

und iiach der Uindrebung um 180^ das von ibr reflec-

tirte P.ild des Ijcleucbteten Fadenkrcmzes des Polari-

skops beide Maie zur Deckung mit dem direct geselie-

nen bi'acbte und dasselbe aucb gescliab , als man das

Polariskop von D' nacb Cf bi'achte.

Der Hauptscbnitt dei' Kalkspatbplattcn vor dem
Objectiv des Polariskopfernrohrs ist genau unter 45

'

zur Einfallsebene auf die Glassaule zu orientiren. Zu

dem Ende bringt man die letztere in die Stellung der

Figur, verscbliesst 6, lasst durcb a natihiicbes Licbt

eintreten und drebt dann das Pobariskop E in seiiier

Fassung D' so lange, l)is die Farbfransen verscbwini-

den sind — dann ist jener Hauptscbnitt parallel zur

EinfoUsebene— darauf stellt man die Glassaule seidc-

recbt zur Polariskopaxe, scbliesst die Offuung a, und

liisst von /; voUstaïuUg polaiisirtes Liclit einfalleu, in-

dem man den Kreis J mit seinera l'olarisator p auf

die Kobre D aufsteckt. ' Man drelit sodann die Rôbre

m mit ibrem Polarisator, liis die Farbfransen im Pola-

riskop aucb wieder vei'scliwindcn, also die Polarisations-

Ebene von p cbenfiills iiarallel zum Haupts(;bnitt der

Kalkspatbplatten ist; dei- Winkel zwiscbeu beiden wird

45"' und di(> Farben errc^clien das Ma.xiiiium ibrer

Intensitat, wenn man den Index i auf der Kreistbeilung

./um diesc Grosse voi'wiirts bewegt. Das Zuriickdn^-

hen des Polarisko]ts bei uuverriicktem Polarisator p
bis zum V<Mscbwin(leu der Farbfransen wiid dalier die

21
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Hauptsclinitte der Kalkspathe aucli geuau unter 45°

zur Eiufallsebene orientireii." Eiii bci dieser Stellung

iiber das Rohi- D' iiud das Polariskop E gezogener

Strich erlaubt, dieselbe iiachher immer wieder ohne

"Weiteres zu fiuden.

In ganz entsprecliender Weise wird das Polariskop,

naclidera raan es in die Rohre C eingeschoben bat,

aucb dort orientirt und daun zugleich aucb die Able-

sung ain Kreise J gefunden, wo die Polarisationsebene

des Polarisators p parallel der Einfallsebene der Glas-

saule ist. Indem man darauf nach Fixirimg von m den

Polarisator p ontfenit und nacb Beseitigung der Quarz-

platte q den àussern Tbeil n, k.o auf /» in der nor-

malen Stellung aufscbiebt, wozu ein Index zwischen m
und n dient, ermittelt man ebenso die Ablesung des

Kreises K, wo der Hauptscbnitt der Quarzplatte r pa-

rallel der Einfallsebene ist und endlich kaun nacli Eut-

fernung von /• aucb nocli filr den Polarisator p' die

Ablesung am Kreise L gefunden werden, wobei seine

Polarisationsebene mit'derselben Einfallsebene zusam-

menfâllt. Es verstcbt sicb von selbst, dass die Fassuu-

gen von r und p Marken haben miissen, um sie nach-

lier wieder geuau in derselben Lage einsetzen zu

kônuen.

Bei der Justirung der Glassilule und ihrer Axe bat

man sicb die Ablesung an ihrer Kreistheilung gemerkt,

wo die Platten senkrecht auf der optischen Axe des

Polariskopfernrobrs wai'en, wenn es bei JD' eingesteckt

war und ebenso als man es nacfdier bei C' anbracbte.

Die Piohren DI/ ynd CC stehen richtig, wenn die Dif-

ferenz dieser beiden Ablesungen dem Complément des

doppelten Polarisationswinkels der Glasplatten zu 180°

entsprechcn. Ist dies nicbt genau der Fall, so sind die-

selben so lange gegen einander zu dreben, liis dièse

Bedingung erfiillt ist.

3. Bestiniiniiug des BrechimgsverhâltDisses der riatten der

(ilassiinle.

Von den 10 Platten der Glassilule wuvden zwei be-

liebige ausgewiiblt und fiir jede das Brecbungsverhalt-

niss nach zwei verschiedenen Mcthoden bcstimmt.

Nachdem beidc Platten liingere Zeit in Alcohol ge-

legen hatten, maass icb bei beiden nacb sorgfaltiger Ab-

trocknung sofort vormittelst meines optisclien Univer-

salapparats und unter Beiuitzung des Liclits eines gros-

sen Argandgasbrenners wiederholt den Polarisations-

winkel. Dasselbe geschali aucb, nachdem die Glasplat-

ten 4 Wocben lang an der Luft gelegen hatten. Die

Sicherheit einer Bestimmung des Polarisationswinkels

betrug biebei: rt 30", was im Brechungsverhàltniss

der Grosse ±0,0005 entspricht. Bis auf dièse Ge-

nauigkeitsgrenze der Beobachtung blieb innerhalb der

4 Wocben der Polarisationswinkel unveràndert.

Die zweite Bestimmung des Brechungsverbàltnisses

erfolgte nach der Méthode von F. Bernard '^). Da-

bei maass ich die Dicke der Glasplatte vermittelst

eines Mikroraeter-Mikroskops, indem icli die Glas-

platte vertikal stellte, der Mitte der gegeniibersteheu-

den Wiinde feine Niihnadelspitzen anuitherte und danu

mit dem Mikrometerfaden auf der eincn und andern

Seitc den Zwischenraum zwischen der Spitze und ihrem

Spiegelbild in der Platte halbirtc. Der Werth der

Umgânge der Mikrometerschraube wurde darauf durch

Ausmessuug einer feinen ïheilung auf Glas [\{q Mil-

limeter) bestiramt und dieselbe Tlieilung benutzt, um
die Verschiebung der Lichtstrahlen beim Durcbgang

durch die um bestimmte Winkel geueigte Glasplatte

zu messen, resp. den Drehuugswiukel der Platte von

der eincn zur andern Seite zu bestimmen, welche eine

der lialben Dicke der Platten entsprechende Verschie-

bung des Bildes der Theilung bewirkte. Heisseu wir

m das Brechungsverhàltniss der Platte, d ilire Dicke,

e die in derselben Einheit ausgedriickte Verschiebung

der Lichtstrahlen, welche dem lialben Dreliungswinkel,

resp. dem Einfallsvvinkel a dei- Lichtstrahlen auf die

Platte entspricht und also gleicli der Halfte der ge-

messenen Grosse ist, so berechnet sicli m nach der

Formel :

"1 /

1

/ d COiOL \2m z= sni (X 1/ \ -¥-{ -y-.
) .

Y Vrfsina — e/

Auf dièse Weise und aus dem Polarisationswinkel

p nach dem Brewster'schen Gesetz:

?u = tang2>

erhielt ich folgendeWerthe des Brechungsverbàltnisses:

aus dem Polar. Winkel:

nach Bernard's Méthode

1. Platte

1,5264

1,5250

2. riatte. ,

1,5282

1,5270.

101 Compt.-ionil. T. XXXIX,, p. 27, 373, 779. lsr)4.
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Das Mittel aus diesen Werthen:

>»= 1,5269

entspricht dera Polarisationswinkel :

p= 5G°4:7',

welcher zur Eiustellung der Glassâule verwendet wurde.

4. BestioiDinng der Dicke der QnarzplaUe q, die senkrecbt

zur optiscben Axe geschnitten ist.

Die Dicke der Quarzplatte q maass icli vermittelst

eines ganz gleiclien Spharometers meiner Construc-

tion und unter Beobaclitung derselben Vorsichtsmaass-

regeln in Betreff der Luftschiclit zwischen der Quarz-

platte und ihrer Unterlage, wie ich dies bei einer glei-

clien Messung friilier sclion gethan und in meiner

Schrift: «Uber ein ueues Polaristrobometer und eine

neue Bestimmung der Drehungsconstante des Zu-

ckers» "") S. 55 und folg. nilher besclirieben habe.

Heissen wir die Dicke der Quarzplatte A, so ergab

sich so mit einer Genauigkeit von ± OTOOl :

A = 0T978.

5. Théorie des Uranoptiotometers.

Damit die Interferenz-Farben in unserm Polariskop

mit seinen ihren Hauptschnitten nach unter 45°

zur Einfallsebene orientirteu Kalkspathplatten

verschwinden , ist es nach den von mir friiher aus

einer detaillirten beziiglichen Berechnung der Inter-

ferenzbedingungeu hergeleitcteu Principien "') nôthig,

dass in dem von der Glassilule her auf dasselbe auftal-

lende Licht gleiche Quantitàten senkrecbt und
parallel zur Einfallsebene polarisirter Licht-

strahlen gemischt seien. Dies ist also die sogenannte

Neutralisationsbedingung.

Wir denken uns zur Ableitung der beziiglichen Be-

dingungsgleichung sowohl das von a als von h her auf

die Glassilule auffallende Licht in zwei Litensitats-

Componcnten zerlegt, von welchen die eino den nach

der Einfallsebene und die andere den senkrecbt dazu

polarisirten Antheil reprasentirt. Das von a herkom-

mende Licht ist durch den Polarisator p voUstândig

20) Beru, 1865. Haller'sclie Verlagsbuchhandlung.

21) Pogg. Ann. Bd XCIX. S. 243 nnd 249.

polarisirt in einem Azimuth Œj zur Einfallsebene, wcnn

a, den Winkel zwischen der letztern und der Polari-

sationsebene des Polarisators p darstellt. Die beiden

auf die Glassâule A auffallenden Litensitâtscomponen-

ten parallel f||) und senkrecht (J_) zur Einfallsebene

werden daher, wenn P,^ die Intensitât des aus dem
Polarisator p ausgetretenen Liclits darstellt, sein:

Il
P,""cos'a| J_ P,^sin^a,

und nach der Reflexion an der Glassâule werdeu wir

haben

:

Il
P,'cos-a, .X' P,2sin2a,.^/^

wo x^ und y^ zwei spâter nàher zu bestimmende Cori-

stanten repràsentiren.

Heissen wir in dem von h her unmittelbar einfal-

lenden Himmelslicht; J' die Intensitât des uatiirlichen

und P" diejenige des vollstândig polarisirten Antheils,

so werden, da die Einfallsebene der Glassâule unter

45° zu der Polarisationsebene von P' geneigt ist, die

von h her auf A auftallenden Intensitâtscomponenten

sein:

Il
y,(j^-4-p') -L %(j2-4-p^)^^)

und nach dem Durchgange durch die Glassâule wer-

den wir haben:

%(-/^- P'-).s' ± %(J--hP-).^1

Die Bedingungsgleichung der Neutralisation ist

daher :

(J- -+- P') {f—s') =. 2 . P,2 {X' . cos'- a^—y- . siir a,). . . 1

Ist die Glassâule genau unterm Polarisations

winkel orientirt, so ist nach den von F. E. Neu-

mann entwickelten Formeln fiir vollkommon durch-

sichtige Glasplatten ^^):

22) Man wird hieraus leiclit entnehmen, wcslialb ich die Orienti-

nmg der Einfallsebene der Glassâule unter 45" zur Polarisations-

ebene des Himmelslichts adoptirt habe. lu diesem Falle allein ver-

theilt sich sowohl der naturliche als polarisirte Antheil des letztern

im gleichera Verhaltniss auf die beiden Intensitâtscomponenten und

nur unter der Bedingung wird unter alleu Umstanden trotz der ver-

schiedenen Schwiichung der letztern beim Dnrchgaug durch die

Glassâule da keine wesentliche Anderung der Farbc erfolgen. Wie

wir im Yerfolg seheu werdeu, hat dièse bestimmte Orientiruug aber

noch den weitern Vorthei), dass die Formel fiir die Berechnung der

Intensitâtsverhâltnisse eine viel einfachere. ja geradezu allein prak-

tiscb verwerthbare Gestalt annimt.

23) Pogg. Anu Bd. XCIX. S. 239 uud folg. 1859.

21*
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]=> Vu- w/

1 H- (2v — i;

Vl -I- m'/

2/^ = 0, _x^ = V 1 -I- j»-/

1 H- »«2\2
"

i-(^--»(f^y

wo « die Zahl dcr Platten in (1er Glassàule iind m ilir

Brechungsverliàltniss darstellen. Darnacli wiirde die

Gleicliung 1) die sehr eiiifaclie Gestalt:

J2-HP2=2.P,-.cos'a, V

annehmcn. Die Absorption des Liclits in den Glas-

platten ist indessen in Wirkliclikcit niclit zu vcrnacli-

lâssigen, und wir miissen daher die allgemeinei-n Aus-

driicke fiir Glassaulen, welchc Stokes'^) mit Beriick-

sichtiguug der Absorption abgeleitet hat, liier benut-

zen. Darnacli ist:

9

y BX
wo :

(, _— (là
cnsnc. p

ist, vvenn a den Durchsichtigkeitscoefficienten dcr Sub-

stanz der Glasplatte (der Bruchtlieil des Lichts, der

nacii Durcblaufen dor Wegeinlieit in derselben iibrig

bleibt), d iln'e Dicke und ^; den Polarisationswinkel

i'01)rasentiren, und wo A und B zwci blos von ;?, m
und (j abhangende constante Grossen davstellcn.

Die Gleichung 1) nimmt daliei' in Wirkliclikcit fol-

gende Form an:

r--^F-= 2B
Z ,-

. cos-a'.

oder einfacli:

J- C. P{. cos- a,

.3

3'

wo C eine constante Grosse, welciie, wenn dor Durcli-

sichtigkeitscoefficient des Glases gegeben ware, nacli

don tStokes'scJKîU Formeln bereclmet werdcn konnte,

im Allgcmeinen aber bosser direct ein iur aile Malc

durch eine Fundamentaluntersuchung bestimmt wird.

Darauf, wic auf den Wertli von P^ worden wir spiitcr

zuriickkomiuen. Setzen wir bride als bekannt voraus,

so bleibt in Gleichung 3', da a.^ am Kreise J al)gclesen

wird, nur nocli das Verhaltuiss von ./- und F~ zu bc-

stinimen. , ,

24) Philos. Magazine 4. snr T. XXIV, p. 480 1862.

Dies gescbielit durch die polarimetrische Mes-

sung, wobei also die Einfallsebene der Glassàule pa-

rallel zur Polarisationsebene des theilweise polarisirten

Lichtes gestellt und das Licht von a her abgehalten wird.

Die beiden von h her auf die Glassàule auffallenden

Intensitatscomponenten werden dann sein:

r-

welche nacli deraDurcligang durch die Glassàule werden:

ii(t-^^')v —^ 2 9'

wo sj und fj eine den frtiliern Grossen s^ und /- ent-

spreciiende Bedeutung haben, jetzt aber ausser von -«,

m und g auch noch von dein variabeln Einfallswinkel

<p der Lichtstrahlen auf die Glassàule abhàngen. Indem

nian die Glassàule uiehr oder minder neigt. wird man
es daher dahin bringen kônuen, dass ira durchgegan-

geneu Licht die beiden Intensitatscomponenten gleich

werden, also wieder Neutralisation erfolgt. Die Bedin-

gung fiir das Verscliwinden der Farbfransen beim Po-

lariraeter ist somit:

pi

J^-t-T-' r 2_. 0^2

wo A^ eine durcli die Stokes'schen Formeln gege-

l)ene und nach ilinen zu berechnende Function des

auf dcr Kreistheilung der Biichse B abzulescnden Ein-

fallswinkel 9 repràsentirt, wclclie indessen, wie schon

oben erwàhnt, sicherer nach dcr Arago'sclien Mé-
thode empirisch zu bestimmen ist.

Ans den Gleichungen 3'. und 4. aber folgt:

,r- = P,-.i:.o^-rt,.C(\—A,^

P-= P,\Qm^a,.C.A^

und wir liabeu jetzt zur numerischen Losung der Auf-

gabe nur noch die Constante Cund dicP'unction A zu

bestimmen und zu unteisuclien, wie Z'," von dei' Inten-

sitàt des oinfallendcn Sonnenlichts abliiingt.

Définition von P,". Heissen wir die Intensitàt des

auf die Glasplatte w direct einfailenden Lichts J,", so

ist die Intensitàt des zum Polarisator ;/ gelangenden

Lichts:

wenn t den Transparenzcoefficienten der matteu Glas-

platte w und fc,, den Sdiwiichungsfactor des Lichts re-

pràsentiron, welcher den bcMden rechtwinklichtcn Glas-
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prismen zukommt. Dièses Liclit ist nocli uatlirliches

Licht, wird aber beim Durchgaug durcli den Polari-

sator p' vollstilndig nacli desseii Polarisation» -Ebene

(senkreclit zum Hauptsciiiiitt des Kalkspaths) polari-

sirt, wobei in Folge der Tlieilung des Lichts zwisclien

den gewôlinlich und ungewohnlich gebrochenen Strah-

len und der Reflexion an den vordern und hintern Fla-

chen niehi- als die Hâlfte der Tntensitat veiioien geht.

Es ist somitder diesem Polarisator eutsprecliende, aber

bei jeder Stellung desselben constante Scliwacliungs-

factor jedenfalls kleiner als 0,5, und wir woUen ilin

daher durch '/g h > darstellen , so dass dann k , , wie

die vorigcn und naclifolgenden Coefficienten /,; , eine

wenig von 1 verschiedene Grosse darstellt. Das ans

p austretende Licht von der Intensitiit:

spaltet sicli beim Durchgaug durch die Quarzplatte r

in zwei Biindel senkrcchtzu einanderpolarisirter Sti'ah-

len von den Inteusitiiten:

% J,\t.\ . k^.
.

\

cos^ ^ und y, J^-.-. k,, . k^, . k^

.

sin- p.

wenn (3 den Winkel der Polarisationsebcne des Pola-

risators p mit dem Hauptschnitt der Quarzpbitto dar-

stellt und k^. die selir nalie gleicbe Schwilcliung der

beiderlei Strahleu beim Durehgange rcpriisentirt. Wie
ich namlich bei meiner Untcrsuchung iiber das Ma-
lus'sche Gesetz gezeigt habe -^), ist fur eiuc Berg-

krystallplatte, die parallel zur optischen Axe geschnit-

ten ist, das Verhaltniss der Coefficienten k^ fiir die

l)eiderlei Strahlen 0,99759, also in der Tliat sehr

wenig von 1 verschieden. In Bezug auf die Interfe-

renzersclieinung, welche iu der nun folgenden senk-

reclit zur optischen Axe geschnittenen Quarzplatte q

erfolgt und fiir den nachherigen Durchgang durch

den Polarisator p kônnen wir zur Vercinfachuug

das Gemeng der obigen Lichtstrahlen auch als tlieil-

weise polarisirtes, resp. aus natûrlichem und vollstan-

dig polarisirtem Licht bestehendes betrachten.

Die Intensitat des natiniichen Antheils, der

sich beim Durchgaug durch q und 2^ nicht \ ariabel,

sondern bloss constant veriindert, wird dann sein :

a = %.J,^-:'^. .A-.,Av(l— cos2?)

25) Pogg. ànn. Bd. CXVIII. S. 237. 1863

und derjenige des polarisirten Theils:

h = %.J^T.k^,Jy.k^.cos2§.

Der erstere Theil a) erfilhrt beim Durchgaug durch

q eine constante Schwàchung, die wir durch den Coeffi-

cienten k darstellen wollen und eine weitere constante

Scliwachung erfàhrt er beim Passiren des Polarisators

p, dcren Betrag ganz entsprcchend demjenigen beim

Polarisator p' ist und deslialb entsprechend durch:

y, . k bezeichnet werden soU. So ist denn die Intensitiit

des dem Antheil a entsprcchendcn, ans dem Polarisa-

tor p austretenden polarisirten Lichtes :

a' = ^/,.j;^.r.k,^Jy.k^.k^.k^n-co^2?).

Das polarisirte Licht h erfillut zunachst beim Durch-

gaug durch die Quarzplatte q und den Polarisator die-

selbc durch die Factoren k und k bezeichnete ge-

ringe Schwiichung. Ausserdem aber wird die Polarisa-

tionsebcne desselben beim Durchgaug durch q gedreht

und zwar fiir jedc Farbe resp. jede Wellenliinge X

des weisseu Sonnen- Lichtes verschieden. Dièse fa-

cherfOrmig in verschiedenen Azimuten polarisirten

Strahlen falleu dann auf den Polarisator j) und werden

dort in ungleicher Weise dadurch geschwiicht, dass von

ihnen bloss Componentcn nach der Polarisationsebcne

des letztern durchgehen. Heissen wir daher die Par-

tial intensitiit des der Wellenliinge >. entsprechenden

Strahls i^, seineu Drehungswiukel in der Quarzplatte

Sj^ und den Winkel des Ilauptschnittes der Quarz-

platte >• mit der Polarisationsebcne des Polarisators

p: 90 H- S, so ist die Intensitiit des Lichtes nach dem
Durehgange durch ^j gegeben durch:

I

i)^"'^ sin- (ô^— è).d'k

und folglicli der Coefficient der Sclnvachnug, welche

dasselbe dabei erfiihrt, gleich:

[ix' sin= (S)^ — >y).d\

wo die Intégrale auf aile Werthe von X vuu dem einen

sichtbaren Ende des Spectrums bis zum andern aus-

zudehneu sind. Die Intensitiit des polarisirten Licht-

Antheils b nach dem Durehgange durch q und p wird

somit sein:

/,'_!/ /2_ /. i.i. 1, 1. f.,,.9 3 ; »x
' s'p' i^x - à) SX
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Hieniacli ist nun der gesuclite Werth von V?:

oder

6

In diesera Ausdruck sind p uud S unmittelbar durcli

die Beobaclitnng am Apparat gegebcn.

8^ ist cine Function von X, welclie fiir den Bergkiy-

stall nach don neiisten und umfasseudsten beziiglichen

Untersuchungen von Soret und Sarasin -") in Gra-

den mit einem raittlern Felder von ±0°05 dargestellt

wird durch:

f7,10123 0,151795»

\-(,W.\- 10'2.X<¥'

wo X die Wellenlânge des Lichts in Millimetcrn nach

den von Fraunhofer ermittelten Werthen und A die

Dicke der Quarzplatte obenfalls in Milliinetern dar-

stellen.

Dem vorstehenden Ausdruck wiire nach V. von

Lang's Bestimmungen ^') streng genommen noch der

von der Temperatiir t abhiingende Factor:

1 H- 0,000149.(^—20°)

beizufiigen. Sein Einfluss ist indessen, wie leicht er-

sichtlich, so gering, dass er fiir gewohnlich ganz ver-

nachliissigt werden kann und nur bei selir extremen

Temperaturen auf die bcziigliche Ànderung der Dre-

hung der Polarisationsebene im Quarz Ritcksicht zu

nehmen ist.
'

Y ist eine weitere Function von X. welche die Ver-

theilung derLichtstarke der einzehien Farben imSpec-

trum repnisentirt und weder iiirer Form noch Grosse

nach genau belcannt ist. "Wir besitzen indessen wenig-

stens anuâhernde Bestimmungen der relativen Hellig-

keit verscliiedener Stellen des Sonnenspectrums durcli

Fraunhofer -®) und aus neuster Zeit vollstLlndigere

und genauere beziigliche Messungen durcli K. Yier-

ordt ^^). Auch die letztern orscheinen zwar noch zu

26) Archives des sciences phys. et n.it. de Genève. November 1875.

27) Sitzungsberiehte der Wiener Akadeniic. Bd. IiXXI und Pogg.

Ann. Bd. 15G, S 422.

28) Dcnkschriften der Bayrischen Académie. Jahr \^\\ und 1815.

S. 193.

29) Pogg. Ann. Bd. CXIV. S. 145. 1801 und Die Auwendung des

Spectralapparats zur Messung und Vcrgleiohung der Starke desfar-

bigen Lichts. Tilbingen 1871.

unsicher, um daraus einen mathematischeu Ausdruck

fiir i^ ableiten zu kônnen, dagegen diirfte die von

A'ierordt gegebene Intensitiltscurve des typi-

sclicn, d. h. auf die Wellenlânge der Strahlen bezo-

gencn Spectrums geniigen, um wenigstens in erster

Annaherung den Werth der zwei Intégrale in Glei-

chung 6. zu ermitteln. Da die Intensitatscurve von

Vierordt nicht eine continuirlich gelnniramte , son-

dern trep])enfôrmig abgesetzte ist, so ist das Intégral:

'ï^^dX :2y-.AX

zu setzen, wo die Summe 2 den Gesammt-Inhalt aller

Reclitecke von der Abscissenaxe bis zur Curve, d. h.

von den Hulien ï-^ und den entspreclienden Breiten

AX darstellt. Keduciren wir darauf die verschiedenen

Ordiiiateu «\- der Intensitiltscurve durch Multiplica-

tion mit den entsprechenden Factoren cos 2 [l-^— S),

so wird der Gesammtiuhalt der neueu Reclitecke:

^ï^ cos 2 (8^— S) AX = ( ir . cos 2 (8^— 8) . ^^X

sein. Von diesen erapirisclien Integralbestimmungen

kann die erstere ein fiir aile Maie ausgefûhrt werden,

die letztere ist jeweileu fiir die speziell beobachteten

Werthe von 8 zu bereclinen.

Der Quotient der beiden Intégrale reprilsentirt of-

fenbar die im normalen Spectrum des einfallenden

weissen Lichts durcli Interferonz ausgeloscliten Theile

bezogen auf die Gesammtinteusitat des erstern als Ein-

heit und folglich wird 1 weuiger diesem Quotienten

die vom einfallenden urspriinglich weissen Licht iibrig

bleibenden Farben resp. also die Misclifarbe des aus

dein Polarisator p austrctendcn Lichts cliarakterisiren.

Der diesem Quotienten noch beigefiigte Factor cos 2 p

aber definirt, indem er die von Weiss abzuziehende

Grosse olme Dnterschied der Farbe vermehrt oder

j

vermindert, die Siittigung jeuer Misclifarbe. Es be-

i

dingt «omit das Glied in der Klamiuer in Gleicliuiig G.

I

die Fiirbung des einfallenden Sonnenlichts und die

j

grosserc oder geringeie Siittigung der Farbe resp.

I
ihre Vermischuug mit Weiss.
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t). Bestininiung der Coustanfen des Instrument!).

Die vcrschiedenen Constauteu k^, k , k^, etc., der

Transparenzcoefficient x sowie die Constante C in der

Gleichung 3'. kônneu aile mit dem in eiu gewôhnli-

ches Photometer verwandolten Apparat bestimmt

werdeu. Zu dem Endo wird der Biigel U vom Ende

der Axe V entfernt , fiir sicli auf eiu vertikales Stativ

aufgesetzt und die Biichsc B durch Drehung um SS'

in eine horizontale Lage gebraclit. Darauf zielit mau

den Kreis L' mit seinem Polarisator p' nacb Eutfer-

nung der Bergkrystallplatte r von der Rôhre n ab,

steckt ihn an der Stelle von // auf die Rôhre D auf,

setzt vor die Polarisatoren 2 Rohren mit gleich gros-

sen Diapliragmen an ihren ilusscrn Enden und bestimmt,

wie dies fiir Krcis / und Polarisator j) geschelien ist,

die Ablesung am Kreis L, wo die Polarisationsebene

seines Polarisators parallel zur Einfallsebene auf die

Glassâule ist. Als Lichtqucllen vor den Offnungen a

und 1) benutzt man entweder zwei Milchglasglobcu von

Petroleum- oder Gaslamjjen oder zwei matte Porzel-

lanplatten, die vor solche Lampen gestellt sind.

Filllt auf das Nicol |/ vor der Ôffnung h natiirliclies

Licht von der Intensitàt J" uud auf das Nicol |j vor

der Ôffnung a eben solches von der Intensitàt </,- auf,

so ist mit Beibehaltung der bisherigen Bezeichnungen

die Neutralisationsbedingung fiir das bci b' belindliche

Polariscop (siehe Gleichung 1. oben)

Va J^ kpi (f . sin"a— .s' . cos^ a) =
k '^1 > (* • cos tt) — if . sin a,)

oder nach Einsetzung der Werthe ans 2.

J^ • k >
{g"'

. sin" a— A. cos" a) ^ J^^ -K-^ ^^^^ "i j

welche Gleichung fiir a= 45^ iibergeht in:

J2
25 Kp J '2 n 2

oder nach Vergleich mit 3. und 4. in:

J- = C. f-, . J," . cos'-^ «1 8

Machen wir luui rasch eine zweite Einstellung, in ••

dem wir das Polariscop von h' nach a versetzen, a,

constant =45" machen und a bis zu erfolgter Neu-

tralisation veriindern. so ergibt sich, wenn inzwischen

J^ und ,/," iinvcrilndert geblieben sind, die noue Glei-

chung :

-' n Z- '
'-'1

,.r,cc k

Ans 8. und 9. folgt:

COS^ a

cos a.cos a,
10

Soll statt C eine der Constanten k oder k^ der bei-

den Quarzplatten bestimmt wcrden, so macht man
nach einer der Gleichung 8. cntsprechenden Einstel-

lung am Photometer eine zweite, wobei man vor dem

Polarisator p senkrecht zu der Schaxe b'b die betref-

fende Platte anbringt. Die neue Neutralisationseinstel-

lung a,' des Polarisators j) entspricht dann der Glei-

chung:

J\k=.C.
J?> J,-cos^a,', 11
'"p

vorausgesetzt, dass inzwischen die lutensitâten J" und

Jy unverandert geblieben sind.

Ans 8. und 11. folgt aber:

cosW
,2

Ganz entsprechend werden die Coefficienten k^ und

k ' der Polarisatoren y und p bestimmt. Nachdem man

z. B. p durch einen dritten gleiclieu Polarisator er-

setzt hat, wird zuerst eine der Gleichung 8. entspre-

chende Einstellung gemacht und darauf eine weitere,

wobei der Polarisator p vor p so angebracht wird,

dass ilire Polarisationscbenen parallel resp. aiso die

von p ebenfalls genau unter 4.5^ zur Einfallsebene

orientirt ist (dies wird mittelst des Polariscops nach

zeitweiliger Entfernung von p' genau in derselben

Weise ausgefiihrt, wie die Orientirung von p' selbst).

Der Coefficient /.: berechnet sich dann aus den beiden

Neutralisationswinkeln nach einer der Gleichung 12.

ganz cntsprechenden Formel.

Den Schwiichungscoefficient k^^ der beiden recht-

winkliehten Glasprismen P und R kann man in ver-

schiedener Weise bestimmen. Folgende Méthode schien

mir die sicherste zu sein.

Man verschafft sich zwei entsprechende, in gleicher

Weise gefasste und verbundene rechtvvinklichte Glas-

prismen
, deren gemeinsamer Schwachungscoefficient

analog durch k^'^ dargestellt wcrden môge. Nachdem

man nun an unserm Photometer dem Voi'igen gemâss

eine Einstellung auf die Neutralisation gemacht hat,

werden vor dem Polai'isator p der Rolne T) etwa die

beiden Prismen P und B so aufgestellt, dass die Axe

der Rôhre s in die Verlangerung der Axe der Rôhre
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D fallt 1111(1 R sich vertikal iiber P befindet uud die

Axe der Rolirc v parallel zu dcr von D ist resp. also

vortikal nbei- dieser liegt; ganz diesolbc AufstoUung

gibt man den beiden Hiilfsprismeii vor dem Polarisa-

toi'i^ der Robro C, wobei man darauf sielit, dass die

Axe der obern Prismariilirc um gleich viel liber die

von C zu licgcii kouniit wio die Axe von v iiber die

von I). Um dièse Holiendiiïcrenz bat man daim bloss

das auf einem verstellbaren Stativ stelieude Photome-

ter zu senkcn. uni die Offnungen, durcli welche jetzt

das Liclit iii den Apparat eintritt, genau in dieselbe

relative Lage zu den beiden Liclitquellcn zuriickzu-

bringeii uud damit der walirend der Dauer der Ver-

suche vorausgesetzten Constanz der Intensitàten J'

und J,^ sicherer zu sein. Die neue Einstellung auf die

Neutralisation mit der friihern olinc vorgesetztc Pris-

meu combinirt, gibt uns offenbar das Verhâltniss:

a 13
Je'..

wo a eine aus den Neutralisationswinkeln zu bcrech-

nende Grosse darstellt.

Eine zweite Bcobaclitung wird darauf in der Art

angestellt, dass raan die 2 Hiilfsprismen von C weg-

nimmt und vor den beiden andern vor D so anbringt,

dass das iiuserste Prisma wieder in dieselbe Hôlic mit

dem erstcu resp. die Axe dcr ilussersten Robre wie-

der in die Verliingerung der Axe der Rôlire D fallt.

Das Pbotometcr wird danii wieder in die urspriinglicbe

Hôhe geboben. Aus dieser Neutralisatiouseinstellung

und einer folgenden nacli Entfernung aller 4 Prisinen

vor D ergibt sicli ftir die Suiume der beiden Schwa-

chungscoefficienteu :

/,: l^„^h,. 14

wo h ebentalls eiue aus den Neutralisationswinkeln un-

mittelbar zu bereciniende Grosse reprasentirt. Aus

13. und 14. folgt aber:

a .1). i

/.•„ 15

Eine andere allerdings (^twas weniger sicliere Me-

tbode, die aber niclit ein zweites System von Prismen

voraussetzt, besteht darin, entsprecbend wie bei der

Bestimmung von l\. und /.• die beiden Prismen /' und

R ohne "Weiteres vor dem Polarisator p bei 7) in der

niehrfacli aiigegebonen Stellung anzubjingcu niid dann

ftir di<' Messung bloss die entspreeliende Liehtiiaclle

P um die Holiendifferenz der Rôhren-Axen von s

und V zu beben, so dass sie wieder in dieselbe relative

Lage zu der ÔfFnung w, durcb welche jetzt das Licht

einfàllt, zu liegen kommt. Die Berechnung des Coeffi-

cienten k^ aus den beobacliteten Neutralisationswin-

keln vor und naqli Vursetzung der Prismen erfolgt in

diesen Falle offenbar nacb einer der lM)rmel 12. ganz

entspreclieuden Gleichung.

Nacb d(Mi bescliriebenen Mctboden habe ich fiir die

einzelncn Constanteii des Apparats unter Benutzung

von Petroleum-Lampcn mit Ruiidbrenneni und Milcli-

glasgloben als Lichtquellen und durcli passende Coni-

bination aufcinanderfolgender wiederholter Messungen

zur Elimination der iibrigens selir geringen Scliwan-

kungen der Liclitintensitiit folgende Zaldemverthe mit

den beig(!setzten mittlern Felilern erhalten:

C

le.

k

= 1,9870
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platten w, die bei den Beobachtiingen bemitzt wurden

iind voii wplchon dio eiiie bloss aiif der oiuou Sfite,

dio aiidoro beidcrseits in imgefahr gleichom Grade

raattgescliliffen war, sich der Traiisparenzcoofficient

dei' Ictztern sehr nalie gleicb der IIalft(; desjenigen

der erstern ergeben bat. (ienaucr ist:

T, = T,.0,4!)4<S, '21

Den absoluten Werth von t, lasse ich als Constante,

welche die zuniichst gesuclite Relation der [ntensitat

des diffusen Himnielsliclits in verscbiedenen Distanzen

von der Sonne nicht afficirt, vor der Hand unbe-

stimiut.

8. Bcstiramiingen der Fiinction A^ «les Polarinieters.

Zur einpirischen Bestimmnng der Function A
,

d. h. des Verhiiltnisses der Intensitat des polarisirten

Antlieils znr Intensitat des gesammten anf die Glas-

saule einfallenden theilweise polarisirten Liclits, wel-

cbes die letztere beim Einfallswinkel ç nentralisirt,

wenn die Polarisationsebeue des tbeilweise polarisirten

liicbts und die Einfallsebenc der Glassaulc parallel

sind, erzeugt man nacb Arago's Vorscblag durcb

Doppelbreclmng in Krystallen kiinstlicli, seinen C'om-

poncnten nach ans den bekannten und einfaclien Ge-

setzen der Doppelbrechung leiclit zn bcrec^linendes,

tbeilweise polarisirtes Lielit, das man danii auf die

Glassàule des Polarinieters einfallen làsst und durcb

dièse nentralisirt. Indem man das erstere variirt,

kann man so fiir jeden Einfallswinkel cp auf die letztere

den Wertb der Function A erniitteln.

Dièse eminrische Graduirnng des Glassanlenpolari-

meters kann cbenfalls mit unscrm InstrunH'ntc obne

weitere Zntbaten ausgefiibrt werden. Angeiiommen, es

sei dasselbe , wie oben erortert worden , bereits in

das gewôbnliclie Pbotometer verwandeit, so liât man

jetzt nnr die ()ffnnng bei a durcii Aufscbie])en eines

Messingdeckels anf dieKoIn-c m zu verscbliessen, dann

liinter dem, Ijoi der Oiïnung h angebracbten Polari-

sator p die pai'allel zur opt. Axe gesclinittene Qnarz-

platte r, wie die Figur es in der friibern Stellung

zeigt, wieder einzusetz(;n und deren Hauptscbnitt in

ganz gleicber Weise, wie (« oben fiir jene Stellung

bescbrieben worden ist, parnllel zur Einfallsebene der

Glassiiule zn orientiren. M au riclitet dann die Seliaxe

Tome XXI

W nach irgend einer Licbtquelle, stellt die Glassàule

mittelst ihres Index der Reilie nacb auf die Winkel

10^, 15^, 20°, etc. cin und bewirkt die Neutralisation,

resp. das Verscbwinden der Farbfransen im Polariscop

dadurcb, dass man die Polarisationsebeue des Polari-

sators p' gegen den Hanptsclinitt der Qnarzplatte r zu-

erst nacb der einen, dann nacb der andern Seite durcb

Dreben neigt. Die balbe Differenz der beideu ent-

sprechenden Ablcsungen am Kreise L reprâsentirt den

Winkel y der Polarisationsebene des Polarisators mit

dem Ilanptschnitt der Qnarzplatte, woraus wir A
nacb folgender Bctracbtung finden.

Das aus dem Polarisator p' austretende vollstândig

polarisirte Licbt von der Intensitat I? tbeilt sich im

Quarz zwiscben dem gewohnlicb und ungewohnlich

gebrocbenen Strabl nacb dem Malus'schen Gesetz

(wie schon oben erwahnt hier genau genug) in der

Proportion :

Il
Z-cos^Y _L L'sin'Y,

wo der erstere Ausdrnck die Intensitat der gewohn-

licb gebrocbenen, resp. der parallel zur Einfallsebene

der Glassiiule polarisirten Strahlen, der letztere die In-

tensitat der ungew()bnlich gebrocbenen, resp. senkrecht

zxu- Einfallsebene polarisirten Strahlen dai'stellt. Wir
kôunen nun das auf die GlasSaule nacb dem Durcb-

gange durcb den Quarz r auffallende Gemisch dieser

l)ei(lerlei Stralden ganz entsprechend, wie wir es oben

scbon gethan baben, als tbeilweise polarisirtes, resp.

als eine Mischung natiir-1. Lichts (aus 2 gleicb grossen

senkrecht zu einander polarisirten Componenten be-

stchend) mit vollstândig polarisirten! Lichte (desÛber-

schnsses dei- einen Componenten iiber die andern) be-

tracJiten. Die Intensitat des letztern, die wir analog

wie beim Himmelslicht mit P^ bezeichnen wollen, wird

dann offenbar sein:

P^= L' (cos" Y— sin^ y ) = L^ cos 2 7

und die Intensitat des nattirliclien Antheils wird sein:

.r-^V.2 .sin"T.

Nun war nach Gleichung 5 :

.1

also aucji ; A^ = cos 2 Y n.
22
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Eine solclie Graduirung am 3. Aiigust 1875, wohei

ich die Sehaxe dos Apparats nacli dem blauenHimmel

richtete, ergab folgende Resultate:

Tafel I.

9
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Tafel II.

AX i\ SX A, 181/2 A, 18 A, 17% A, 17 A, 16% A, 16 A, 15'/2

0.000718

703

688

672
664
656

647

641

628
625

619
611

609
589

584
582

566

564
544
531

526
519

504

499

484
478
471

469
456
442
429
419
396

15

15

16

8

8

9

6

13

3

6

8

2

20

5

2

16

2

20

13

5

7

15

5

15

6

7

2

13

14

13

10

23

296
687
«65

1290
1670

5050
7470
8110
11000
15000
25800
32500
41600
56800
48500
40700
32400
25800
27600
28100
29800
20100
14400
11800
6760
6010
3660
2600
1480
1160
769

200

14^ 2'
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Tafel III.

^\-^>" fxh^s^h^^fvfx^.^fA^^,,^^^^^

0,000718
703
688
672

664

656
647i

6411

628

625,

619'

611
609

589|

584!

682

566
564i

5441

531

526i

519|

504

499^

484
478*

471

469
456
442
429
419
396

4440,

10300
13840
10320
13360

45450|

44820
105400
33000
90000i

206400!

65000

832000J

284000J
97000j

651200|

64800;

516000!

358800
140500
208600
301500
72000
177000
40560
42070
7320

33800
20720
15080
7690
4600

H
14517570

4393
10220
13740
10290
13340
45400
44800
105400
33000
90000

206300
64930

829600
282400
96370

644700
63920

505400 i

347000
;

134700
!

198600 I

282400 '

66310
159400

!

35610 i

3G220
6210

27850
16030
10730
4990
2450

4402
10240
13800
10300

13350
45430
44820
105400
33000
89950

206100
64870

828700
282000:

96170
643100
63730,

503600|
345300,

134000j

197400
280500'

65810
158100
35270
35840!

6140,

27510
15800'

10550,

4890,

2380

4413
10250
13810
10310
13350
45450
44820

î

105300
32970
89860

^

205900
64800

'

827000
281300

'

95980
641400
63540

501600
343500

,

133200 !

196200
[

278600 '

65300
156700
34920
35430
6070

27160
15560
10360
4780
2310

4400
10260
13830
10320
13360

45450!

44820
105300
32950
89770

205700
64710

825300'

280600
95700

639100^

63270,

499400j
341900-

132400j

194800)

276500:

64800'

155200
34600
35000
6000

26800
15300
10200
4680
2240

4392700 4378450 4362140

4430
10280
13830
10320
13360

45420
44780
105200
32900
89680

205400
64580

823200
279700
95400

636800
63020

497200
340100
131600
193600
274500
64220
153700

34170
34620
5900

26450
15070
9970
4570
2170

4344660 4326140

4430
10290
1 3840
10320

13350
45400
44750
105100
32850
89500

205000
64450

821200
278900
95110

634600
62760

494600
337800

130700|

192200j

272200

63650|

152200}

337901

34200j

58501

26060,

14820,

9770|

4460J
2100

4440
10300
13840
10310

13350
45339
44710
104900
32800
89370

204500
64320

819100
277900
94720

632000
62470

492000
335700
129800
190800
270000
63070
150600
33380
33780
5770

25690
14570
9580
4350
2030

4306250! 4285480

Aus don Sumiuen iintcii auf Tafel TU Ijereclinon

unmittelbar folgonde llauptwprtlio fiir die Grosse

Tafel IV.

sich

S.:

è
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aus deiu diffuseii Liclit von eiiiem grôsseni zur Sonne

concentrischeu Bezirk des Himmels. Das letztere

Licht ist allerdings tlieihveise polarisiit , da aber die

Polarisation in concentrisclien Riugeu um die Sonne

nahe dieselbe ist und jedenfalls die Polarisatiensebenen

aile mit Ebenen durch die einfallenden Sonncnstrahlen

und di<' lietiefitendo Hiiuuiclstello zusammenfallcii oder

daraut' seukreclit stohen, so wird die Erleuclitung der

mattcn Glasplatte dureli dièses Licht sich in Betreff

der Polarisation ebenfalls wie die durch das natiirliche

Licht der Sonne verlialten. Weder der eine noch der

andere Theil des Lichtes J," kann aber streng ge-

nommen wahrend der Dauer nnserer Versuche als

ganz constant betrachtet wcrden.

Was zunâchst deu erstern von den directen Sonncn-

strahlen herstainmenden Tlieil betrifft, so nimmt seine

Litensitat in Folge der Absorption der Sonncnstrahlen

in der Atmospharc mit waclisender Zeuithdistauz der

Sonne ab und der Betrag dieser Verànderung kônnte

mit génugendcr Annâherung der Estinctionstabelle

von SeideP^) entnoranien werdon. Aus dersclbeu er-

gibt sich z. B., dass sich die hitensitàten des Sonnen-

lichts bei 53° und 68° Zenithdistanz — nahezu die

Extrême bei unsern Messungen — verhalten wie

100:77.

Der zweite Antheil des einfallenden Lichts variirt

in seiner Intensitât mit der Zenitlidistanz der Sonne,

ausser wenn die letztere sich bereits dem Horizonte

nâhert, jedenfalls in entgegengesetztem Sinne, d. h.

nimmt mit wachsender Zenithdistanz zu. Sowohl das

Gesetz dieser Verànderung als der absolute Betrag

dièses Antheils im Verhàltniss zum directen Sonnen-

licht ist indessen erst durch dièse Untersuchung zu

ermitteln.

Da es also nicht moglich ist, zur Zeit dièse beiden

Antheile quantitativ zu trennen und zudem ilire Ver-

iinderungen mit der Zenithdistanz entgegengesetzt

sind, so schien es mir vor der Hand am besten, die

Grosse -/," als constante zu betrachten.

Dagegen ist es behufs spâterer bezûglicher Unter-

suchungen wie auch fiir die Définition der durch uu-

sere Messungen jeweilen constatii-ten Vertheilung

33) Sei J el , Untcrsuchuugon iiber ûic ffegcnseitigeu Tlelligkeiten

der Fixsterne erster GiOsse imd iiber die Extinction des Lichts in

der Atmosphàre. Abhandl. der Bayer. Acud. Cl. II. Bd. VI. Abth. 3.

S. 581. 1852 und Resultate photometr. Messungen an 208 Fixsternen.

ibid. Cl. II. Bd. IX. Abth. .'î. S. 503, 1862.

des ILiumclslichts geboten, deuselben die jeweilige

Zenithdistanz s der Sonne beizufiigen. Dieselbe

wurde aus der fiir jede Beobachtung notirten Zeit m
(mittlere Sonnenzeit) nach der Formel:

cos s= sin S sin 9 -+- cos 9 cos è cos f

abgeloitet, wo 9 die geogr. Breite von St. l'etersburg:

59^56'. S die dem Nautical almanac entnommene De-

clination der Sonne zur Beobachtungszeit, endlicb l

den Stundewinkel darstellen, so dass:

/ = [m'-i-n— a). 15

ist, wenn m die in Sternzeit verwandelte Beobach-

tungszeit m, n die Sternzeit des mittl. Mittags in

St. Petersburg und a die llectascension der Sonne

am betreffenden Tag reprasentiren.

10. Die BeobachtDngs-Resultate.

Die ersten im Juli angestellten Messungen am
Himmel liessen es wiinschenswerth erscheinen, noch

einige kleine Veriinderungen am Listrumente vorzu-

nehmen und als dièse dann ausgefiihi-t waren, so konn-

ten der Ungunst der Witterung balber erst im Sep-

tember die in der nachstehenden Tabelle V zusam-

mengestellten Beobachtuugen ausgefiihrt werden. Sic

beschrànken sich auf einen Vertikalkreis durch die

Sonne in verschiedenen Winkeldistanzen von ihr. Die

Zeiten sind nach dem astronomischen Tag gerechuet

und die Werthe von P" und T^ so angegeben, wie man
sic nach den Formelu 23 erhàlt, wenn man darin:

J,2.Tj^ 1000

setzt. Zu bemerken ist endlich noch, dass die Beob-

achtungen vom 1 . Sept, streng genommen mit denen

der folgenden Tage nicht zu vergleichen sind, da vom

1. zum 2. Sept, noch einige genauere Justirungen

einzelner Theile des Instruments erfolgten.

Am 2. Sept, habe icE noch etwas nach 6 Ulir bei

einer Zenithdistanz der Sonne von ungefahr 85° Mes-

sungen auszufiihren versucht , alloiu die durch die

stârkere Absorption geschwàchten und gelblich ge-

fârbten Sonncnstrahlen gestatteten nicht mehr ver-

mittclst der von ihnen erleuchteten matten Glasplatte

ein geniigend belles Himmelblau zur Vergleichung

herzustelleu ; in solchen ViiWen wird man also doch

zu kunstlichen Lichtquellen seine Zuflucht nehmen

miisseu.
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Tafel V.
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Im October war ein einziger Tag (3.) mit ganz hei-

terein Himrnel, an dem leider Beriifs-Geschàfte mir

nicht zu beobacliten erlaubteu.

Obschoii icli dièse Beobaclitimgen, wie oinleitend

bereits erwahnt, bloss als vorliUifige betrachte, welche

in der giinstigen Jabreszeit des nâchsten Jabres auf

Grundlage dieser Vorversiicbe umfassender nurt genauer

wieder aufgenommen werden sollen, so ergcben sie docb

zur Orientirung bereits einige intéressante Daten.

1. Die Farbe des weissen Sonnenlichts, welche bei

der diffiisen Reflexion in der Atmosphiirc die stârkste

Schwàchung erfàhrt— cliaralitcrisirt durcli den Werth

von S — nud damit die Farbe des Himmelslichts be-

dingt, riickt, wenn wir in einem VertikalUreise durcb

die Sonne allmahlicb von dieser ans immer nôrdlicliere

Stellen betrachten, vom rothen Ende des Spectrums

gegen das violette hin nnd erreicht bei ungefahr 80"

Distanz von der Sonne beinalie die Mitte zwischen

den Franenhofer'schen Linien Cund D, welclier Stelle

die Wellenlilnge 0".'"000G28 entspriclit: von da an bis

gegen den Horizont hin gcht die fragliche Farbe wie-

der ebenso allmâhlich gegen das rothe Spectralende zu-

riick. In St. Petersburg zur Zeit der Tag- nnd Nacht-

Gleiche resp. bei einer ungefahren Zenithdistanz der

Sonne gleich 60° nahert sich also der Farbton des

diffusen Himmelslichts (im Vertikalkreiso durcb die

Sonne) in 80^ Grad Winkeldistanz von der Sonne am

meisten dem reinen Blau an und spielt von da aus nach

beiden Seiten immer mehr in's Gninlicbe hiniiber.

2. Die jeweilige Silttigung der Farbe — um so

grosser je kleiner 2^— scheint ihr Maximum bei 90^

Distanz von der Sonne zuerreichen. Ebendort erreicht

auch, vyie bereits bekaunt, der Grad der Polarisa-

tion, d. h. das Vorhàltniss dos vollstandig polarisirten

Lichts zum Gesammtlicht {AJ sein Maximum. Von
diesem Maximum aus nehraen nach beiden Seiten

ziemlicb gleichmàssig sowohl der Polarisationsgrad als

die Sâttigung der P'arbe ab.

3. Die Gesammtintensitàt des diffus reflec-

tirteu Himmelslichts erscheint dagegen am ge-

ringsten in der Nilhe von 80° Distanz von der Sonne

und nimmt von da aus gegen den Horizont hin ver-

hàltnissmàssig weniger rascli zu als gegen die Sonne

hin. "Wiihrend z. B. in 140° Abstand von der Sonne

dièse Intensitiit ungcfiihr 5 Maie grosser ist als bei

80°, ist sie in 20" Distanz von der Sonne iiber 7 Maie

grosser. Siidlich von der Sonne gegen den Horizont

hin ist ferner fiir gleichen Abstand von ihr die Inten-

sitàt bedeutend grosser als gegen Norden hin. So ist

sie z. B. in 20° Distanz sudlich beinahe doppelt so

gross als in derselben Distanz gegen Norden hin.

Obschon dièse Daten bereits einige Schliisse iiber

die Ursaclien des diffusen Himmelslichts gestatten

wiirden, so scheint es mir doch besser, bezUgliche

Erôrterungen ganz bis zu dem Zeitpunkte zu ver-

schieben, wo nicht bloss umfassendere Beobachtungen

aus verschiedenen Jahreszeiten und wo môglich auch

verschiedenon Breitcn und Hôlien iiber Meer vorlie-

gcn, sondern insbesondere auch die iiber die Natur

des diffusen Lichts bereits begonnenen Untersuchungen

abgeschlossen sein werden.

Uber den Doppelstern :s. 2120 = Herculis 210. Von

0. Struve. (Lu le 1?) janvier 187G.)

W. Herschel bat bekanntlich in seinen Doppel-

sterncatalogen mu' sehr ungenaue Angaben uber den

absoluten Ort der von ihm entdeckten Sternpaare

in denjenigen Fâllen gemacht, wo er dieselben nicht

unmittelbar mit dem Bayer'schen Buclistaben oder den

Flamsteedschen Nummern bezeichnen konnte. Des-

senungeachtet gelaug es meinem Vater, als er seinen

Catalogns novus stellarum duplicium bearbeitete, mit

wenigen Ausuahmen aile Hcrscherschen Doppelsterne

zu identificiren. indem er sich dabei theils auf die

Herscherschen Angaben iiber den Ort der Sterne,

theils auf dessen Beschreibung des Sternpaares und

die iiber dasselbe vorliegeuden Beobaclitungen stiitzte.

Zu den wenigen Herschel'schen Doppelstcrnen, fiir

welche W. Struve die Identificirung mit einem seines

Catalogs urspriiuglich nicht gelang, gehôrt der in der

Ûberschrift bezeichnete, indem seit der Herschel'-

schenBeobachtung (1783) die relative Lage der beiden

Componenten sich so veriindert batte, dass dièses Stern-

paar, welches Herschel in die Classe El (8"— 16" Di-

stanz) gesetzt batte, beim Beginn der Dorpater Beob-

achtungen schon zur Classe I (Distanz kleiner als 4")

gezâhlt werden musste. Erst als einige Jahre Pulko-

waer Beobachtungen vorlagen und durch dieselben

die eincr nahezu geradlinigen Bewegung entsprechen-

den Veriinderungen in der relativen Lage der beiden
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Sterne dargethan waren, wurde, um 1850 herum, die

Identitât von 5.2120 mit (loin von Ilerscliel unter

Nurami'V 89 in die Classe III cingotragenen Stern-

paarc erkannt.

In der von J. Ho rsclicl in Vol. XXXV der 3Ienioirs

of the Royal Asfronomical Society ini Jaliio 18G7

publicirten Zusammenstellung und Bcarbeitung der

Doppelsternheobaclitnngen seines Vaters fiigt (>r l)ei

dem vorliegendcn Sternpaarc die; Bemcrkung liinzu:

«A very remarkable binary star. Not identified hy

Siruve ivitli III, 89, hit ivhosc révolution in a very

elliptic orUt is complefely confirmed hy tliis earlier

measiiremmt.v Sir John Herscliel nahni also die

Ellipticitât der Beweguug und somit deu physisclien

Verbaud bei diesem Sternpaare als entscbieden nach-

gewiesen an. Woranf dièse Annalime beruhte, ist mir

niclit bekannt; meines Wissens ist keine eingehendere

Arbeit iiber diesen Doppelstern vor 18G7 publicirt,

obgleich allerdings sowolil Dawcs wie Mâdler sicli

fiir den physisclien Verbaud dieser Sterne ausge-

sprochen hatten. Eine analoge von Hrn. R. Engel-

mann im Jahre 1868 gcmachte Ausserung (Astr.

Nachr. Nr. 1675) scheint mir gicichfalls der streiigen

Begriindung zu entbeliren.

Erst in den letzten Jahren ist eine sorgfaltigere Be-

arbeitung dièses Sternpaares erschienen. Wir ver-

danken sie Hrn. Diinér, Observator an der Stern-

warte in Lnnd , der seine Arbeit in den Scliriften der

Kôniglichen Akademie der "Wissenscliaftcn in Stock-

holm Ende 1873 veroffentlicht hat. Unter Hinzu-

fiiguiig einiger von ilnn selbst angestellten Beobach-

tungen sind seine Ifntersuchiingen auf allen bis dahin

publicirten Messungen begriindct, welclie s(!it der

unabhàngigen Entdeckung dièses Doppelsterns durch

meinen Vater (182G) bis 187?) ausgefuhrt sind. Die

Existenz der dnrch das grosse Zeitiutervall so ge-

wichtvoUen Beoliachtung des àltern Herscliel war

ihm dabei entgangen undandrerseits waren die Bulko-

waer Messungen nocli in meinen Beobaclitungsjournalen

vergraben.

Tm Ganzen staiidcn Hrn. Dnnér 25 Relationen der

beidcn Sterne zu oinander zu(i(îbote, welclie von 8 ver-

schiedenen Beol)aclitern herstammen (W. Struve,

Dawes, Kaiser, Madier, Seccbi, Dembowski,

Engelmann und Dnnér). Aus diesen 25 Relationen

bildete er 8 Normalortor und untersuchte zunàchst, ob

dieselben si(;h nicht etwa durch oine gerade Liuie dar-

stellen liesseu. Das Résultat war ein an sich befriedi-

gendes, indein die ermittelte ge.radiinige Bewegung

die 8 Normalôrter so darstellte, dass der wahrschein-

liche Fehlei' jeder cinzelnen (Joordinate sich nur auf

0"0372 belief, eine gewiss sehr uubedeutende Quan-

titîit. bcsonders wenn mau dabei berucksichtigt, dass

die oinzclneu Normalôrter aus Beobachtungen ver-

scliiedener Astrouomcn zusamincngetragen sind. fiir

welclie die unzweifelhaft besteheiiden constanten

Differenzeu der Messungen nicht unter einandcr aus-

geglichen waren. Herr Dunér begniigte sich aber

damit nicht , sondern untersuchte ferner , ob nicht

die Einfiihrung eines dem Quadratc; der Zeit ent-

sprechenden Coefficienteu die Beobachtungen nocli

erheblich besser darstellen wiirde. Wie zu erwarten

stand, war letzteres nur in sehr geringem Grade der

Fall, indem dadurch der walirscheinliclie Fehler der

einzelnen Coordinaten nur auf 0"0366 herunterge-

drûckt wurde: es liatte jedoch die Einfiihrung des

quadratischen Gliedes cinigen Anspruch auf Beriick-

sichtigung, indem die Vorzeichen desselben der Art

waren, dass sie einer gcgen den Hauptstern concaven

Curve entsprachen. Demgemilss suchtc Herr Dunér
den vorliegenden Beobachtungen eine Kreisbahn mog-

lichst nahe anzuschliessen und gelangte damit zu einer

Umlanfszeit von 297 Jahren.

Als Herr Dunér mir die Resultate seiner Arbeit

freundliclist iibersandte, konnte ich sein Vertrauen in

die Realitât des abgeleiteten quadratischen Gliedes

nocli durch die Mittluîilung verstilrken, dass dmrh

dessen Einfiilirung der Positionswiiikel der von iiini

uiiberiicksichtigt gelassenen Herscherschen Beobacii-

tung von 1783 sehr befriedigend (bis auf l'28') darge-

stellt wiirde, wiihrend die von iliiii crniittelte geradlinige

Beweguug eine bei der Distanz von beililufig 11" ganz

unstattliofte Abweicliung von 8 '41' in jenem Winkel

zuriickliess. Tu Distanz wiclien seine beiden Formein

in gleichcni Siniie nahezu uni eine gleiche Quantitat,

nâmlich um respective l"74 und l"C8, von der Her-

scherschen Beobachtung ab. Fehler solchen Betragcs

koramen jedoch bei ninzebien Distanzmessungen des

iilteren Herschel nicht selten vor, und durften des-

halb dièse Abweiclmngen , trotz ihrer Grosse, nicht

wesentlicli in's Gewicht fallen.
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So standen unsere Kenntnisse iiber' die relativen

Beweguiigcn dièses Stonipaares, als ich vor einigen

Wocheii, bei Bearbeitung meiner cigenen Mikrometer-

messiingen, auf dasselbc gefiilirt wurde. Es musste mir

naturlicli von Interesse sein /.u untersucben, in wie

weit ans meinen Beobaclitungen einc Bestatigung fiir

die Dunér'schen Resuitate gewonnen werden kônne,

besonders da sich gegen sein Verfahren einige nicht

unerhebliclie Ausstellungen machen liessen. Naraent-

lich war es mir nicht nnbedenklicli erscliienen. dass

Herr Dunér, l)ei Vereiniguug dcr verscliiedenen

Beobacbtungen zu Normalortern unter Anwendung

einer vorlilufig hingestellten Epliemeride, manche

Data, welche etwas stàrker von jener Ephemeride

abwichen, entweder ganz ausgeschlossen, oder nur mit

einem geringen Gewichte eingefiihrt hatte. Selbstver-

stiindlich musstcn bei solchem Verfahren sehr nahezu

wieder dieselben Forraehi zn Tage treten, welche zur

Herstellung jener Ephemeride gedient hatten und die

Darstellung der Normalôrter durcli die abgeleiteten

Formeln nothweudig giinstiger ausfallen , als wie es in

der Natur der Beobachtungen liegt.

Indeni ich in dem Nachfolgenden die Ergebnisse

unserer Rechnungen, welche zum grossen Theile von

Hrn. Dubiago durchgefiihrt sind, niederzulegen beab-

sichtige, scliicke ich die Messungen selbst voraus, wie

sie fiir deu Druck in den «Observations de Poulkova»

zusammougestellt sind.

2120. Herciilis 210 = H. III. 89. (6,4 et 9,2)

a^l6'58',"8 â = 28°18'

Datum.

1840,69

41,54

47,47

47,59

47,65

49,73

49,77

50,50

51,60

51,67

52,64

54,70

55,50

56,57

57,67

61,63

66,73

68,67

72,58

74,74

bternzeit

(1. Beob.

^*50'"11

17

16

18

18

10

50

30

30

18 42

19 9

17 50

17 45

18 40

18 25

18 35

17 35

18 7

18 34

19 28

19 3

18 24

18 37

18 53

Vergr,

VI
VI
VI

VI
VI

V
V
VI

V
VI

VI

VI

VI
VI

VI

V
VI

V
VI
IV

Distaun

gemessen. corrigirt.

Richtung
gemessen. corrigirt.

2:83

2,77

2,19

2,23

2,30

2,36

2,37

2,25

2,25

2,30

2,25

2,37

2,36

2,56

2,54

2,95

3,26

3,56

3,93

4,28

2;'8i

2,85

2,18

2,17

2,23

2,29

2,30

2,17

2,18

2 22

2,17

2,31

2,28

2,49

2,50

2,97

3,35

3,61

4,06

4,37

349?8

349,6

327,7

328,5

321,7

313,6

312,4

310,9

306,1

305,8

301,8

294,6

294,1

290,1

286,7

277,4

264,0

264,2

258,2

251,0

345?9

345,7

323,5

328,0

322,4

316,4

315,3

312,0

308,7

308,0

303,9

296,8

296,3

292,3

289,2

281,5

269,2

269,2

262,4

259,1

Grosse.

(7) (9)

(7) (9)

(7) (8.9)

Nach Réduction der Positionswinkel auf das Aequi-

noctium von 1850, haben wir ans den von den syste-

matischen Fehlern befreiten Messungen die folgenden

Mittelwcrtlie gcbildet, denen wir die den Dorpater

Messungen ontsprcchenden mittleren Relationen und

die Herschel'sche Messung beifiigen. An die von

Herschel gcmessene Distanz ist die in diosera Fall

nur sehr kleinc Correction von — 0!^05 nach W-
Tome XXI.

Struve's Uutersuchungen (Mens. micr. pag. CLXXIX)
angebracht.

1 1783,20 (?=li;'83 P=41"47'
2 1829,60 3,835 11 16

3 33,28 3,470 3 32

4 35,30 3,213 1 44

5 37,07 3,056 359 45

6 41,12 2,830 345 44

iBeob.W.H.
2 — 2

7 — —
7 — —
2 -

23

0. 2.
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sich bei Herschel im Allgemeinen einer viel hoheren

Geuauigkeit erfreuen und nur in vergleichsweise sel-

tenen Filllfin diircli Versehen oder Ablesefeliler be-

deutcnd entstellt sind. Hier spricht es nun sehr zu

Gunsten der Formelu D.II, dass diesclben nur eine

Abwcichung von r28' bieten, wâhrend dieselbe sich

bei D./auf naliezu dasSechsfache, auf 8°4r, belâuft.

Betraclitet man nun die vorstehend gcgebenen Ab-
weichnngon der Dorpater und Pulkowaer Beobach-

tungen von der !• orrael Z) . I etwas nàher, so ûbersieht

man leiclit, dass eine befriedigende Darstellung, na-

mentlicli der AD, durch eine gleichfôi-niige geradlinige

Bewegung nicht zu erreichen ist. Es wird namlich

eine solche, wenn sie den àussern Relationen, einer-

seits vor 1840, andererseits nach 1860, Genuge thut,

nothwendig Abweichungen von beilaufig 0"2 in con-

stantein Sinue fur die uni 1850 lierum angestellten

Messungen zurijcklassen. Aber auch das von Dunér
eingefiihrte quadratische Glied hat, in Anwendung auf

unsere Beobachtungen, offenbar nicht. vortheilhaft ge-

wirkt. Es tindet sicli namiich die Sumiue der Fehler-

quadrate

:

in A 4
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S.II.

selbst mit in Recbnuug gezogen und diejenigen For-

meln gesucht, welche gleichzeitig ilir und den neueren

Beobachtungen am besten Geniige leisten. Bei diesor

Rechnung haben wir der ersten Boobaclitung, wegeu

ihrer unzweifelhaft geringen Genauigkpit, das Gewicht

74 beigelegt und erhalten damit

àA =— 1*6 192 (q= 0;'0203)

— 0,1 1221 (ipO'OO 130). (!-— 1850,0)

-H 0,000420(=hO;'000035).(^- 1850,0)2

AZ>= -i- i;'6467 (^= O'0 1 95 )

— 0,10185(q2 0;'00125).(/— 1850,0)

-H 0,000103 (:+:O:O00O33).(^- 1850,0)2

und biermit die Abweicbungen:

Beob. — Rechu.

iu A4 in M>

1 -hO;'133 — 0;'090

2 —0,095 —0,006
3 —0,160 H- 0,085

4 — 0,024 H- 0,045

5 -H 0,085 -H 0,075

6 —0,107 -H 0,184

7 -H- 0,074 —0,107
8 -H 0,014 — 0,066

9 -H 0,087 • —0,132
10 -+-0,130 —0,103
11 -1-0,064 —0,041
12 —0,042 -H 0,120

13 —0,006 -t- 0,082

14 —0,123 H- 0,039

Es ist hier also die HerscheTsche Beobacbtuug,

trotz des ilir beigelegten geringeren Gewiclites, nabe-

zu eben so scbarf dargestellt, wie durchsciinittlicb die

Puikowaer und Dorpater Messungon. In Polarcoordi-

naten verwandelt geben die Formehi S . // ftir 1 783,20,

e=^llî'81, P=41°l', also nur Abweicbungen von

resp. -»- 0"02 und — 0"46', Quantitaten, die so ge-

ring sind , dass sie inneiiialb der wabrscbeinlicben

Fehler einer einzelnen Beobacbtung, selbst fiir neuere

Zeit, liegen.

Nacb der letzten Darstellung ergibt sicli die Summe
der Feblerquadrate mit ibren Gewicbten multiplicirt

in A^ = 0,102, in AD = 0.095. nahezu gleicb

gross fiir beide Coordinaten. Hicraus folgt fiir jede

einzelne Coordinate bei Gew. 1 der vv. F.= 0!^064,

ein Werth, der fur das Mittel ans mehreren neueren

' Beobachtungen an sicb sclion elier gross als klein ge-

nannt werdcn kann, der aber dadurcli nocli mehr an

Bedcutung gewinnt, dass die Abweicliungen, aus denen

;
er abgeleitet ist, wâhrend làugerer Perioden dasselbe

: Vorzciclien trageu. Dieser Umstand deutet darauf

bin, dass die Beobaclitungen meines Vaters constante

Abweicbungen von den raeinigeu haben und aucb fiir

die meinigen die Art der Einstellung im Laufe der

Jalire etwas vai'iirt bat. Genaueres iiber diescu Puukt

wird sicb vermutlilicli aus dem Complex aller meiner

seit 40 Jahren angestellten Beobaclitungen, mit deren

Bearbeitung icli gegenwartig bescliiiftigt bin, und aus

deren Vergleichung mit den Messungen meines Vaters

ableiten lassen. Bis jetzt baben meine Beobaclitungen

aus den letzten 30 Jahren, nachdem die aus den Mes-

sungen kiinstlicber Doppelsterne abgeleiteten Correc-

tionen angebracbt sind, keiue dorartigen Schwankungen

angedeutet, wohl aber darf es schon als sicher er-

wiesen angeseben werden, dass kleinere von meinem

Vater gemessenc Distanzen, verglichen mit meinen

neueren . fur welche die erwahnten Correctionen

streng gelten , zu klein , dagegen die meinigen in

den ersten zwei Jahren in Pulkowa erbeblich zu gross

gemessen sind. Aus einer vorlaufigen Untersuchung

ergibt sicb, dass bei Distanzen, wie sie hier in Frage

kommen , die Uorpatei- Messungen durchschnittlieh

eine Correction von -h 0^10, meine aus den Jahren

1840—42 dagegen eine solche von — 0"15 mit

grosser Entschiedenheit erheischen, um auf das Sy-

stem meinei- neuei-en Messungen reducirt zu werden,

Correctionen, die durch die définitive Untersuchung

schwerlich um mehr aïs ein Paar Hundertstel der

Bogensecunde geiindert werden diirften.

Es liess sicb niclit eiufach iibersehn, welchen Ein-

tiuss die Anbringung dieser Cori'ectionen auf die fiir

die Bewegungen ries hiei- behandelten Sternpaares ab-

zuleitenden Formeln und die Darstellung der Beob-

achtungen haben wiirde. Herr Dubiago bat deshalb

die Gleicbuugen nocb einmal wiedei- voUstilndig auf-

gelôst, nachdem er die Distanzen 2 bis 5 um O^'l ver-

grossert und die dem Jahre 1841 entsprecbende Di-

stanz 6 um O^l 5 verkleinert batte und nun der letzteren

Beobacbtung das voile Gewicbt beilegte. Auf solche

Weise gelangte er zu folgenden zwei Formelsystcmen,

von denen das erste S. III, wie vorstehend, allein auf

den Puikowaer und Dorpatei' Messungen begriindet ist,
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clem aiidern S . IV, ausseï' diesen ueuereu Messungen,

auch die Herschcl'sclie Beobaclitung zii Grunde ge-

legt ist.

A.4 = -1':5546(=hO';0174)

-0,11081 (h: o;'000!J2).(/- 1850,0)

-- 0,00005 l(::pO;'000070).(/- 1850,0)2

A/>» = -h1,6000(^0;'0217)

- 0,10574 ( ip O':001 1 5) . (/ - 1 850,0)

H- 0,0005 1 0(q:0"000087 ) . (/ - 1 850,0)^

S. m.

s. IV.

^A =

AD=-

- 1;'6185(=hO;'01!I1)

-0,fl233(=pO;'00130).(i- 1850,0)

-H 0,000420 (=p0';000034).(i- 1850,0)2

-H 1,6751 (>p0l'0231)

-0,10395(q=0'00157).(/- 1850,0)

-H 0.000078(:+:0;'000040|.(/ -1850,0)2

Mit diesen Formelu vcrgliclien, zeigeii die verbes-

serten rechtwinkligeu Coordinaten die Abweirluingen:

Beob. — Recliu.

naeh S. III.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

in à A

-+- i;'808

-+-0,042

— 0,092

-^- 0,01 5

-H 0,100

— 0,093

-+-0,015

— 0,050

-t- 0,021

-f- 0,066

-+-0,008

— 0,073

-4-0,020

— 0,014

in àD
— 2"l 1

9

— 0,110

-f- 0,052

> 0,047

-+-0,103

-«-0,018

— 0,072

— 0.019

— 0,079

— 0,047

-•- 0.013

H- 0,156

-+- 0,070

— 0,050

nacli

in ^A

H 0^1 24

-0,079

-0,157

-0,023
- 0,082

- 0,072

-0,073

-0,013

-0,086

-0,128

-0,064

-0,042

-0,005

-0,121

s. IV.

in AD
— 0:'147

-I 0,031

H-0,128

-+-0,091

-H 0,124

— 0,007

— 0,140

-0,094
— 0,156

— 0,120

— 0,053

-+-0,119

-+-0,098

-»- 0,074

Im Vorgloicli mit S . I und S II liât sich also dnrch

die Aubriiigiing dcr ei'wahutcn Corrertionen die Dar-

stellung niclit bloss nicht verbessert, soudera fiir S. IV
sogar noch ein wenig verschlechtert. Die Vei-sohlech-

terung ist aber doch mir gering. iiidem sicb hier der

wabrscb. Fehler der eiiizolneii Coordinaten nur von

0^064 auf 0^'069 erhoht. Indcm ich die angcbrachten

Correctionen fiir uubedingt nothwendig und nur um
weniges in ihrer Quantitat unsielier halte, muss ich

die Lôsimg S. IV als diejenige ansehn, wolchc unsern

Beobaclitungen und gleichzeitig der Herschel'schen

am besten geniigt. Die Abweicliungou, welche die

letzterc zeigt, wtirden liier nur — 0"03 in Distanz

und -*- 0^55' im Positiouswinkel betragen.

Nehmen wir aber die HerscheTsche Beobachtung

als mit eineiu grossen Fehler behaftet an und schlies-

sen (lieselbe gaiiz aus unserer Betrachtung aus , so

haben, nacb dem Gesagten, die Formeln S. III einen

entschiedenen Vorzug vor S.I. Dass nach diesem

Ausschluss die Darstellung der ueueren Beobachtun-

gen fiii' sich alleiu eine giiustigere ist, liegt in dei'

Natur der Sache. Der wahrscheinliche Fehler der

einzelnen Coordinate findet sich nach S./= 0"048,

nach S. III = 0"048, Werthe, die denjenigen viel

besser entsprechen , welche wir auf Grundlage ander-

weitiger Erfahrungen bei unsern Beobaclitungen vor-

aussetzen miissen. Dieser Umstand scheint mir in

der That darauf hinzudeuten, dass die Herschel'sche

Beobachtung durch ein bedeutendes Versehen entstellt

ist. Eine Eutscheidung hieriiber wird sich aber erst

geben lassen, wenn die Beobaclitungen noch erheblich

langer fortgesetzt sein werden, wobei es sich denn

auch herausstellen wird , ob nicht etwa die grosse

Abweichung der Hersclierschen Beobachtung darin

ihren Ursprung bat, dass wir aile in hohere Potenzeu

der Zeit multiplicirten Glieder bei unseren Formeln

vernachlassigt haben. Solche Glieder aber jetzt schon

auf das Zeugniss eiuer einzigen moglicherweise sehr

fehlerliaften Messung einzufûhren , schien mir zu

friihzeitig.

Bemerkenswerth ist es gewiss, dass nach ail un-

sern 4 Formeln , wie sehr sie auch unter einander

verschieden sind , die vom Begleiter beschriebene

Curve eine gegen den Hauptsteru concave ist. Die-

ser Umstand vermelirt unzweifelhaft die Wahrschein-

lichkeit , dass wir es hier mit physisch verbunde-

uen Sternen zu thun haben. aber ist fur sich allein

bei dcr Kleinheit der Abweichungen doch nicht eut-

scheidend. Um eine Anschauung zu gewinnen, was fiir

Dimensionen und Umlaufszeiten bei der Annahme des

physischen Verbandes zu erwarten stehen, hat Herr D u-

biago aunàhernd diejenige Kreisbahn gesucht, welche

den Formeln iS. /F entsprechen wiirde, und ist da

bei auf einen Radius der Bahn von 66^'5 gefiihrt,

mit einer Umlaufszeit von ungefàhr 2500 Jahren.
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Wurde sich das bestâtigen , so liàtten wir hier gewiss

eins der interessantesten Doppelsternsysterae. Boi

solcher Oeffnung der Baliii staiide eine relativ bedeu-

tende Nâhe der Sterne mit grosser Sicherheit zu er-

warten, ein Résultat, das um so wichtiger ware, da

weder Helligkeit der Componenten. noch Grosse der

eigeuen Bewegung auf solclm Nalie hincleuten.

Vorglcicheu wir nun die 8 Dunér'schen Normal-

orter mit unsern vier Formcln, so finden wir folgende

Abweicliungen :

nach S.I

Beob. — Ilechn.

nach S.II nach S. III

1830,0

35,0

43,0

50,0

58,0

63,0

68,0

71,0

in ^A

-0;'035

-0,013

-0,025

-0,002

-0,107

-0,063
-0,170
-0,164

in AD
0;'088

0,030

0,199

0,175

0,035

0,075

0,016

-0,019

in A.4

- 0"085

-0,030
-0,063

-0,071

-0,223

-0,086
-0,140
- 0,092

in AI»

-0;'004

H 0,062

h0,174
1-0,130

-0,001
1-0,062

H 0,039

1-0,032

in AJ

-0;'148

-0,096

-0,064
-0,007

-0,133
-0,008

-0,095
-0,077

in AD
— 0';i98

— 0,041

-H 0,174

H-0,177
-H 0,050

-H 0,090

H- 0,024
— 0,019

nach S
in A.-l

h0;'248

h0,187

1-0,141,

hO,070
t-0,183

t- 0,049

*-0,127

t-0,103

.IV

in AD
— 0;'064

-f- 0,008

H- 0,1 33

-4-0,102

— 0,012

-1-0,065

^-0,057
-+-0,058

Mittel 0,080 -t-0,053 -1-0,070 -t-0,062 -4-0,078 -t-0,032 -t-0,138 -+-0,043

Aus den vorstehend angefiihrten Griinden konnen

wir dieser Vergleichung kein Gewicht fiir die Ent-

scheidung der Frage, welchem von unsern Formel-

systemen der Vorzug zu geben sei, beilegen. Es er-

gibt sich aber aus derselben, dass durchschnittlich

die von Hrn. Dunér angewandten Distanzen um bei-

làufig 0',!l grosser sind als die unsrigen. Corrigirt

man die einzelnen Abweichungen in AJ und AD um
die entsprechenden mittleren Unterschiedo, so wurden

die nachbleibendeu Unterscliiede beilaufig von dem-

selben Betrage sein, wie fur unsere eigonen lle-

lationen.

Bei den vorstehenden Untorsuchungen haben wir, auf

Grundlage der Vergleichung mit den Formeln 1)1 es

als entschicden angesehen, dass die relative Bewegung

der beiden Sterne wàhrend der Zeit der Dorpater und

Pulkowaer Messungen nicht eine in gerader Linie

gleichmâssig fortschreitende gewesen sein konne. Ob

dièse Annahme auch sticlihaltig sei, nachdeui die er-

wàhnten Correctionen an die Distanzen meincs Vaters

und an die meinige 6 angebracht waren, musste noch

nàher untersucht werden. Indem Hcrr Dubiago fur

diescn Zweck die corrigirten Relationcn einer strenge-

ren Rechnung unterwarf , hat er dieselbe auch auf die

ursprunglich gegebenen ausgedehnt. Aus letzteren

ergaben sich die folgenden mit S. F, aus crsteren die

mit S. VI bozeichneten Formeln.

S.V

S. VI.

A.4=— i;'5453(ip0;'0n7)

— 0,1 1060(hzO;'00088).(<— 1850,0)

AD= -H 1,6666 (zpO;'0200)

— 0,10241(rf:0;'00150).(<— 1850,0)

A^ =— i;'5456 (zp 0;'01 17)

— 0,1 1073{=hO;'00089).a— 1850,0)

AD= -I- 1,6905 (qr 0;'0230)

— 0,10494 (=p0;'00174).(<— 1850,0)

Fur die einzelnen Coordinaten

meln folgende Abweicliungen:

s. V

erseben dièse For-

s.ri
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Es haben also die eingefiihrten Correctionen nicht

nur keine Verhcssening der Ûbereinstimmung cr-

zeugt, sondera dieselbe noch verscldochtcrt. Hierin

liegt mm allerdings ein sehr gewichtiges Anzeiclien

fiir die Realitât des quadratisclien Gliedes, und ver-

melirt wird dasselbe uocli durcli die al)iiormeii Ab-

weichuugen der Herscberscbeu Beobacbtuiigen. Fiir

letztere findet sicb iiâinlirli :

ans S. F c=10"32
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Komiut dem Acetal dio Stiuctur C^HgCH^^p-„'^

za, so kann seine Bildung- :iuf dicscui Wego in der

Weise aufgefasst werdeit , dass das Ziiikaethyl sich in

Zinkraonaethyl imd in das lladical-Aetliyl spaltot, nnd

das erstoro an dm Kdldenstoiï einos Aldeliydnioler-iils

angeheftct wird, iiidcm das Ictztere sich mit dem

Sauerstoff eines anderon Aldeliydraoleciils vevbindet,

wodurcli zwoi Aldehydmoleciile , der freigewordenen

Affinitat wegen, mit einander in Vevbindung treten

kôunen

:

fOaHj
2 (CAO) -*- ZihC,H,)2=: CII3CH jj^^jj/CH,

(OC,H,
^""^^^

\ZnC2H5

CHaCH^Î^p-îi^ -t- Zn (OH) „ h- C.U,

Eiu solcher Reaktionsverlanf stelit aber im Wider-

spruche mit dem Verlialtcn der zinkorganischen Vev-

bindungen gegen aile andere organische sauerstofflial-

tige Snbstanzeu. Es ist bekannt, dass die zinkorgaui-

sclien Verbindungen, sobald sie iiberliaupt gegen solchc

Substanzen sich nicht indiffèrent verhalten , vor allem

den Sauerstoff angreifen, sogar auch daun, wenn, wie

in den Silure cliloriden, ausser dem Sauerstoff noch ein

Haloid im Moleciil vorhanden ist.

Dièse Thatsachen, suwohl wie aucii der Umstand,

dass die Ansicht von Ptieth inid Beilsteiu, vne, es

aus der oben citirtcn Abhandlung zu erschen ist, sich

bloss auf eine Analyse der, iiber Chlorcalcium getrock-

neten, Substanz stiitzt, erregten in iiiir einige Zweifel

beziiglicli der Moglichkeit einer Acetalbildnng bei der

Zersetzung mit Wasser des Produkts der Einwirkuug

von Zinkaetliyl auf den Acetaldebyd. ich war viel-

raehr der Meinung, dass, wenn auch als Produkt dieser

Reaction eine Substanz von der Zusammensetzung des

Acetals erhalten wird, d. li., wenn auf ein Moleciil

Zinkaethyl zwei Aldehydmoleciile einwirken ,
— die-

selbe entweder das Monoaetylin des Butylglycols

CH,.CH(OH)CH [ 2S-^'. Oder das Monobutylin des

Aethylidenglycols CH3CH !.. .^rijCE^ sein miisse^),

je nachdem das Radical -Aetliyl mit dem Sauerstoff

oder mit dem Kohlenstoff des einen von beiden Alde-

hydmoleciilen in Verl)indung tritt. In dem Ealle aber,

wenn die Einwirlamg zwischen je einera Moleciil der

reagirenden Substanzen stattfindet, ist man berechtigt,

die Entstelinng einer zinkorganischen Verbindung,

Iwelclie, nach Zersetzung mit Wasser, den secundilren

I

Butylalkohol liefern wiirde, zu ei'warten.

Xatiirlich konnte man auch die Bildung der Con-

densationsprodukte des Aldehyds unter Wasseraustritt,

z. B. des Crotonaldehyds vermuthen, eine solche A'or-

aussetzung wurde jedoch durch die Beobachtungen

von Rietb und Beilstein, dass die genannte Reaction

ein starres Produkt liefert, welches durch Wasser

unter Gasentwickelung gesetzt wird, beseitigt.

Die Absicht dièse angefiihrten Fragen zu losen be-

wog mich, dièse Reaction einem erneuerten Studium

zu unterwerfen. Die Folge davon war die Entdeckung

einer neuen ergiebigen Darstellundsweise des Methyl-

aetliylcarbinols (secnndaren Butylalkohol's), wodurch

zugleich dargethan wurde, dass die Einwirkung des

Zinkaetliyls auf den Acetaldebyd vollkommen analog

seiner Einwirkung auf die Aether der Ameisen- und

Oxalsîiure, auf Saurec-bloride und desgleichen, ist:

C,H,0 -- Zn (C,H,) ,= CH3CH {2
(^"^^H,)

(ZnCjIÎ,)

2) 2 CH,.CHO-i- Zn(C,Hc)o = CIIvClK p„ fCH,,/

CH3ChÎ^*^"^"^"''-^2H,0 =

ch.ohJ^^ -HZn(om,-HaHe

Die Reaction wurde in einem Kolben, der mit einem

Riickflusskiilder nnd mit einem ïlalnitrichter versehen

war, ausgefiilnt. Zu dem in dem Kolben bcfindlichen

Zinkaethyl wurde das Aldehyd durch den Trichter

nach und luicli hinzugesetzt. Auf ein Moleciil Zink-

aethyl wurde etwas mebr, als ein Aldehydmoleciil ge-

nommen, da eiu Tlicil desselben sich wahrend der Re-

action verfliichtigt. Die Reaction beginnt sofort nach

dem Zusetzen von Aldehyd und erfordert zu ihrer Be-

endigung (das Ende wurde daran, dass die Einfiihrung

oder
f 0(ZnCjH.)

2CH^.CH0 i-Zn((Ul,), = CH:,.(;H (o.CH^^^^

und dièse zinkorganischen Verbiudungeu wiirden bei der Einwirkung

von Wasser sich in die obonangefûhrten Korpcr verwandeln.
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von Luft in dcn Kolben keine weisscn Dampfe mehr

erzeugte, ei'kannt) einc gelinde Erwarmung auf ei-

nem Wasscrbade binncn cinigor Stiuulcn. Ini Laufe

der Einwirkung wurde eiue unhedeutendfi Gaseut-

wickelung, walu'sclieinlicli durch die Bildung des Cro-

tonaldeliyds bedingt, desseu charakteristischer Ge-

rucb. auf sein Vorhandensoin unter don Reaotions-

produkten hinwies, walirgenounnen. Sobald die Ré-

action zu Ende war, wui'do der Kolben einige Zeit bei

gewolndicher Temperatnr stehen gelassen, wobei sein

Inbalt in einc Masse von du:\lisic]itigen, farblosen

Krystalltilteiclien erstarrte. Die krystallinisclic zink-

organiselie Verbindung wurdo durch Wasser zersetzt,

das Zersetzungsprodukt destillirt und zu deni Destillate

Potasclie hinzugesctzt. Die von der Kalicarbonat-

losuug abgeschiedene aufs(diwiinmende Fliissigkeit

wurde beiiu Erwàrraen mit Silberoxyd bearbeitet, um
die Aldeliyde zu oxydiren ; alsdann abdestilliit und zu-

erst liber geschmolzener Potasclie, dann iiber Aetz-

baryt in eincm zugescliuiolzenen Kollien bei 100^ ge-

trocknet. Von 34 gr. des vom Aetzbaryt abdestillir-

ten Oels, sind bei dem Fractioniren 30 gr. zwisclien

96— 99°^) iibergegangen. Die bei 98° siedende Por-

tion wurde einer Analyse, welche gut mit der Zu-

sammensetzung des Butylalcobols stimmende Resultate

lieferte, unterworfen.

0,148 gr. der Substanz gaben beim Verbrenueu

mit Kupferoxyd 0,351 CO, und 0,1845 gr. H.,0.

Berechuet; _ Gefimden:

Ci 48 64,87 ' 64,68

H,o 10 13,51 13,84

16 21,62 .—

74 100,00

Die Ausbcute au Alcohol ist botrachtlicli : aus 100 gr.

Zinkaethyl und der cntsprecheuden Quantitàt Acet-

aldehyd iiabe icli 41 gr. Alcoliol erhalten, was auf die

theoretische Quantitiit bezogen (60 gr.) 68%ausmaclit.

Das Jodiir, durch Einleiten von gasartiger Jod-

wasserstoffsâurc in den Alkohol dargestellt, siedete bei

119 — 120". Die Analyse ergab folgende Resultate:

0,805 gr. der Substanz lieferten 1,0285 gr. AgJ, was

69,04% J entspriclit. Die Théorie vcrlangt fiir C^Hg.J

69,027, J.

Die Oxydation des Alcohols wurde, nach der von

Lieben^) beschricbcnen Verfalirungsweise, mit zwei-

fach-cln'omsaurem Kali und Scliwefelsiiure ausgefiihrt.

Das hiei-bei erhaltene Keton ging sclir leicht in eine

krystallinisclie Verbindung mit doppeltschwctiigsaurem

Natron ein und siedete bei SO''. Die neben dem Keton

entstaudene Saure erwies sich, nach der angestellten

Silberbestimmuug in iluem Silbcrsalze, als Essigsaure

:

0,332 gr. des Salzes gaben 0,2135 gr. Ag, was

64,31% Ag entspricht. Der Théorie nach ist in dem

essigsauren Sill)er 64,67% Ag enthalten.

Aile dièse angefuhrten Thatsachen stellen es ausser

Zweifel, dass di(! von mir, bei der Zersetzung durcli

Wasser des Produkts der Einwirkung von Zinkaethyl

auf Acetaldehyd , erlialtene Substanz Methylaethyl-

carbinol ist. Alleiu Ansclieine nacli wird die Reaction,

welche micb hier zu diesem Alcohol gefiihrt hat, eine

mehr oderweuiger allgemeine Bildungsweise dersecun--

dàren Alkohole darstelleu. In Kurzem'beabsichtige ich,

die p]inwirkung zinkorganischer Snbstanzen auf andere

Aldéhyde und von Zink auf Gemiscbe von Jodiiren

und Aldehyden einem umstandlichen Studium zu

unterwerfen.

Dièse Arbeit ist ira Laboratorium des Herrn Prof.

A. Butlerow gemacht.

3) Barometerstand 738,6"" bei 0°:

sich ganz in den Dampfen.

Tome XXI.

das Thermometer befand

ZurKritik undErkIârung verschiedener indischerWerke.

Von 0, Bôhtiingk. (Lu le 2 septembre IS76.)

(Schiuss.)

XLVIII. A marui. ala ka.

Amvru's erotische Verse stehen iii meiner Saramlung uater folgen-

den Nummern: 81. 83. (g. 112. 283. 640. 937. 990. 10315. 1043. 1127.

1316. 1322. 1363. 1378. !•;. 1503. 1312. fg. 1333. 1622. 1631. 1634.

1733. 1876. 1937 — 1939. 1991. 2018. 2071. 2102. 2233. 2237. 2292.

2298. 2383. 2463. 2484. 2488. l'g. 2497. 2528. 2663. 2696. 2710. 2824.

2913. 2931. 29.37. 2963. 3138. 3246. 3339. 3630. 3801. 3869. 3963.

4012. 4014. 4039. 4088. l'g. 4137. 4142. 4288. 4291. 4317. 4443. 4334.

4648. l'g. 4711. 4734. 4893. 3440. 3780. 3783. 3822. 3844. 3852. 3833.

3889. 3968. 6176. 6303. 6371. 6374. 6391. 6807. 7001. (g. 7023. 7030.

fg. 7102. 7110. 7252. 7283. 7383. fg.

Dieso Verse bildeii in eiiier bestiniiiilen Koiiienfolgo einc goschlos-

senc Sammlung fiîr sicb. .Uehrere derselben werden von Poelikern,

Rhelorikern und In andera Sprucbsanimlungen erwàhnt: in den Comni.

zu VÀM4N1S KÂVJÂL., 2U DlÇVllll'A, ZU K l V AH.iÂNAND A, in K»VJ*PR., S*H.

D. und CÀRi«G(DUiKv's P,idiih4TI. 990 wird auch AoBnuTAPiuji, 1043

4) Ann. Chem. Pharm. 150, 118.

24



371 Bulletin do l'/tcadéinie Impérial*' 378

aiicli Buiju. i:?IG adili Ahc.ata, H).')i) ,imh Và.ma.na oder VÀMAriASTÀMiN,

1991 aiich GoviNDAsvÀMiN iiiid Vikata.mi ajii!Â . 2i97 aiich Kiiamakkua-

MiKÂiiAixA, HSfi!) aiicb Kaunoti'oi.a, '(088 aiich KATsÂKAnA, 4443 auch

KiisuiHADÀsA oder liuMÂiiADÂSA, 4648 aiicli I(iiai>aniagsànavaiiihan, 6176

auch ÇiLÂuiiATTÂKiKÀ, 7023 audi Buatia Imhiuâca zugfschiiohoii. 1937

ersrlieiiil auch ini ÇnSeAiMriLAKA. Vr iâiai'. konul 2102. Viubamak. 2463.

Vgl. noch AiFRi-nuT in Z. d. d. ni. (1. 27,7. %^.

.XLIX. ÇAulivalaka.

Titel ciller ans vier i'arikkhcda iiiid 1 12 Verseii asUelischoii Inhalts

besleheiideii Saniniliiug, die eineni Çii.uana oder Sii.hana ziigeschrieben

wird. Zwei Verso he/,ieheii sich spetiell aul deu Dieliler uiid siud da-

her iiiciil iii ineiue Spruchsaiumluiif,' aufgeiioiuMieu wordeii; die iibri-

geii (iiidel iiian unler folgeiiden IVuiunieru: 76. 100. 323. (g. 334. 378.

383. 637. 668. 810. S'i{>. 931. 1038. 1047. 1070. 1074. 1076. 1097. 1111.

1294. 1409. 1443. 1324. 1390. 1636. Ig. 1808. 1889. 1894. 1906. 1909.

1983. 200O. 2015. 2034. 2062. Ig. 2065. 2196. 2337. 2422. 2473. 2302.

2322. 2605. 2674. 2703. 2798. 2810. 2830. 2982. 3077. 3133. 3166.

3169. 3328. 3367. 3368. 3780. 3791. 4019. 4107. 4114. 4163. 4176. 4312.

4327. 4463. fg. 4473. 4491. 4360. 4.384. 4715. 4728. 4740. 4772. 4783

— 4787. 3046. 3193. fg. 3202. Ig. 3237. 3292. 3437. 3713. Ig. 3800.

3815. 3929. 6032. 6133. 6190. 6193. 6221. 6410. 6479. 6319. 6717.

6789. 683'(. 6887. 7029. 713'/. 7231. 7233. 7279. 7368.

l'olgeude voii dicsen Sprîicheu (inden wir aiiL-li iiiiler dciioii des

HiiARTRUAiii: 100. 326. 668. 931. 1038. 10'(7. lS9i. 2013. 2034. 2322.

3077. 3328. 3367. 4019. 4327. 4491. 4772. 4786. Ig. 3202. 3437. .3714.

6133.

Kai'iia wird /.iigestliricben: 3929. lui .\\iiÂ^ANi>A (inden wirG'ilO,

ini l>AiijASAMiiiiAiiA uiid uiiler den S l'erbîii 3791. In ÇuiSic. l'Ahiui. wird

637 nach AiniKciir dcni Iîmiuna zoivschrieben; wohl mir cine Vcr-

wechseluiig mil ÇlLllA^A. lui Connu, /.u KiivalajÂxanda, ini .SiiiiiÂsiii-

rÂiiNAVA nnd liAiii'iiARi;A\A wird hier und da ciii .Sjiruch angeruhrt, alier

aiissersl sellen.

!.. Drslijànlaralal.a.

Iter Diohler seibsl, Kisimaiiuva, iieiiiil soino Saninilnng iiii lelzleii

Verse derselben Orslil 'm laka likil. .Sie boslolit, Aveun niau dieso

lelzle Strophe uiclit niilreclinel, ans 99 Slropheu, deren ersio Hiilfle

stels eineu allgenieineii Ausspriiih eiilliàlt, der durch ein die anderc

Hairie biblendes lieispiel begnindel wird. In iiieiner .Sauiinluug slclicn

90 von diesen Strophen unler Iblgeiiden .Niiimiiern : 214. 437. 767. 843.

863. 1130. 1172. Ig 1173. 1183. 1271. 1323. 1388. 1638. 1683. 1689.

2001. 2116. 2126. 2132. fg. 2133. 2139. 2163. 2171. 229'r. 2322. 2330.

2427. 2i72. 2383. 2843. 2861. fg. 2871. 2878. 2888. 3039. 3064. 3390.

3404. .-S'iaS. 3697. 3724. 3796. 3834. 4262. 42(>S. 4331. 4334. 4336.

4338. 4466. 4629. 4636. 4694. Ig. 4739. 4963. 3028. 31)3. 3341. 6036.

6138. 618b. 6189. 6314. 6462. 6489. 6336. 6644. 6684. 6701. 6793.

6797. 6871. fg. 6879. 6916. 6968. 6987. 7076.7130.7273—727.3.7280.

7291. fg. 7297.

Es fehieu bei iiiir die verdorbeneu oder umerslainllicheii (jloka

31. 63. 68. 82. 90. 93. fg. 97. Ig.

Spr. 2133 AAird auch liiiAVAiiutri zugcschrieben. AufTallend ist es,

dass kein Spriich ans dieser Sanimiung irgendwo aiigefuhrl Avird.

M. .Vnlhologia sanscrit ica. éd. Cm;. Lasses. 3le von

Gii.DK.MKisTKR besoigte Auflage.

1. '.. Igg. Vgl. .Spr. 4342. — s. '.». Vgl. .Spr. 1900. — 2. I I. Ig. Vgl.

Spr. 3786. fg. 7430. — 3,1. 2. Vgl. .Spr. 439. — :i. r,. Vgl. Spr. 7046.

— 5. i;. Vgl. Spr. 6601. fgg. — 7. s. Vgl. Spr. 2107. — 4,16. fg. Vgl.

Spr. 1711. — 18. fg. Vgl. Spr. 6130. — 3, H. fgg. Vgl. Spr. 844. —
6,9. fgg. Vgl. Spr. 1236. — 13. fg. Vgl. Spr. 848. — 9,8. y. Vgl. Spr.

2703. — is. Ig. Vgl. Spr. 2324. — 21. fg. Vgl. Spr. 3393. — 10,1. 2.

Vgl. Spr. 2024. — 11,9. lu. Vgl. Spr. 383. — l !. fg. Vgl. Spr. 662. —
30. fg. Vgl. Spr. 7112. — 23. fg. Vgl. .Spr. 403. — 12, 2. 3. Vgl. Spr.

1870. — '..fgg. Vgl. Spr. 3784. — 13, ia,«,a. Lies 51^. — 14,7. Lies

mETSl^nOT- — 13,1.'.. Ich inlerpuugire 'W\r\\ FiraFT^I W\^l — 16,

I',. Lies Hi;^T. — l'.l'g- Vgl. Spr. 6381. — l'.Mg. Vgl. Spr. 2064. —
17, :;. i. Vgl. Sj.r. 328. — 18, i:!. fg. Vgl. Spr. 6029. — 19, 3. ',. Vgl.

Spr. 5684. — 22. Uichliger î1TqTrr%T. — 20, n. (J. Vgl. Spr. 3731. —
21,1. 3. Vgl. Spr. 6671. - 7. fgg. Vgl. Spr. 3438. — 22, 1. 2. Vgl. Spr.

0202. — -. i. Vgl. Spr. 1382. — 3. 0. Vgl. Spr. 729. — 7. Treune

sclion lier Ueulliclikeil wegeii rï XIïT'^. Wollle man das Zusainiiien-

schreiben dadurch rechU'erligeii, dass aiaii sagle, ff wiire ohnc ein fol-

geiides T unverslandlicli, daim durfte man consequenter Weisi^ auch

nicht 'Ç^'^] cUH^îl?? ""<! "och weniger ^RÎ^'rrT u'-îi^fl Ireniieii. —
12. fg. Vgl. Spr. 6994. — U. fg. Vgl. Spr. 4203. — 23,1.2. Vgl. Spr.

3723. — i:!. fg. Vgl. Spr. 4290. — 24, le. fg. Vgl. .Spr. 1477. — 12. fg.

Vgl. Spr. 1078. — 1'.. fg. Vgl. Spr. 7340. — IC. fgg. Vgl. Spr. 4987.

— 23,'.. ti. Vgl. Spr. 2403. — 21. Tienne (TâI^Î«T >T°. — 26,4. 5. VgL

Spr. 261 1. — !.. fgg. Vgl. Spr. 4119. — I o. fg. VgL Spr. 691. — 1 2. fgg.

Vgl. Spr. 1630. — ii;. fg. Vgl. Spr. 7150. — 22. fg. Vgl. Spr. 4848. —
27,(1. 7. Vgl. Spr. 3283. — s. ;i. Vgl. Spr. 357. — 14. fg. Vgl. Spr.

4798. — I!). Ig. Vgl. Spr. 7034. — 28,17. fg. Vgl. Spr. 2013.— 30. fg.

Vgl. Spr. 6650, —^9, 19. fgg. Vgl. Spr. 1694. — 30,7. fgg. Vgl. Spr.

3092. — 31,7. s. Vgl. Spr. 149. — 21. fg. Vgl. Spr. 1247. — 33, 17. fg.

Vgl. Spr. 4371. — 20. fg. Vgl. Spr. 1828. — 22. fg. Vgl. Spr. 3842. —
34,7. Ich lèse ^]r^ st. f^Tiï'T. — 33,7. s. Vgl. Spr. 3343. — 9. Lies

çTT^in:. - 20. Ig. Vgl. Spr. 2340. - 22. T^% WiTcim. HT^JIT^isl ge-

wiss nicht richlig. — 36, 1 '.. Vgl. Spr. 1934. — 37, lo. fgg. Vgl. Spr.

203. — 30, 1S. Lies fl^c^'ElT. — 34, IC. Lies q^^f^Tljàl «'" eineni

'J'Iiale des Maudara» und vgl. VP.1,15,I3. — .37,15, «,a. lîesser ^^J

^T^I^T'lir^'OI VP. 1,15, '.3. — b. So zu leseii, wie riii,DtMEi,srEH dio

verdorbeneu Worte der Hdschrr. nach der onglischen Uebersetzuug in

den ÎVoleu hergestellt batte. — 64, l.s. Lies mit den Ausgg. des lU-

mJjana h 'O^FIFT- — 65, s. 9. Vgl. Spr. 3397. — I 0. fg. Vgl. Spr. 3434.

— I 2. fg. Vgl. Spr. 3124. — 1 '.. fg. Vgl. Spr. 2037. — l G. fg. Vgl. Spr.

13.37. — is. fg. Vgl. Spr. 6494. — 20. fg. Vgl Spr. 1873. — 66,9. lo.

Vgl. Spr. 6340. — I I. fg. Vgl. Spr. 3369. — 17. fg. Vgl. Spr. 46. ~
21. fg. Vgl. Spr. 1833. — 67, I. 2. Vgl. Spr. 3149. — 7. 8. Vgl. Spr.

923. s. Ain lùide t( st. cîl zu leseii. — 68,7. s. Vgl. Spr. 4033. — 9.

10. Vgl. Spr. 5100. — ll.fg. Vgl. Spr. 3111.— 1 3. fgg. VgL Spr. 6137.

— I 7. fg. Vgl. Spr. 6303. — 3 I. fgg. Vgl. Spr. 3227. — 69, l '.. Ig. Vgl.

Spr. 3333. — 16. fg. Vgl. .Spr. 5405. — 32. fg. Vgl. Spr. 3393. — 71,

2. :;. Vgl. Spr. 3432. — ',. 5. Vgl. Spr. 5114. — (;. 7. Vgl. Spr. 92. —
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s. 9. Vgl. Spr. 2428. — SI, 0. Ich lèse mil Boui.en îtllT^f^î^Ër. Der

Potentialis ist hiei- nicbl am Platz. — 87,17. Enlhâlt (loch wohl die

Naiiien der vier Schiller. — 93,8. Es isl docU wohl ^^cf C'ôf zu leseii.

— 97,19. Trenne ^!Î7tS^T ^FÎT° mid vgl. obou zu 22,7. — 99,25.

Lies ôfl st. tJ. — 2i;. Lies ÇITHîf • — 10G,S. 9. VgL.Spr. 7144. — 1 o. fg.

Vgl. .Spr. 2217. — 141,2 v. u. ÇJ^I^I^nî isl an der angefiihrlen Slello

Nom. ag. — 172, 1 v. u. B. 19 ist ^ft^T^^Rm in ^"T^ -»- ^1° zu

zerlegen. Das Comp. bezcichnel wie qTÎ7T''I'TU «das Milchmeer». —
231,15. Es ist doch etwas gewagt zu sagou, dass 3^'T ''• 66 des Me-

trums wegon als Neutrum gebrauclil werdo. Wàro das Masc. beabsich-

tigt geweseii, so halte der Aulor t'il^vîn fT'T 'TTîTrÎ! sagon konnen.

— 233,0 V. u. iî1[T'7'7Tfî nspeisen (Iraus.)i), nicht «voluplatem afferre».

— 237, 17. lu iTIîTî'T'T'I ist >TÎII nicht «(iouuss», soiidern «der yeriii-

gelle Leib einer Schlauge». — 2.ïO,7. Lies ^'^^'^ (vgl. qTîTirTZT). — 2al,tt

V. u.mrjJO, 1 1 bedeulet «golegen, willkomuieui). — 261,1 s. fgg. cfj K
83 ist Adj. «oplimus». — 264,'. v. u. A 44 bedeulet °cîîTHT «goklcidet

in», ist aiso ein elymologisch verschiedeiies Wort. — 279, G v. u. Lies

23,10. — 5 V. u. Lies 23,12. — 281, s. Lies ^ffiaO"- — 282, 9. Fiige

«caus.» vor Ç[ hiuzu. — 3 v. u. Lies TÎÎTÏ!?T'T. — 293, 5 v. u. Lies 23,

14. — .s V. u. Lies 23,13.

LII. Authologia sanscritica, éd. Cm;, L*ssF,^.

11,/.. 5. Vgl. Spr. 119. — (.. 7. VgL Spr. 224. — s. 9. Vgl. Spr. 1291.

— 1 0. {g. Vgl. Spr. 4003. — 1 2. Igg. Vgl. Spr. 2102. — 20,20. ÇJ^ft^

isl 3. sg. aor. impers. — 67, 3. ^[IrlR^F ist ^TrTÎ îî^^T^- — 74. ::. Lies

^^^ st. qrc^FT- — 73,13. fg. Vgl. Spr. f)30G. — 7(), i;. Ig. Vgl. Spr.

3418. — 83,3. Lies ofiTTc^I. — 84,9. m. Vgl. Spr. 348G. — 87,9. 10.

Vgl. Spr. 2033. — 90, 1 o. Lies f^fîjfSHïïîfT ÏÏ (eino sccnischo Berner-

kuug) und vgl. 93,9. — 93, s. Lies rr^^1!It=ïï^. — 94,12. Lies HÏÏÏÏIÎ-

^^. - 93.1.;. Lies '^Jîffftîf. — 90;9. Igg. Vgl. Spr. 1703.

LUI. Catalogus codicum sa iiscri ticorum lîibliolhecac

Bodioianae, coîifecit Tii. Acfriîoiit (Vcrz. d. 0\f. IL).

Es kanu hier nicht meino AbsichI sein ganz unbedeutende uud ohno

MiJho zu eiitleruendo Feliler der Ilaudschriflon auldecken zu nollou,

wio ja auch Ai fkeciit nur da geàndort oder die richligo Lcsung ver-

nuithungsweise gegoben hat, wo es ini fnleresse der Sache selbst lag.

3,o, No. 33, Z. \'i. Ig. Vgl. Spr. 1429. — 7,((, 1S. Wie Aufrecut in

der vorangeheuden Zeilo ctn'?î)7inf[l^ als Compositum zusaninien-

scbreibt uni anzudeuten, dass der orste Anusvâra zu lilgen sei, so

hiat(^ ich auch iiier ^TrfTTînra^TtnîT nicht gotrennl. — No. 43, Z. 9.

Est isl ^fq'fllH gemeint. — 8,o,'.. Lies 51^1^51 g;^!!!!!?^ ^pTT. —
11,6, No. 30—33, Z. 10. fgg. VgL 49,6,32. fgg. — 21,6,25. Igg. Lautet

im ÇKltii. unter m uud JTUST lolgendcrniaassen: ?R:Frll=TT^ÏÏT'TI

îi^mqiH ^^^^\\\ ïïîë?i Rëi ^\z^ (.;i;Kh qirîj) ^ ntm'^ tl :jl-

ï^^^R II
— 22, n,n, Man kiinnlc îtF5lT§ri st. ^T ^HT vernuithen. —

C. 7. SfCiy^l' r[ Cl^rî ^'^ ÇKDii. unter deni lelzlen Worto. — 25.

TtJÎÏÏlrJTi warc gogon daslMcIrum, ich vermuthe ^^SlTTÎTrïï^Trl'T;.

— 23,fl, N. 2, Z, ,1. F^FT lie;:! uâher. — 23,6, N. 5, Z.7. Ç'^îf^^q^T tj
|

rlrl: ^T?T%^^ r.KOu. uulcr >Î^SÎ. — 26,6,is. ich vorbinde !TTq-

TÏÏTÎcTÎI^cî^IT; vgl. das Worlerbuch unter îcfïj;^^ 2) o). — 23. Lies

H^qfT^t- — •'•>.''.«• ï-''"^ nw\nT{vmv.w\. - 33,0,13. igg. vgi.

MBHTo,436.1gg. - 39. Lies JJlI^SF-IH^lfÇR:- — l>,i^- Lies ^^^^\^.

— 34, a, N. 2. Die Quelle ist ja angegeben und der Name kommt doch

auch sonst vor; vgl. die Nachtrage im Worlerbuch. — 41,6,'. 1. Die

richtige Form des Nanions ist Vadhrjaçva. — 43, a, 3. Lies c^TTHH-

îfrsft'^Efrî^r^, wie der Index richlig hat. — 6,12. Lies ^Ï^HI und

RÎ^yH'l. — 1'.. Lies ^§1. — 47, rt. No. 103, Z. (',. 7. Vgl. Ç»î3k. zu

Bçu. Àis. Lp. s. 134. — 49,rt, 23. Lies q^îFr'IF'T — 6, 32. fgg. Vgl.

11,6, No. 30 — 33, Z. Ifi. fgg. — 30, a, 15. fgg. Vgl. MBu. 1,260. —
6,21. fgg. Vgl. MÂRB. P. 40, 9. fgg. — 31, a, 30. fgg. Vgl. ebeud. 43,4.

fgg. — .34,6, N. 3. VgL Bbàu. P. 12,6,37. — 36,6,18. Lies SI^T- —
37,a. No. 103, Z. U. Lies H^ÎR^q^. — 38,6,4. Ich mochte STiTT^Ï^T

ri ^ W%' losen. — 62,o,li. Ich Irenna H !JI^I. — 63,a, No. 111, Z.

1 '.. fg. Lies "fif^ÎFI^rlf. — 6S,a, No. 119, Z. 3 v. u. Lies SÎÎCFÎïfrr "nd

ïïfFÎ%. - 72,«,2G. Lies ^^Snn^lfqriq (P.irlic. von ^jJtTÏÏ^IfT).

Die zvveile Hallte des Çloka cilirl im RiTNÙiARiNiGUANTu; s. Ind. St. 8,

331,N.ll. — 74,rt,2 3. Lies|"fîîT:. — 73,6,5.LiosTqi^^crtîT:- — 7- s-

VgLSpr,331.— 7«,o,2r..fK. Lies qfïïîrîTfïïH;.- 78,6,1. Liesof^JF^fR.

-82,u,No.l38, Z.7. Liesf^^U?JÎ[iRiqT^^._^83,«,/.o. Lies ^RîTlft.

— 88,a, No. 143, Z. 9. Ich lesc n^^^T:f^^Ef. — 89,o,9. Lies mflr-

¥rlt 5 ^?Tq^.
- 3C. Lies gîH'ÏIR" wie b,r,0. - 6,39. Lies F^n^î-

fsT-^^qfrf. - 90, a. 20. Lies ff^Ipl^. — 6, No. 147, Z. 16. Verbinde

F^'iïqTfFI^. — 91,6,15. qfTM '1er lldschr. ist richlig. — 93,a,l v. u.

Wohl ^î^fîT q?-IT: zu Irennen. — 94,6,32. '.2. Zu ^^rT vgl. das

Worlerbuch uni or 1. ^" Sp. 163'(,1. 2. — 93,6,23. Lies Sàrasamucli-

chaya. - 98,a,21. Lies ^T^THîI^tîT. - 29. Lies nSf'FvTIïïrTfrî. -
'6,1/.. fgg. Vgl. Sakvadarçanas. 170,8. fgg. — 99,o, 10. Verbinde ^T^II-

fïïfé-^'. — 6,30. Lies W^m\- - 37- Lies Sflfè^SrlTftT^Tiq- — 101, o,6

V. u. Lies Tq^^fH:. — 102,a, No. 138, CI. 1. Ebon so im ÇKDr. un-

ter %-nmm. - 6,10. fgg. Vgl. ÇKDr. unter ^\^^. - 22. fg. q^R^-
^^~m i ïït q^i^ira'^r^rii Rï^ïïqçiq n^fî^ii çkdr. miter q^i(i%.
— 103,6,8. Lies q%Ilf. — 104,6,2'.. Lies ?T^^I^f^SIT und vgL

Bu,;g. p. 2,3,30,0. — 103,0.32. Lies FJçTqTÎ^rlI:- — 118,0, No. 194,

Z. 21. Verbinde ïïtîTÎTTT%sFq:. — 24. Verbinde ^^T^cïïfîft^. — 120,

o. No. 208, Z. 1fc\ fgg. VgL Spr. 4281. — 18. Ig. Vgl. Spr. 1732. —
19. fg. Vgl. Spr. 461. — 20. fgg. VgL Spr. 32. — 23. fg. Vgl. ÇKD».

unter Çjf^fsIR- — ^,6. 7. Vgl. Spr. 2393. — 122,6,6 v. u. Lies Efq-

fsf^frl:. — 123,«,l/.. Ljos ôfrnfq^qp^iÏÏ:. — 129,«, No. 2.32, Z.1«.

Verbinde q'^îflrqTHÎl^'^. — 132,6,5 v. u. Lies qïfïïiqTïï- — 136,6,

13 V. u. Lies ^fl^l'qTSI'^. — 141,6, No. 289, Z. 4. Verbinde fsfWq-

^Tflî^ÏÏTI^- - lai, 6, No. 321-324, Z. 12. Lies q7HIÎ^q?;frïïqq^-

16. Lies HqîTq- — 134,6, N. 1, Z. 13. fg. Vgl. Spr. 3069. — 13. fg.

Vgl. Spr. 3768. — 133, 6, 16. fg. Vgl. Spr. 6134. — 32. fg. Vgl. Spr.

«060. — 3'.. Lies ^sîïTTTWRIl. — 136,0,10. fg. Vgl. Spr. .3978. — 23.

Lies WmfrT. - 26. Lies qFqî;[mTqi ^ - 160,6, 9. Lies oHI'^lsij:.

— 167,6, 9. 1 0. Vgl. Spr. 5999. — 176,o, No. 399, Z. 6. Verbinde q^-
^q^IF.— 179,a, No. 410, Z. 1 1 . Lies HFïq.— 180,0,9 = Ç.îk.74,19.—

10. fg. = ebend. 8. 9. îJcî^EJ vou fjôf^q «weiss inachcn» so v. a. «fiir
s

unschuldig erklàren». — 1 s.fg.= ÇÂB. 73,6.7. — 31. fg.= ebend. 74,22.

Dièse Nachwoisungen inÇAU. verdanken wir Piscuel.— 1 86,6,20. Trenne

^^ ÏÏÏÏII;. - 187,6,18 v. u. Lies ^|T^Iïïq. - 196,0,2. ^iq^n^q^î-

^J\ ÇKDr. unter qëqjTïiql^';. — t99.o, 1 . fgg. Vgl. ÇKDr. unler îHÎTqT.

— 200,0,8 V. u. Verbinde Rq^îIîsOIFqîïï. — 202, 6, 27. Ich lèse 'Ç^-

ÎFrl%I ^Trl:. — 2i3,a,No.3i'<. z. 7. Lios^T%T^q!. — 216,6,1 s. fgg.

Vgl. Pat. in IMaiiàru. litli. Ausg. 4, 3, 6. Sarvadabçasas. 2, 19. fgg. —
19. Lies qifîJWtqfT- — 217,0, 1. Vgl. Comm. zu BuÂo. P. iO, 43, 36,

24*
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wonacb Manches verbessert worden kann. — 1 9. t^tîTff^H^ bildet

am obeii angeftibileii Oile mil ^'^UFf\\7.T^] ^ ' «• 1*! """ «'"e Kunst.

— 23. fg. Vgl. Conini. zii D,i<;tft^3,3,s. — 22?.,a, No. SiO, Z. 4. 5. Vgl.

2i4,a, No. 606, Z. /.. .1. — 223.7 v. ii. Lies Fltrlfn. — 232,6, No. 563,

Z. 7. s. Vgl. Spr. 2789. — 13. fg. Vgl. Spr. S3o3. — 13. fg. Vgl. Spr.

6761. — 1C. fg. Vgl. Spr. 6S07. — 21. fg. Vgl. .Spr. 3403. — 2C. fgg.

Vgl. Spr. 4481. — 28. fg. Vgl. Spr. S042. — 35. fg. Vgl. Spr. 3247. —
233, «,2. s. Vgl. Spr .')9.ï2. — 3. fgg. Vgl. Spr. 3457. — 236,b, i v. ii.

ni Î^^TRFÏ lier lldsikr. isl richlig. — 238, i, 3. Lies '^^^TH^T. —
244,a, No. 600, Z. i. 3. Vgl. 222.a, No. 340, Z. i. 5. — 249,a,27. fgg.

= RV. 2,23,1. — 258,6,1 v. ii. Lies ÇIISII. — 262, a, 2 v. u. Lies ^-

^^^. — 204,0,29. Lies 3Tf7T»TIîT%. — 269,0,32. Lies ÎTT^I^^KÎH^t.

— 271,0,3. Trenne ^^ WT^IH- — 272.6, No. 043, Z. /.. Vgl. Z. d. d.

m. G. 27,314. — 283,0,3 v. u. Lies % qf^SOrfelFIT. — 294,0,2. Lies

q^TÏÏ]TR'7H. - 301,6, 30. fgg. Vgl. Spr. 730. — 30J, 6. 19. fg. Vgl.

Spr. TOI. — 309,0, 1 s. fgg. Vgl. Suçii. 2,278, 1. fgg. — 312,o, No. 7'i3,

Z. 20. Trenne qJII J^^. — 21 Lies n^m^lïï^FTîlifr — 320,o,s.

fgg. Vgl. S*RVADiiiç*NAS. 100,'<. fgg. — 322,6,27. Es Isl von keincm

caKilium die Rede, da ^IIT^J nicht die Kopfhaare bezeicbiiet. — 323,

0,1 5. Lies ^^T^FFT. - 327,0,7 v. u. Lies îtl^IT^q^HH^- - l',T- fgg-

Vgl. Verz. d. Cambr". H. S6.

LIV. Ver?, eicbn iss der Sanskrit -Handschrifle n derKrinig-

lieben liibliolhok in Berlin von A. Webrr.

No. 31, Z. 5. Lies ÎJIl^ÎKrT. — S. îî3,fl. Vgl. Journ. of Ibe Am. Or. S.

6, 508, CI. 32. — 30. Lies ° ÏTIïTI^ïït^RW. — S. 36, 7. Lfes ^f^rJ-

^lîffl- - S- S'?, 30. fg. Lies mnjmi^ïïlh. - S. 38,7. Lies c5lîWi°- -
22. Lies ^\^U\(U^. — -n. Lies 3^SÎ1^T. — 35. îl^jfl'JT!^ eiii Name.

— 3 V. n. Lies ^I^j^ si. SfTg7T%. — S. 39, 7. Lies ^\W^^^\ - » 5. Es

isl ^létgFI geraeinl. — S. 01, Çl. 33,fc,|3. Lies ^HTi 3%. - S. 122, C.

7. Vgl. 126,1. MBii. 13.7 112. — 12. Vgl. 126,3. — S. 143,3. Lies q^-

^^T^T^ nnd vgl. Vcrz. d. Oxf. U. 60,6,17. — S. 163,0 v. u. Vgl. das

Wbrterbucb, Nacbtrage unler El^N^Tq. — No. 643. Der angefubrte

Çloka isl BuisHÂp. 49. — S. 196,9. Lies Jfîlïïlft ^° — No. 881, Z. 2

vom Ende. Lies cqTÎ^ÏÏÏITn#^- No. 911, Z. 7. Lies ^TRil^ÏÏpiyT.

— No. 949, Z. 10. Slall çtlSFIÎîJMrHT isl entweder ÇIM^ oder ÎJITO^

z\i lesen. — No. 963, Z. 1. IHl^^ïï 'sl oin Beiwort des Aulors. — No.

996, Z. 1 5. Lifts tf|qçiTf?rai(. - No. 998, Z. 1 . Lies flT^ si. fe^. —
No. 1031, Z. /...Lies HFSf;T;[7m - No. m2, Z. 7. fsî'^^ISÏrft ist

richlig. — S. 372, No. 1336, Z. 2^). Lies ^^^T:^Ts:^\JjfxW- — No.

1337, Z. 2. Lies KossowiTScii st. Kowai.rwskv.

LV. WoLi.uEiM, De noniinllis Padma-Pn rani capilibns.

7, Çl. 10,o,iî. Lies FSfrlT'mqT:. - 6,a. Lies3^7îïR%- - 8,N- Ver-

binde qiqTqtqT7HIIl^:. — 9, ÇL 66(30),6,a. Lies rlTiTlrqXflt- - Ç'-

,37, a, a. Lies'rïTqTfqTrlt ^^'7- - ^O» t'- •'''''« ^i''" %W^- -
ÇL 14,6,13. Lies 5n!ÏÏ*TI^Ir]^fTIT. - M, Ç'- 19, 6, (l Lic^5ftq7î?ft-

tïïnffT:- - Çl- 20,0, p. Lies H^'^lrl- — 12, 1 v. n. Lies git^IlT:. -

14, Çl. 3,0, ,1 Lies 3;?icjril'I- — Çl U'.ii- '''' verninlhc q?I si. H?!

nnd balle ^TïinT fur einen granimalischen l'obier. — 13, Çl. 13, o, a.

Lies STEjqiB^. - 16, Çl. 10, 6, a. Lies SJ^IUi RI^f'lpTI g. — Çl.

17,0, a. HÏÏHFT und der Ausfall oiner Zeile zii vennulben. — 6, a.

Icb vermulhe 3^1 ^qt^CTI. - ÇL 19,6,P- L'es ïïT:fiqTfFRT^-

fjITf. _ 18, Çl. 12,0, p. Lies HUt:. — 20, Çl. 23, a, a. Lies g^q^W^I.
— p. Tronne^^SÎ VW[\. - Çl. 28,6. liber ï^^rg^g^ fqRl. - Çl. 31,

a. r<b Icsc HIT^rlèWT q-qmWlf^R. — 21. ÇL 36, o, a.'^Lies ^^^-

SfîFirafrl: «'fi oben 11, Çl. 19.'',p. — Çl. 42,o,a. Vielloicbt ^^^^\

7» lesen. — Çl. 44, a, [î. Lies °ÏÏIHTfC(^R. — 6,_».. Lies q^TriTIRT- —
Çl. 40,«,a. WobI g^TTIIT. — «tl. 31. 6. a. J^"^ richlig. — Çl. 32, o,

a. Lies q^IrRH- — ii- LiosIfqHyiïïm. — Çl. 37,0, a. Lies q^I-

rîTR. - Çl. 38,a. Lies ^STF^^^Î^r^H. — Çl. 67,o,p. Lies ^^r\ H^rT

— 23, Çl. 80, 0,7. Vielleicbl ^'^tj z.u lesen. — [i. Lies W^jH- — Çl- S9,

o,ii. Lies ofÈtqf^q. - Çl. 94,6. Lies qi^H^lÇt. - 26, Çl. 97, 6, a.

WobI ^MHT, es febll aber noch eine Silbe. — CI. 99,6,(3. Lies ^-

^P. - Çl. 100.6. Lies^;^ -^ T^-^m q^: F^-ygft. - Çl. 101,6, |1

Lies'IiqT^iq'Eiq: oderifTq^. — Çl. 102,a,a. Elwa ^q^g. — Çl. 104,

6,1?. EberqTTHlâ. — ÇL 110,6.p. Lies ViTcWl. — Çl. 116,6,i3. Etwa

qq-T: F^fi'^fyqT; «lo oben -, çi. lo, o, |?oder qqqsi qiimqT;. —
Çl. 1 17,6,a. Lies îTqifTqST, aber dadurib koninit der Vers nocb nicht

in Ordnung. — Çl. 118,6, p. Lies ÇraTqïT^qTfsT^lq. — ÇL 120,0, [î.

Lies rlWrâ^iIrl. — ÇL 124,o.a. Liesq^lfgr'g;. -\,i.Etwa r\ï^\^

f^ q rlfS^mifC- ÇL 128,«,a. WobI Ç^qf^m - ÇL 132,o,a. Lies

qRT^W^. — ÇL 133,6,a. Lies ÏI^T'^. - 29, Çl. 138,6,a. Lies H^^:-

— Cl. 141,0, a. Lies f?T^. - 6,ii. Lies FFl^qR!- - -tO, ÇL 148,0^15.

Verbinde ^^îcl. — 6, a. c}>îcîiq als Masc! Es isl îôf^^IôJH zu lesen.

LVI. lleber die K rsbnaganni Asbtamt. Von A. Webeu.

221, N. 2, Z. 2. Es ist walirscheinlitb ^\\ und ;;p\viss ^ïiq SÎI zu

Icscn. — Z. 9. Lies qi; 3mqrî st. 3qiFR koinnit aucli sonst vor. —
222, N. 1,Z, 1 v. u. qg"Ibesser.— 225, N.2,Z. 2. Besser Tq!ïira.— Z. s.

Bosser WTxM "^^tX- ~ "'^- ^- '''"'' ^ ' "" ^^^^'^ besser. — 230,

N. 3, Z. 8 v. u. Verbinde qqHff^^RÎ. — 266, N. 2. Z. 2 v. u. LiesTO'I-

268, N. 1, Z. '.. fq!7il auch ÇKDr. unler ÏÏTrl'TïmWt; os isl ohne Zwei-

fel aber PiîJÎT zu lesen. — N. 2, Z. u. ;;. Ans Bn.*u. P. 10,8,21, wo aber

sTÏÏrî'F^q qiST?! golosen wird. — N. 3 und 269,2/.. Statl ^^ Isl ^^
zu lesen. — 270,20. Lies ST'êTfRFi;^. — 277,2',. Auch ^TîTrll 'sl falsch.

— 288, 5. Âfq'qqif^qiqifq ist als Comp. zu fassen. — 304,22. Vgl.

Bnic. P. 10,3,1/..

LVH. Gltagoviuda, Ausg. von LASSR^.

S. 14, Z. /.. Lies qfe- — 1". «. Lies f^H^rlT^Tp. — ''. Trenne

ïïl q^ël°- — 18. '• Besser Çîtlf^aRTH ÇKDr. unler
qï^fj'.

— 4.

Bosser HÎU^ v. I. I.ei Lassen und ÇKDr. — 20, 1 0. ÇTIgïl^FTf^'^^flcT

isl hier dop[)elsinnig. — 24,2 v. n. Lies mit IIaeb. qT^'^ff^^'T. — 26,

2. Trenne qqf^ als Voc. vom Folgenden. — 33,10 v. u. Lies qnîF-

q^°. — 7 v.^n. Lies filFlfsfq°. — .37, 10. ql'TFfqq 'Si masc, nicbl

ncutr., wie Lassen annimml. Man trenne °qT|^q von '^, fasse aber

das Comp. als Adj. — 44,9. Trenne RTÛ ^ÏÏI. — 48, 11. Lies mit dor

V. I. fq^iqq^qsft^- — '• v. u. Lies mit der v. I. qî^l-TJ. — 53,8.

LiesqiH^qTFI?. — ît'ï. "' ^''^ Disl. 2. Vgl. Lassen's Anlhol. (III) 20,

i;j. fgg _ iiu. sireiche die ganze Note zu Disl. 11, da es kein T^ÏT-

^^ giebt nnd im Te\l VK\^ 3^1"' 'u Irennen isl. - 97, zu Disl. 26,

Z. 7. 5. Lies ^\^A ^qq -"iH ^I W^- - 109,9 v. u. Lie* 21,16.
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LVIII. Râmaiapanijopanisliad, Ausg. von A. Webek.

273. f;;. Aiif eiiiige von <len hier aul'i^eftihrleii linregelmassigkeilen

weicle icli iiii Vortauf dieser Bemerkiiiiijen zii spreclien kommen.

Vielloiclil wiid iii Folge dessen die Zabi iiiid Bedpiitung derselben sich

otwas anders goslalteii. — 286, CI. 3, a, |3. Uass cil '^T: l'io lichtige

Lesarl isl, zeigl schoii das Rlptiuni. EI'Tm ini Conim. kaiin als blosse

Ergiinzung gefassl werden. — 288, (jl. 8, t, a. leli neliiiio koiuEii An-

stand T^rJ^ffr aïs blossen Schrcibfeliler liir si tj^t^: anzusehen. —
293, CI. 24,0, a. Mit deni Comiiienlalor anzunehmen, dass der Aulor

seibsl ïT'I^IT als Nom. niasc. gcbrauclil liaben sollte, scheint niir nicht

gerathen zu sein. Jones wàre keine archaislisehe, wohi abor eine un-

graraniatisclic Form, dio aiicli dem Ungeiîbteslen kaum eutscliliipfen

konnto. Wie wàre es, wenn nian fcl^ ïj? (T^î'^^^. die Verwecliselung

von ^ und 5] ist tiberaus hauCg) làse und îf'I^JT als wirkiicbes Nen-

Irum fasstoV — 296,9. Ich lèse ÇfrtSJT^T- — 1 I. l'y. ^ winl nicht nur

hier, sondern ia unzâbligeii Fallen von spilzfindigen Coraïuentatoron

durch «nnd so weiler» erklârl. Auch die I.exicographen uohnien dièse

Bedeiiliin- von îj mit ihrem W\'^^ an. — 296, Cl. 31, i, [3. °^r\^^

Druckfehier l'ur ^!Tri"<T- — Ç'- 33,(/,[î. Ich trage kein liedenken jçT

fur einon blossen Schreibfehler zu erklaren. Am Eiule isl (') und in

den folgenden Zoilen ffl, (^) und («) zu leseu. — 297, CI. .38,i,a. Wa-

rum sollto ïfl'^fl ÇttTrîT nicht ein blossor Schreibfehler fiir ÇTIg^'^rRI-

Hrllïï sein? — //. îIT'ïïrlîT hebt Webe» 273 aïs Irregularilàt fur gpH-

tll hervor, bei t{^^ konnto jedoch fiiglieh nicht der Dual slelien, —
298, CI. 40,a,o. ÇlfT FÎI'ÏÏT'T isl trot/, des Commentars, wie ich glaube,

nicht mit TS(T>I'3', sondern mit EfT^î^^rl zu verbinden: «er schleu-

derte ihn iii eine Entfernung von sicbon Palmenlangoii»; das Objecl

zu fqplJU ist fiq. — CI. i2,o,iî. Man konnte F^TT'T'îrl vcrmufhon.—

299, CI. 44,(<,a. ^Tïïr<7 J1^ïï[ Fî^ bedeutet «mit RAraa zusammenge-

Irotîen seiend»; vgl. MBu. 3,2Gss. — CI. i6,a.\i. Uas Caus. von ^T
wird sehr hàufig in der Bed. des Sirapl. gebrauchl; vgl. das Worler-

buch unter l.^Tcaus. 7). — 306,13. <(Schutzeni> Druckfehier fiir

«Schatzen». — 311, CI. 69,6,a. Trenne ^^ 5IH=7. — 313, Çl. 70,6,a.

H'ItÇ isl urspriinglich «ein unterirdisches Gemach». — 317, Çl. 74,6,

a. Sollto nicht vielleicht H?ri ^\ zu trennen sein? — 323, Çl. 89,6,^.

Ueber diosen Gebrauch dos Relativs s. d. Worterbuch unlor 1. fT Sp.

1, Z. 35. fgg. — 329, Uttabatàp. § 1. 2. Fasst man die Frage als eine

iDdirecle auf, so kaun das Relativuni nicht befreniden; vgl. moine An-

merkungen zu Çae. S. 149. — 5. Ich fasse îfîTflT und ^\^ als Adjj.

und trenne sic demnach von Vf. — 34g, Çl. 24,6. Ich bringo îITîffl!

mit ^'^]•. in nàhoro Vorbindung; vgl. sfl^'-'l^ und sIT'=I'~TTW7 '"'

Worterbuch. — 34S,C. Lies 6,338 st. 4,338. — 334, §. 6,4, Z. C. Ich

lèse (i^] st. SJiT. — 336. Çl. 13,a,iî. HïïrTF ist, wie schon das Molrum

zeigt, richtig. Vgl. das Worterbuch unter HITTrI 3). — CI. 20, o, ,3. Ich

leso fsiWIfraifTÏÏR.

LIX. Zwoi vodiscbo Texte liborOmina und l'orienta

Von A. Wi:miii.

324, Cl. 9, 6. a. Ç^SîT^T Dnickl'ohler liir ÏISÏÏHT. ~ 0. F^fTFT kann

nicht richlig sein; ii h veriiiii(lie~r'7nfl.— Çl. 1 0,6,».. ^^It{.;|" Druckfeh-

ier fiir ^"^l^-qj.— 329, CI. 18,6,a. Vielleicht isl ÎTÎ^EÎ^^ = îIM^n[H

gemeinl. rfTît isl wolil nichl richlig; ich vormulho TÏT'5'' — Ç'' 21, o,

a. Es isl \rohl RT^ïI'rTl zu loson. Dièses wàre ein wirkiicbes Porten-

luni. — 331, N. 5, Z. 3. ^]r{ Druckfehier fur STlrt. — 340, Çl. 26,a,»..

Der Instrumental isl hier nichl am Platz. Icb vermutlie f^rjtïï ^^F.
— p. F.s isl wohi !7rftqT ^TKT zu lesen. - Çl. 30,0, |3. Lies gïïIT^^.

— b, a. Ich lèse SJT'iïTPT.

LX. Die Vagrasùki dos Açvaghosha. Von A. Webek.

213,1. Man halle îîîJH^I^rnT oder clwa ^^[r^^ ^\° orwartcl. —
3. Ich Tormntho ^m"^ o,\er ^f^'^]rl^^ — 218, Çl. 2. Vgl. Spr. 6272.

— 219,1 v u. Ohne allon Zweifel HÎTsU^^'T. — 221,Ç1.14. Vgl. Spr.

6731. — Çl. 13. Vgl. Spr. 6724. — 222, ÇL 19. Vgl. Spr. 6301. —
223, Çl. 26,0, a. Sollte nicht WÎTÎ~TrrfT° zu leson sein? — Çl. 27,0,^.

Ich vermulhe q^îllftlfsf^ ; vgl. Schol. zu P. 1,2,50. — Çl. 29. Vgl.Spr.

6475. — 224,1. Ich halle ^rlT Tn"" richlig. «Man sicht nichl ein, in-

wiefern dio Brahmanen ans dem Munde enlslandon seien ». — 22. Ich

lèse ^\è( îîT. — 223,7. s. Icb trenne rï?IT XIRT^ und lèse ïï>Tl^?JfT-

«Auf dièse Weise wiirde nuin ini Zweifel sein, welchem Weibe man

beiwohnen diirfe und wolchem nicht». — CI. 31. mijïrîl ist Honcsos's

«the wise man» und ist wohI richlig. Der Vater wird im vorangehen-

den Çloka genannl worden sein. — 226, Çl. 42. Vgl. Spr. 6303. —
CI. 46,0,(3. Ich habe im Worterbuch RR^rïïFfT vormuthot. — 227,

Çl. 31,0. Vgl. Spr. 3192,0. — 234,22. fg. Vgl. Spr. 3473. — o,|i. q^^T-

Tiq^ ist als Comp. zu fassen. — 2S. fg. = Buag. 9,20. — 236,12. Trenne

3^raT vT^'rffï STlf|==T!T. - 33. 3SfTTfI kann nichl nliichlig» be-

deuten, cher «aufgeregl. ubermiltbigu. — 237,9. 10. Der TaSka citirl

nicht Buag. 18,^7, sondern 3,35. — 20. fg. Vgl. Spr. 6266. — 253,

12. fgg. Vgl.Spr. 2093.

LXI. Kâlidâsa's Çrûgâratila ka.

S. Indische Spruche 340. 431. 361. 986. 1108. 1124. 1440. 1446.

1516. 1601. 1780. 1846. 19.37. 1992. 2468. 2933. 2933. 4438. 5466.

3333. 6033. 6388. 6849. 7414.

1937 auch im Amablçataka. Angefiihrt werden im Comm. zu Daça-

kîiI'a: 1108. im SuBU.isHiTÂnisAVA; 431. 1992. 2468. im Prasangâbua-

RANv: 1846.

LXII. KAlidâsa's Mahâpadjasbatka.

In meino Sanimlung sind nur drei Verso aufgenommen worden;

416. 798. 4771.

LXIII. KdlidÂsa's Çnigârarasâshla ka.

S. Indische Spruche 987. 1322. 1617. 2083. 2470. 4329. 7022. Der

Isle Çloka fehll bei mir. 2470 Cndet sich im KnMARAStfiBnAVA, 2083 im

BuBAM^RÂSIlTAIiA, 987 im SUBUÂSUITÂBISAVA.

LXIV. Vararuki's Mliralna.

S. Indischo Spruche 39. 1093. 1612. 161C. 2313. 2808. 3870. 4149.

4331. 4389. 4036. 3949. 6630. 0997. Auch Buautruari wird zugeschrie-

ben 3949 (auch Vrhuih-Kànakjv), Kânak.ia 3876, Vrudiia-Kànakja 4636.

6630 {beidoSpnicho auch im lliroi-.), unlor den neun Porlen wird auf-

gefûhrl 6997, unter den sieben 2313, im Slbh'isiutàrnavi 1612. 2808,

im BAUlillARÇANA 1616.
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LXV. BhaTabhùti's G iinaratnakévja.

S. Indi^cho Spriitlie 9'i. 2130. 2138. 2132. %. 2i'«,). i05 8. 5033

3468. 3960. 0089. 0099. Der ersli- Vers folilt liei niir. Auch V.iasa

wird zugeschrieboii 9i (auch Kànauja), Ka.nakj* 2443, Bihrtçhari 6089,

KcsiiMADEVA 2133, iiii Pa\katastua unil IliTOi'ADEÇA fiiidet sieh .5960, im

HiTOP. 2130. 4639, in ÇÂiiSr.AiiiiAiiA's Padhihti 3033, im Slbuàsiutâiinat*

6099, im BAuuDAitçANA 21.32.

LXVI. Çainkai àkâija's Moham lulg ara.

S. Indisclie .Spniche 80. 3S6. 738. 1623. 1647. 2474. 2670. 2773.

2794. 3403. 3407. '<433. 4780. '(908. 3472. 3489. 6388. 7126. Keiner

Ton dioseii S|inalimi wird aiiderwàrls aiii;efiihrt.

I.XVII. ÇaôîkarâL^lrja's Sidlia napankaka.

S. Iiidischo Spriiclie 1402. 2033. 6273. 6G73. Der 3le Vers felilt

bei mir.

I.XVin. Halâjiidlia's Dharma viveka.

S. Indische .Spriielio 777. 779. 938. 1080. 1404. %. 1624. (li. 2290.

2348. 2372. 238i. 29o(i. 3371. 3866. 4064. 3203. 3439. 6486. 6347.

Im Mahxbu'vrata (indeii sieh 938 (aiich boi Mam und Kànak.ia). 2348,

bei KÂNAK-iA 779. 2290, in GnATAKAiii'AiiA'.s Mtisàra 1404, ini Braiima-

taiVartapubâna (sehr àliiilirli), Paxkatantra und Vikbamak'arita 2936.

I.XIX. Ghalakarpara.s Nitisâra.

.S. Indischo Sprùche 138. 400. .393. 1233. 1404. 1441. 1343. 1866.

1988. 2109. 2266. 2644. 2729. fg. 3073. 3393. 3729. fg. 4790. 6262.

6683. Im Maii.vbhârata ûndon sicb 393. 3393 (lungcandcrl), in Halâ-

judua's Duarihavivrka 1404, im Pankata.miia nnd Uitopapeça 1233. 3730,

im P.ANKAT. 400, im Hitop. 1343. 3729. 0262, im Virramakarita 2109,

im Kavitaratnâkara 2729. 4790, im SuBiiÂsiiirÂRNAVA 2730 3073 (auch

im Baiiodarçana). 1441 sel/.t eine Bokanntschail mit Kumârasambiiava

voraus.
^

LXX. Vclàlabliatta's Nilipradipa.

S. Indischo Spriicho 423. 1733. f^. 2060. 2073. 2739. 2919. 3410.

3767. 53.39. 3703. 6336. 6471. 6848. 7038. 7339. Auch Biiartruari wor-

den zugeschrinhL-n: 1734. 2060, Kânakja 3767 (auch liAviBiiAiTA). 6848,

VçoDUA-kÂNAKjA 2759, BiiocADiiVA 1733, unicr deri ,icht Pcricn lindot

sich 6336, im SuBnÂsiiiTÂRNWA 3703. 6471.

LXXI. KavibhaUa's Padja saiûgraha.

S. Indische Spriicho 148. 1232. 1698. 1712. 1783. 1783. 2049. 2334.

2581. 3767. .3791. .3971. .3967. 5981. 0048. 6322. 7103. Vers 3 nnd 16

lohlon boi mir. 3767 wird auch KÀNAii.iA nnd Vktai aiiuaita /.uscschric-

hen, 1783 VçunnA-KÂNAiiM, 2534 wird von Bai.i.Ua gosprochon (in

ÇÀHNG. Paiidii. nach Aifrucht dem Lvushmanase^a znueschrielicn, der

boi Haeb. Spr. 6322 sprichi), 3791 lindel sich im ÇÂntiçataka nnd uii-

ler don achl Pericn, 3981 im VÂ«iasapcrU\ nnd Hitoiaihîça, 1232 im

ViKRAMAKARiTA. 6322 iu) .><i Bii ^SHiTMiNAVA, 1698 erwàhut d«n KuniASA.

LXXII. Dio sofjonannten Perlen {^'^Tm).

A. Npun. .'i. Indische .Spruche 613. 1171. 1674. 3093. 3800. 4833.

4921. 6117.7200. Zugeschrieben werden: 1171 dein BntRTçuARi, 6117

Varauamuuha, 613 Amarasimua. Im Kavitâmçiaki'pa wird auch 6997

7.n den neun Perlen gezahlt.

B. Acht. .S. Indische .Spriiche 600. 3710. 3791. 4497. 4637. 6336.

6432. 6434. Im MAHÂsuARATi lindet sich 600, bei nnARrçuARi 4497,

4637. 6434, in Kavibhatta's PAi>JASAiîii;R»Hi 3791. im Hitopadeça 6336,

im .'^UBn'vsiiiTÂBNAVA 3710.

C. Sioben. S. Indischo Spniclie 2313. 3067. 3756. 6031. 6073.6246.

Der 6te Spruch l'ohlt bei mir, weil ich mit ihm oichl in's Reine kom-

men konnte. Im Mauâbuàrata (indet sicli 3067, bei Ruariruar! 6031,

in VARARLiîrs .Mtiratsa 2315, im Vânarjashtaka und Panéatantra 6246.

D. ,'^echs. S. Indische Spriiche 1942. 2733. 2874. 4919. 3881. 6443.

Buartruari uiid V'çDDnA-KÂNVhjA wird zugeschrieben 3881, Kânae,ia

6443, V^RDi)nA-KÂNAii.iA 1942, im Vânarjashtaka finden sich 2733. 4919.

6443, im Vâ.var.Ishtaka 2874, ini Pankatastra, Hitopadeça, Vikrama-

KARiTA und in der Çekasaptati 1942, im Pankatastra und Hitopadbça

2874, im HiTOPADEÇA 6443.

K. FiJnf. S. Indi,sche Spruche 2010. 33 43. 4189. 6284. 6348. Buar-

truari werden zugeschrieben 2016. 6348, im V'.\narjashtak* (indet sich

6284, im IIiidpadeça 4189, im VimumaÉarit» 3345.

LXXIII. Vânarâshlaka.

S. Indisclie Spruche 1149. 1959. 2373. 2679. 2874. .3794. 6300. 7187.

Im IHuiÀRUÂRATA lindel sich 1149, nnter den sechs Perlen, im Panka-

TANTRv und IImopadeça 2874. im Pankat. uiuI Hit. 7197. im Hit. 1939.

2679.

LXXIV. Vànarjashlaka.

S. Indischo Spriiche 1013. 27.3.3. 4813. '.919.6246.6284.6443.7100.

Im MAUÀBnÂRATA fiudet sich 1013, nnlei den siebon Perlen 6246 (auch

in Pankat.), iinlor den sechs Perlen 2733. '|9I9. 6443 (Kânakja zugo-

schrieben, lindet sich auch im IIitop.), nnler den Innl' Perlen 6284, im

HiTOPAUEÇA 7100, in der Çckasaptati 4813.

LXXV. Bhramar.1shtaka.

S. Indische Spruche 643. 2082. Ig. 2936. 3798. 3998. 3333. 5777.

VRnniiA-kÂNAi,.iA wird 643 zugeschrieben, Kai.ihàsa (ÇrSc.âraras.vsutaka)

2083, im KiVAiAJANANDA lindet sich 3998.3777, im ScniiisniTÀRNtVA

2082.

I.XXVI. Bosprochoncs nnd noch nicht Besprochonos

in alphabotischer Ordnnng.

A(;m-Pit.;na Oder A«MiJA-P. s. Spr. 1979. 2619. 3394. 3928,

Ani:iras s. .Spr. 2368.

ATUARvvVEi>A-PRÀTivAiaijA, herausijegolien von \V. I». WniTNEV. 209,

27. Verbinde T^f^f.TI^. wie Werer in In<l. SI. 4,29.1 scbreibl. — 233,

2 1. Verbinde rIÎ=1Tq^nî und vgl. Weber a. a. O. 10,432. — lo. fg.

Lies fsr^^IfîTrr. - '.i. Lies Çflf^frî'ïï; ""'I f^ïïTrl-'- - 245,1'. v. n. Lies
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Adbhutapunj* , dicseni Dichter wird Spr. 990 (im Amabuçataka) zu-

geschrieben; s. Ahfueciit in Z. il. il. ni. G. 27,6.

Anantaueva s Spr. .'}442.

ApJAdIkSUITA s. KtVAI.AlÀ^AMlA.

AbuignÂnaçakuntala !-. XLVI.

A.MiKAiioçA, Ausg. von Lois. Desl. S. 1», Z. l. 2. Lies F^Tr^TCI und

rl^l^IÏÏI (derselhe Fehier bci Colebr.). — 12, lo. Lies ïII^R^'.

—

27,K. uis qiITT^îîT. — 33,'.. Lies frfS'n^rl^'TI^— 42, 12. Lies q-

ITF=7. — 'o, 5. Der Comni. zu H. 1009 lasst EfFI^lT^T^^ ."Is Adj. zu

^^r^T%. - 90^7. Lies q^l|-?IT. - 9'.,', IJes iT^UIÎ- - 12». N-

Z. '.. Lies qïï^fqïïTT. — 129,7. Veihindo ^IqHrTrÇTïïIT- — ni,''-

Lies TfTTI wie 6. — loo, 'J. ^T^J^T^IT^ (so aiich Coiebu.) lolilciball

fur ^FTïfqilfTII- — 160,3. zfrTSfJ gehorl ziini Fûlj;unilen. — IHo, II.

Tronne HTI^^T ^Jr\•. - l'i^tl. Verbiiide Piq-SO^r^niT. — 1H1,I.

Trémie ^ ÏÎ'IT. — 184, 1 1. Niich Ugovai.. 7.u Unâdis. ware die ricblifje

Lesarl nTOli^î:. — 203, i\. Z. I. Lies ZfTÏÏÏÏI-. — 22fi, i::. vJCJJ zu

slreichen; feblt bei CotEBR., der aber l'alschlich Jîl druckt. — 263,10.

Lies g^ITTRri mid qf^H^. — 2(ib,3. Lies T^^rîT. — 7. Trenne ^q
^f[^ — 2(i7, c. Lies ^F7. — 2»0, 10. WohI i^^I zii loseii. — 293,

,5'. Trcnuo ÎH?T^1 W\\:. — 313, 1 1. Lies î;iTtT?['7lfi;iT^ "nd v;;!. Conini.

zu Çak. 3,1 I. — .31(i,3. Lies SfiCg;^^. — 324, 1 I. l)iK-h wobi 'Hl'f^îl-

— 332, I. Lies çTÏÏI^'lCtl^ — 334. 2. Lies HTTrlïï'c- — 34(i, 5. Lies

(^Ii[^rq. — 3u4, 3. Tcç ^I Mai.lin. zu Çn;. 11, 1;'.. — 367, .s. Treniie

^11 T^\- — 373, N., Z. 7 V. u. Lies ^'^WVi^'^ — 37i, ;. Trciiiie

o
AMARltATAK\ S. XLVIII.

ALAÎÏKÂiiAitALisruBiiA S. Spr. '(36'(.

AvANTiVAUMAN S. Spr. 74a8.

.VçVAGUOSHAS VACllASl'hi S. LX.

AsiiiÀNGAinjuAiASAiBniTÀ von Vàgbiiata s. Spr. 701.

AsiiTÂVAKiiA S. Spr. 4S77 (aiiili bci Viiiiuiii-KANMiiAj. In der Ans-;,

von (SiLSSAM isl 17, I7.u,|3 T^q^'lç^lFIT ; zu lescn.

Àgneja-I'uiiÂsa s. .Vgm-Pibâna.

Angikasj Çruti s, Spr. 6415. li;.

A.NANUAVAllIIIIANA S. .S|ir. 19j.

.4i'AsrA>niA's Diiarmasi rnA 1,14,2.'i vgl. Spr. 4a04.

AH.MKATATrvA S. Spr. 134 (acicb im !\lllii. und Mark. 1'.). 1367 (auch

liei Viiiiuiia-KÂnakja).

IxutuÀGA als Verl'asser von Spr. 7023 (im Asiaruç.); s. Aifbecht in

Z. d. d. m. G. 27,11.

Lndrakavi s. Spr. 7330.

îiioPAMSiiAO in der liibl. ind. 1. Vgl. llnÀo. !>. 8, I, 10. — 2, u. Vgl.

l'RAB. 108, «. 7. — 7, fc. Vj^l. l'RAB. 91, 15. — 13. Vj,'l «RU. Au. Ur. 5,

la. .tJAiTRJUp. 6,35 (S. 1821. — Zur ;;aiizen Ui'a.msuaii vgl. Wiber iii

Ind. St. 1,298. 1;;;;.

UiiôvALADATTA, liBraus^. vou Tii. ArFRECiir. S. 69, Z. IG. Iib vermutbe

ïï|'3;f4^1?>MI- — '0, '»• Itl' '"^e SFU'jf st. %H- — 82, H. IV.

Ma.rieso qilJTlf^pn'J; und vj,'l. I'. 4.2, l'.i. — Oa,/.. Kli nidvble SII--

f[qr[gi^îîîTTfI q= lesen. — 102, 1 7. HïïK^fîT FTFI^TçTqT = Ragu. 14,

39, 6, |3. — 173, 12. MAl.Ll^ullA's Erklarung W\Wk passt ï" qîfîTfCT,

nicht zu gSîqSjJ. — 110, 2'.. Lies ^. "J^. '^b. — l'"iir die Sprucbe 621.

292a. o987. 689a giebt L'GCVALAUATrA keino Quelle an, 621 kennt auch

KavjÀd., 292a auch ÇÀBtiG. I'auuu. und Kuvai aj.

Utkata, ihm wird zugeschrieben Spr. 991 ; s. AtPREcnr in Z. d. d. m.

G. 27,11.

Uttararà.makarita s. XXXVII.

UdAIANÀkÂRIA s. KUSUJIÀSGALI.

Udbhata s. Spr. 101. 1238. 2149. 2339. .'(910. 3244. .3438. 6443. 6372.

6661. — loi. ()'r43. OBfil worden auch Kinulia zugeschrieben, 3438

auch BuARfRiiua, 2149 lindei sich im lliroi'., .1244 isl eine Parodie

aut 324a des Vbuiiua-Kanak.ia.

UçA.NAS, Spriiche von ihm Mlîii. 12,51»'.,/). Ifjg. 5203. Ig. lUuiv.

1160. Igg.
A

UuDiiVA.M.vAjASAMiiMA S. Spr 730 Gaiiz ahniichc Sprucbe ini Mauabii.

und RÀ.M.

RrtsAMiiÂRA s. XXXI.

.VrrAREJOi'AMisuAD in der Hild. ind.- S. 201, Z. I. Lies TT-fTI^TfT. —
223, 1. Lies qifR^d^TrîTH. - 226, 3. HT ^Tmamrîf 5[IfiTT Çamk.

zu Bru. Àr. Up. S. 307. — 229. 2. fgg. = RV. 4,27, l. — Vgl. Webkr

in Ind. St. 1,390. l'g-.

Kathopamsiiau in der Bibl. ind. S. 74, Z. U. Lies TW ^TTïT^. — 80, '..

Trenne qTPT Rf^I- — 89,3. Trenne ^I^T ^T. — 91,15. Verbinde

rl^ITJI. — 9'r, î". Trenne ^PT VCmV — HL^Lies W\-^V\\. — 9a, î.

Lies qKJÏrIT JT'a*TT=lI:. - 97,:;. Lies q^!7qiIIII(T - 99, ',. Lies ^-

fll^a. — 103,3. Lies mfI!:T°. — 107, a.lgg. = iÎund. Up. 3,2, 3. —
109,1. Lies F^T^rlFq (so Poi.Ev). — MO, I. Lies q^q q^fif. — 117,1.

Trenne r|CT ^1. — 12a, 2. 127,1. I ia, I. Trenne^ firl. — 133,3. fgg.

= RV. 4,40,5. — 149. 1. Igg. Vgl. Çvet'içv. Up. 4,20. MBii. a, 17 17. —
131, 1. 2. Vgl. llArrRjLP. 6,30 (S. 161). — 133, 1.2 = Bçu. Ak. Up. 4,

4,7. — 136,3. fgg. = KiiÂ.Mi. Up. 8, (i, C. — 137,3. 138,1 = ÇvErÀç.v.

Up. 3, 1 3,(/. — 139, I. Trenne H ^ ^\^^T\. — 2. Verbinde ^îlfFSf^I-

^EfîflT. — VgL Weber in Ind. St. 2,193. Igg.

Kanàka s. Vaiçesiiikaiiarçana.

Katiurisava s. Spr. 2084. 2170. 2627. 269a. 3069. .3768. 6232. —
2084 und 2627 lindcn si.b ini Maiiâru., 2627. a0(>9 und 3768 werden

KÀNAKJA zugeschrieben, 208'» auch im Pankat. und VikicahaiÎ., 2627 im

Pankat. Hit. und in der ÇuiiAS.

Katuâsaritsàgara s. XV. Xachzulragen: 77,5i;,i,p. VVohI !J[TCÎJIF5îITq

zu lesen. — 83,22, a, p. Ich vcrmulhe q'^q'Rqi':. — 98, 5, a, a. Lies ITI-

IJîr?}^:. — 2(1, <;, p. l)as îj in ÎT-THëq darlnicbl elidirl werden. —
/.li, fc, a. Doeh wohI CÎT^^I. — 9973,", a. Ich lèse CTFTflinHFZliT- —
S,6,a. Sollle nichl auch hier wio in der Folge ^ITriqï zu lesen sein? —
10,u,p. WohI qilîrlîfl zu lesun.

Kapila s. Spr. 3929 (auch im ÇÂsrir;.).

Kapilaruura, ihm wird Spr. 6963 (auch bei ItiiAiinuiAiir) ziigeschrie-

beu; s. Aci-recut in Z. d. d. ni. (i. 27, 14.

Karnotpala s. Spr. 3869 (auch im .4.iiarui,;.); vgl. jedocli .Iifrecut in

Z. d. d. m. G. 27,8.

Kaluana's Ràga-TaramginI s. XL XII.

KAviTÂMRTAKLrPA. Aus dioser Spruchsaiiimlnng siiid entlehnl und

bis jelzt anderwarls nicht nachzuweisen folgende horrenlose Spriiche

in nieiner Samnilnng: 11. al. 300. 343. 373.636.710.860. 1041. 1049.

1236. 1371. 1602. 1676. 1872. 2028. 2127. 2776. 3017. 3038. 3199.

3417. 3731. 4033. 4236 (die eine Baille boi Manu). 4376. 4873. 4*983.

3418. 3900. 3936. 6366. 6840. 70.39. 7093. 72iO. 7293. 7313. 7384.

7387. Auch im Subuàshuârkava lindet sich 7289, auch im Sa.mskria-

piruop. 2074.2893.
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KAViTÀKirsÂKAiiA, cUiil von Carr. Daraus eiillehut imil sonsl nichl

iiafhzuweiseii Spr. 7ii6. 7i57. 75o6.

Kavidiiaita's I'aujasamouaua s. LXXI.

KÂ.llASDAliilA-NiriSÀRA S. X.

KVi.iuisv s. Abiiicnaxaçakuntaia, Ktusamiiàka, iMauài'Aujasuatka, Mï-

LAVlkACiMMIlUA, VlKRAMO[l\A<.i, ÇllNC Ul ATILAKA. ÇrNU AU ARASASHTAKA.

KÂvJAi'iiAiiÀ(.:A s. XLIV.

KAVjiuARÇA von Daniiin. I.i. Vfc'l. Spr. llOi. — 3. Vyl. Spr. '.t3i. -

Comiu. lu :, ani Ende m]é° = ?*P'--
3l-i2. - M. Vf;l. Spr. :'210. -

Comm. lu 6, S. 7, Z. g. C. Vgl. SXii. I). 2,1. 2 (1, l.s. 1;;,). - s. V-1. Spr.

2Il'i. — 77. Vsl. Spr. (ill. — Si. Vgl. Spr.7'.)2. — S7. Vgl."Spr. 2j(I.

— Oti. Vgl. Spr. 3'J12. - 102. Vgl. Spr. 108'.. — 2, 1». Vgl. Spr. 1S7I.

—
/, 1. Vgl. Spr. 2G.)8. — /.5. Vgl. Spr. iWX — ss. Vgl. Spr. :î37;). —

S5. Vgl. Spr. 2103. — so. Vgl. Spr. 33(i. — !)0. Vgl. Spr. 2243. - li'i.

V"l. Spr. '«713. — 103. Vgl. Spr. 2332. — um. Vgl. Spr. 2606. — Hi7.

Vgl. Spr. (5i78. -
I O'J. Vgl. Spr. 0()(). — 1 l 'J. Vgl. Spr. 2418. — lai.

Vgl. Spr. 238. — 123. Vgl. Spr. 178'J. - 123. Vgl. Spr. 6730. - 127.

Vgl. Spr. 2308. — 131. Vgl. Spr. 2223. — Conini. zii 131. Ig. ^Ç^W\

^m 11- *• w- = Spr. 800. — 133. Vgl. Spr. 2918. — 133. Vgl. Spr.

3237. — 137. Vgl.Spr.30il. — 130. Vgl. Spr.2'(3(i.— l'.l. Vgl. Spr.

2037. — 1 '.3. Vgl. Spr. 3233. — n 3. Vgl. Spr. 2078. — l '.7. Vgl. Spr.

2038. — UO. Vgl. Spr. 2003. - 131. Vgl. Spr. 6978. — 153. Vgl. Spr.

^276. — 135. Vgl. Spr. '(889. — 139. Vgl. Spr. 337. — IIH. Vgl. Spr.

021. — 107. Vgl. Spr. 3iyi. — 172. Vgl. Spr.*4327. — 173. Vgl. spr.

3913. _ 17'.. Vgl. Spr. 1217. — 17C,. Vgl. Spr. 'i67'J. — 177. Vgl. Spr.

337. — 17.S. Vgl. Spr? 2017. — IS3. Vgl. Spr. 489. — IS7. Vgl.Spr.

7229. — 190. Vgl.Spr. 2639. — rJl. Vgl. Spr. 317. — 193. Vgl. Spr.

2660. - 197. Vgl. Spr. 371. - 200. Vgl. Spr. 442. — 201. Vgl. Spr.

239. — 20(i. Vgl. Spr. 4083. — 2 17. Vgl. Spr. 7184. — 2 1 s. Vgl.Spr.

3736. — 219. Vgl. Spr. 840. — 222. Vgl. Spr. 4684, — 220, a. Vgl. Spr.

3833,(1. — 23G. Vgl. Spr. 333. — Comm. ïu 237, S. 227, Z. 17. fgg.

Vgl. Spr. 4891. — 23S. Vgl.Spr. 22'»3. — 2 5 2. Vgl. Spr. 1218.-215.

Vgl. Spr. 663. - 2'.7. Vgl. Spr. 248. — 250. Vgl. Spr. 168. — 231.

Vgl. Spr. 1232. — 253. Vgl. Spr. 2637. — 2G1. Vgl. Spr. 1323. —
271. Vgl. Spr. 2234. — 27 i. Vgl. Spr. 3177. — 2S6. Vgl. Spr. 3406.

—

289. Vgl. Spr. 1106. — Comm. zu 291, S. 264, Z. 9. Igg. Vgl. Spr. 844.

— 303. Vgl. Spr. 2239. — 307. Vgl. Spr. 333. — 311. Vgl. Spr. 780.

— 3115. Vgl.Spr. 3901. — 318. Vgl.Spr. 3726. — 320. Vgl. Spr. 3911.

— 321. Vgl. Spr. 3180. — 323. Vgl. Spr. 3300. - 32G. Vgl. Spr. 3330.

— Comm. 7,11 326, S. 290, Z. G. 7. Vgl. Spr. 3833. — 327. Vgl. Spr.

3393. - 328. Vgl. Spr. 1337. — 330. Vgl. Spr. 2i86. — 338. Vgl.Spr.

1231. — 311. Vgl. Spr. "070. — 349. Vgl. Spr. 1233. — 350. Vgl.Spr.

5444. — Comm. zn 330, S. 303, Z. 2. fgg. Vgl. Spr. 1264. — 332. Vgl.

Spr. 6969. — 333. Vgl. Spr. 3990. — 331. Vgl. Spr. 1920. — 35G. Vgl.

Spr. 6436. — 361. Vgl. Spr. 839. — 3G2. Vgl. Spr. .3833. — 3,9. Vgl.

Spr. 6043. - 17. Vgl. Spr. 2340. - 20. Vgl. Spr. 4682. — 29. Vgl.

Spr. 1336. — 30. Vgl. Spr. 4899. — 39. Vgl. Spr. 1572. — S9. Vgl.

Spr. 644. — 1 12. Vgl. Spr. 183. — 121. Vgl. Spr. 3303. — Connu, zu

130, S. 414, Z. 20. fgg. Vgl. Spr. 6970. — 117. Vgl. Spr. 4383. — 174.

Vgl. Spr. 6727. — isi ,a,a = Vikramak. 22, a, a. — 183. Vgl. Spr.

1482. — 185. Vgl. Spr. 3863. — Von don ira K.atja»arça vorkommon-

den Spriichon kann icb nur einen 2,22G (bier nur die ersle llalflo).

362 mil Sicherheil Uandin absprecliou, da er schon lu der .Mkbkuak.

erscheint.

KÂvjÀLAiTiKÀRA von VÀMANA, lierausg. von C. Cappeller. Im Comm.

zu 1, 1, I Icse icii ^^] si. ^îfTUI. — S. 83, a, Z. 1. Lies 87 si. 84. —
Vgl. PisciiHL iu der Jenacr LilcraUirzeilung 1873, S. 420. Ig.

IvÂçiKUANDA s. Spr. 2321. 2368. l'g. 2627 (auch ira iMBu. nnd boi KÂ-

sakja). 3477. l'g. 6329 (aucb ini Braumavaiv P.).

KiràtâruonIja s. XXVI.

KiJiÀRAUÀSA S. Klsumauasa.

KuMÂRASAJÛBUAVA S. XXX.

Kullikabuatta's Commeular zn iMa\l , Cale. Ausg. 1830. Bd. 1. S.

19, Z. 13. fgg. = Samkiijak. 22. — 20, s. ». Lies qîqigTpf. — 33,4

V. n. Lies M§f^feïïl. — 83,8. Verl.inde RTlST^f^fflflI- — Si, S v. u.

Lies q^Iirqr. — 107, s. 9. Vgl. Spr. 3033. (« 193,

Jags. 1,8 i,u. — 213,3. Lies 5IIrIIrn'7^=7IrI- — 293,2 v. u. Lies oïj-

'^^IRIRT^^ "ie Bd. Il, '«73,3 v. u. — 3'(8,7. Lies 5I^%°. — 397,8.

9 = .Vil. Bu. 3,31. — 301,1. 2. Vgl. KuÂso. Vi: 5,2i,3. - 3. G. VgL

cbend. 4,14,3. — 332,3 v. h. Lies ^ÎI^vTrî nnd vgl. Spr. 3806,6,|3.^—

331, s. Lies ri^^Sy. — 10. Lies FJTcTïIFT''. — 367,0 v. u. Lies fÈlH-

^}c\'^HÎ^ — 369, > '• '' "• = VARiu. Bru. S. 78, I. — 570, 13. fgg.

Vgl. Kui. Mris. 3,78. — 383,5 v. n. Lies H'CFTi^^ÏÏl^ — Bd. II, 60,

3. 2 V. u. Vgl. ÇKDk. nnlorSTTÎtflT. - 121, s. Lies mq^ift^Ti^tli. -
149,0. Lies nqUlT^HI. — 171. 1 0. Lies ]z.^t- — 227, l o. fgg. Vgl. Da-

JARUÂGA 2697?!. fgg. — 248,10. fg. Vgl. .\K. 2,8,1,8 1,6. — 271,9.Lies

^\^^J^7(ô^^^. — 309,3 v. u. vgi. 423,5. 0. — 376,0.^. vgi. m. h,

'• '^b,\i. — 423,3. G. Vgl. 369,3 v. u. — i31,2. Lies ^fTI T'^^t "»'l vg'-

IVV. 8,8'i, 7. — '(32, 1 V. u. Lies UT^^iqnriri nnd vgl. KV. 6,74,1.

— 461. 2 v. u. Lies rT^ÇÎ^î;^.

KuvALAJÂNAxuA Ton .\pjAuii>suiTA. .ius (licsem Werke (inden siih fol-

gende Spriicbo in meiner Sammluog: 37. 348. 378. 370.743.806.814.

829. 1233. 1264. 1470. 1323. 1603. 1612.17,30. 1774.1949.2037.2096.

2117. 2120. 2274. 2308. 2386. 2429. 2481. 2339. 2633. 2710. 2723.

2739. 2791. 2797. 2807. 2923. fg. 293i. 3237. 3329. 3339. 3'(41. 3719.

3748. 3736. 3881. 3910. 3998. 4001. 4081. 4138. 4142. 4162. 4233.

4i03. 4423. 4'«60. fg. 4337. 4647. 4637. 4734. 4S8'(. 4894. 3083. 8237.

3247. 3292. 5303. 3314. 3323. 3691. 5718. 3742. 3748. 3777. 3779.

3823. 3830. 5833. 586'(. 3898. 3918. 3920. 6039. 6114. 6122. 6124.

6183. fg. 6187. 6276. 6332. 6403. 6414. 6433. 6472. 6783. 6923. 7070.

7133. 7179. 7232. 7233. 7263. 7388. Znnacbst anderwarts gar nicbl

oder nur in eiuer aller Wahrscheinlicbkeil uacb jungeren Quelle nacb-

zuweisen sind: 37. 806. 1470. 1774. 1949. 2117. 2308. 2386. 2429. 2481.

2339. 263.3. 2723. 2791. 2807. 2934. 3329. 3441. 3719. 3748. 3881.

3910. 4001. 4081. 4138. 4162. 4460. 5,337. 4647. 4884. 3303. 3314.

3329. 3091. 3718. 3742. .3748. 3779. 3830. 3864. 5918. 3920. 6039.

6114. 6124. 6183. fg. 6187. 6276. 6332. 6i03. 6ili. 6i72. 6923. 7179.

7232. 7233. 7263. 7388.

KusLMADÂSA oder Kumârabâsa s. Spr. 4'«43.

Kusu.MANGAi.1 von Uuajas.U.Irja nebsl Couini. bcrausg. von E. B. Co-

WELL. S. 14, Z. 10. Ig. Vgl. BuAU. 3,27, (). — 23, 21, Ich lèse ^ M^TÎII

EjrrTrlïI'nH: — 32,3. l. Vgl. Sin. I>. 126, 1 1. fg. (120, 1 1. fg.). - 33,

11. fg. Vgl. ebend. 17,19. fg. (15,3. l).

Klrjia-Puhâna s. Spr. 3437.

KRSUNAGAJiMAKUANDi iffl Braujiavaiv. P. S. Spr. 2936 (s. weiler uutcu

unler «Indische Spriicbe»). 3512.

KRSUNAGA^MÀSUTASI| S. LVI.

Krsunamiçra's Prabodhakandbouaja s. XVI.
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KENOPi.MSUAD in der Bibl. ind. S. 37, Z. l i. I;;. Lies '3^^r^^\'\ ^-

rqjlfrfff^o mid i-^l. Kathoi'. 3.3. — Vgl. Webkk in Ind. St. 2, 181. Igj;.

KàLsuiTAkiDKÂiiMANOPAMSM*!) in der Bibl. ind. S. 78, Z. l. J. Idi lose

g^^I qiîïl?n?i "Ôrftf?!; vj;!. IS. 3, 1, 1,2. - in:i, 2. Irh vermuthe

o
KsHFMENURA. VoH ilini die Sprtiche 1.37. 2'.)2fi. 3201 3'.»"}. io09.

4515. 4988. 303'(. 3183. oi)02. — Vgl. .^ifrecht in Z. d. d. m. G. 27,

GANEÇiKOANpA ini Brabmavaiv. p. s. Spr. 2008. 2360. 40'J8. 4389.

GÀBipA-PuKSNi (iusbes. Abschnilt NiTis,UA) s. Spr. 213. Ij^. 314. 796.

954. 999. 1089. 1802. 18.30. 20i3. 2124. 231fi. 218.3. 2330. nach 28.37

(s. weiter unlen unler lodiscUe Spruche). 2891. 3187. 3433. 4370. 4623.

4828. 4880. 4976. f;;. 3104. 3387. 3394. 38S0. 6236. 6392. 6603. 6767.

6771. 6774. 7004. 7007. 7032. 7223. Ini MauIbu. linden sidi 1802.

3433. 3387. 7004. Kànauja werden zugeschrieben: 216. 999. 1089.

1830. 204S. 2124 (die ersie llaKU-;. 2483. 2891. 3187. 3433. 4623. 4976.

3387. 7223 (die erste Halfle), Vçddua-Kânasja: 2330. 310i. 6767. Nuv

noch ini Hitop. lindet sich: 934, nur noch in der VetÀiap. : 6603.

GlriGOViNDA von (jajadeva s. LVll.

GinabatnakIvja von Buavabiii'ti s. L.W.

Grujasaûgraijapiriçisuta s. Spr. 6299.

GoPABUiTTK s. Spr. 311. Uebor die verschiedeneii Fornien de.< Na

mens s. Aifrecht in Z. d. d. m. G. 27,24.

GoTARuHAN.ÂÉU.iA S. Spr. 1388. 3261 und vgl. AiPREciir a. a. ().

Govl^UAKÀGA s. Buattagovi.vdarÂÔa.

GovixoASVÀMi.N, ibni wird der ini .4.marh. beliiidlicbe Spr. 1991 zu-

geschrieben; vgl. Aufrecut a. a. O.

GosvÎMiN s. Spr. 3249.

Ghatasarpara's NItisaba s. LXI.X.

KÂNAKJA s. .\XII1 und vgl. VaDDllA-KÂMkJA.

KÀTAKA. Diosen Vogel besingen die Sprucbe 379. (g. 339. 914. 13S0.

1716. 1860. 1913. 2091. 2274. 2339. 2661. 3134. 3299. 3360. 3893.

3914. 4035. 4187. 4i62. .3279. 3801. fg. 6038. 6043. 6349. 7069. 7240.

7272. Bei den nieislen kein Aulor geuannl. 2661. 3893 und 3802 sind

von Biiartbuahi, 2339 von Udbhata, 7069 ist aus deni Mvhàbu.

KALBAPAMiu;iiiÂ s. Spr. 203. In der Bom.EN'sclien .4usg. lasst sich

nach der LASSEN-'schen Abscbrill, die icb vor Jabr und Tag ein-

zusehen Gelegenheil balte, und durcb eigene Vermuthungen Man-

ches verbessern. S. I, Z. i. Trenne ^ FTOIR. — s. 6. Lies îfÎFÏT-

rl^^qRîftqqHg'^q^t'^U^;^ ^râ?Ifï?35T;'7ïï7I. - .). Lies 3ÏÏ-

=U^m. — 1 «. LÏ^s FnîFilrqf^^I^JT- -II. Lies TTiîigj^Hf — 1 s.

Lies ^rq^tTî'TTTm und 'inrif^ïï^^. - 2 1. Lies qrifl^îl- - 2,1.

WobI g^qP m lesen. — 2. Lies 3f;[TÎqV-'- — '• L^es ^^qiqqTSJT.

— i» WobI nïïrti- — II. Lies RÎT^l. — 13. Lies fl^ (so die Hdscbr.)

îll'âll iïWTI. - ". Lies qsfras?" ^_(d. i. ^) 5^:. - 3, 5. Lies qfrirll

mil der Hdscbr. — is. Lies îl'^'çrlTlTt^ïï'^TT'Tqi'- — 19- Lies mit der

Udschr. ÎJT^'T^;. — 27. rl^I fehlt in der Hdscbr. — 4, I. Lies mit

der Hdscbr. WW •^V^- — lo. Lies q^:^ st, q^;. — 19. Lies fîj^lïï:.

— 21. Lies qî^H. — 3,5. Lies qîT^ JT^HI^:- — 13- Verbiiide hier

und in der Folge ^?j>Trt- — l'J. 23. 27. Lies ÇTrï^T?!- — '-"• 2'<- Lies

^f^^fïï. - 23.^16^1^!. - 26. WobI ^gq ^ïïÎT^fTTrq w-
— 27. Verbinde ^^^E^^^^\^. — 29. Lies îEjqHqFÎTT. — 6, 7. Ues

SfîJTÎôFTFI'n'. ^"n?qirl kann kein Neulruni sein

gTrTÏÏÏÏ^", ?]Fi3r4; und q^TTlTOrTiT. - '"• Lies qT5;2'n^I°. -
l7.VielleicblFI^r?iqTrîÇTni, die Hdscbr^ bat fT^fïnî^ïïI."^- 18. Lies

Tome XXL

19. Lies ^filIT

qT^rraw^i^qiT^-TFf. -- 7,6. Lies ra^Tïïqqrqi'TTiTiîT. -_7. Lies

fqirâfk^TFFI^îim îcrâfT (so d^ie Hdscbr.) î%, j:â'^st7 ^rjf. _ 9.

io._Lies ï^nî: ^wn^ q-^ÏÏFTqT 'T^frl (^ÏÏT: !%fq% ^^^\^r\ qi

>T^ÎFI die Hdscbr.). — 17. yf?? uit'bl Feinin.! — is. Lies HïTIIÎ. —
19. Fj^ nach fWiqFÎ einzuscbalten. Im Citât ist T^fZ^TJ f^îF^rlT ^'^

/Il lesen; den Schliiss verniag icb iiicht zu verbessern. — 26. Nach

qi^'JFITqT: mit der Hdscbr. rî'Fqi: eiiiziischalten. — 3i. Lies ÇJTfjqTFI^,

qi^ Haeb. - 8, 1. Lies ^^^qiflTI. - 7. ij\'^]r\]ï^ uiid qq-UIrTlf^ sind

faiscbe Formen, ruhren aber vielleiclil scboii voni Scholiaslon bor.

Uas von niir verinulhete dlf^îTIrl i>l iiatiirlich mit t^q^T zu verbinden.

— S. qqi mit der Hdscbr. zu lesen. — lu. Lies ^IT'J^TcI^I^ÎT. —
I I. Trenne Wq^jni^^. - 16- Lies p^J^I^ff fFq^qT^i:^^"^! so

die Hdscbr.), ïjy^I^r. — n. Trenno qîîiqf^ ïII'K^ und lies 3^-
rl|T. — 18. Trenne FTFïïnf^ ^I^- - l?- Lies çIf q^. — 22. 27.

Lies ^qq^-". — 23. Toxt und Scholien verdorben. — 26. Lies UIH- —
— 29. WobI ^m^^] >îq. — 9, 2. rl'^f st. FTîîîT Haeb. — 7. Das

F^qq'l der Hdscbr. nach ^^'\ ist einzuschalten, jedocb in scj î^q^ zu

anderii. — s. Etna ^WFJl^^lFIT FÎT. Ferner ist zu lesen -îîI^fljr^T

qqfl^. — 9. FugeUT^qfrT (dièses isl in der Hdscbr. gemeint) nach ÎTI^-

^rrff binzu. — I I . Sldlt qq?lrqï^ rjl der Hdschr. isl q^; qil^îlTHI RT îu

lesen. — 26. Nach TFfTrqFiq^q mil der Hdschr. V^ binzuzul'ugen —
27. Slalt FTTiTTrl^T ist vielleichl ^W!^ '" 'eseii. — 29. Lies ^"(Ij mit

der Hdschr^- 10,6. % % îî^T qq f^iq^^rim^llft (d. i. '='^J\^^.) Haeb.

— 20. q^q%rl als Fem.! - 11, 3. Lies R^rîiqraqf^ ^. - IT- F^ITI-

q^nq^X^'^^'^ rq^rinr Haeb. - 20. Nach rIFq mit der Hdscbr. ^-

j^fUÎT einzuscbalten. — 12, 2. Es ist naturlich Sp^iq st. ^J]Ûl zu

lesen. Das Endo dieser und der Aiifang der Iblgenden Zeile ganz ver-

dorben. — 3. Lies ^^r\ ^. — 11. Lies flf^TqiTI st. UmUl. — 22. Lies

^Jiïïim-'q'^^qqi^fq. - 23. ig. Lies -qi^rqnmTqmi^ uu.ijq^nt

q". — 13,1. Lies r\^Ù. — 6. Lies qjiqqWT'^. — 13. 13. Lies %FÎI7-

7^\^^. — 23. Lies q q st. qSl i;qq die Hdschr). — 25. Lies ôfljqq-

^. - 29. Lies 'jqigq^iiqqTti- - H,i. Lie^ q^i^sicoTqf. - i.

Lies FT^'iTTST. - s. Lies qiqq^îiqqi^I und %qqqi5IFq. - 9. Lies

^rêtr. — 14,10. Verbinde rïa^q • — n. Lies gFqf^-. — 13. Lies

5JR ifq q^m qq;. - > • Lies 'ElRf SV\ ITT^I „nd q^frl. Der

Coium. bat im Toxl oITenbar ÉJiqi vor sich gebabt, da er qSIrT als

Transitivum erkiart. — 16. Lies qgT^q^ und ogFîfrîriqïarq. —
17. Lies yiqî. - 27. WobI ^sigrii qi. - 28. WobI ^Y^qraHrçîqi

^I^mMfîT qî-- 13.3. Lies'sfrl Mq. - 6. Lies q-ïï qqq^îïïl

und slreiche fIFq. — T- Lies 3?iqTqTqïqi. — 16. Lies qiT^TO: mit

der Hdschr. — 17. Lies ïfïTïIN ^- ~ l«- qqi^q die Hdscbr. — 22.

Lies ^f^TÎqSI mit Haeb. — 28. Lies ^ÇÇ^. — 16, 1. Lies ïï^ÇHÇ-

!Jff. — 5. Lies RSrqq qq. - 7. Lies gîT^fer^:. - 1 1. Lies aqqj-

U^I^'î. - 11. Lies m^qrfr. - 13. Ig. Lies Z^J^i '^^'^^^- ~^ ^^^

Lies -^qqm^I^. - 18. Lies gi'SIÎ q^T- - 20._^Lios^qiI!7I^Tnfqft.

— 2',.c?JîIrr als Transitivum! Jlaii kbnnte ^T]!^^^^^\ "nd 27. âJXH-

$(7 qriqq vermutben. — 17,7. qi 7^:! — s. Lies qi^Tq. — H.

Lies ^^^. — 17. Lies ^^ WPi- — -O- 'ch vermulbe riq st. des er-

,

sten qf^qq; nés qi^q^ïïi. - 28. Lies ÎJëTq ÎT^fîqq^lTqT.^ 18,3.

I

7. Lies qTTFlirtsïp'^und oÇTl^^niiT. — i8?Lies çT'âi'nfqTHqi. —
j

24.26. Lies ^îfîSRmuq. — 26. Lies ^^515^: qT^^q. — 19, 8. Streiche

I t\. - 10. Lies qqqTrWiq qP-m — n. Lies^TW^ftiq. — 12. Lies

i
^fiq und deranacb wobI auch im Texte JJ\^. — 18. Lies ÎTIIIiq'^ïT-

25
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- ly. ÏRFI: «olil rKliiig. - m. i". Icli lèse J:Iï?n!ïïÏÏ=1Ta il^ïïIîT^Î

sfrf^rlTflR^ ^T^^FWTFT. — 21. siiiii F^T i«i "Ij"» Zweiicl J:^ /.u

leseii, ;il)cr ilas Voraiifjehendc kann niclil riililit; sein ;
viL'llcichl isl ^FIT-

^rn giîineint. — -'7. Der Anfaiig bl voidorben. — 20, -'. jîiii Wi'^ m
slroiflieii. — S. Lies ^SJFÎ st. Wi^ =T rf. ~- 'J. Lies tTT;[iniISrrt. — 1 1-

Lies gFÎ7(l?m:. — '2. I'î;. WohI HrTJTÏÏIrl", 'las voniiij-ehoiido VVort

isl verdoibon (H^iqSfil^ ilie HdSLJir.;. — I'.. Wubl mf\ /." leseii, das

Folj,'Ciide ist wieder \erdorbeii. — Uer io Haubei!! in's Aiitliolot!ie mit

Atislassuiigeii .ibffcdiiickle Test vveicht voiii l{ollL^:^'scben stark ah.

liiiie ijaiiz aiulero Kecciisioii iiii Joiirii. asiat. JV série, T. XI. S. 'iliO. %;,'.

Vgl. aiicb AiFBECuT in Z. d. d. m. 0. 27,33 unlor Biluana.

kinMAiÎKiiAMiiiliiAiNj, ihiii nnil AMiiit wird Spr. 2497 zu^'eseliricbeu;

vgl. AuFiiEcuT in Z. d. d. m. G. 27,2'J.

KiiÀsnoi;,iOPA.Msn4i> in der Bibl. ind. S. 24, Z. 1. Lies cJTCfcIff^-. —

38,3. Lies ^l'Tîfq 3?:l2jq. - 44,1. Lies SITïfïï^FîTT^". - 4',», 10.

Lies ^^^m - o7,i 1. Li^s "Hiff^iniT. — îw,-!. Lies ^zw^m. —
«i, s. Trenne 7] TlUI^ Cf^. — Ho, i am Anf. nnd 10 am Ende. Lies

W-WJJÈ. — 08.-'. Lies cTFîlTÏÏ. — 7«--'- Verbiiide l^ffFl^TFÎFrlR- —
77,.;. Verbiiido T^RftqR. — '8, ;-,Lies -R^fq. — 80, 1

'. %. Lies

«î^qîITFiq'^TïJXlf^^. — saT". Lies qtffq^. — 88,5. Liosq^^iqïïl- -

I .^ Trémie îEIPT ^°. — 93,9. Lies_^îiq^%^I°. — 9o,5. Vorbinde_qi-

qjqq. — 101. ;. Trenne 11 ^ ^^•. — lOi. -J. 10.5.1. Lies 3^^T
und ^reicbe ZjT^fj^m^^} sfÙ:- — Ho,"- Verbinde tiTT^ir^qRIIT.

- 121,1. Lies 5ÏISF!;TFrT1^3Çr^=. — 12<i.- ' 1 -i. Verbiiule q^;^. —
126,5. ÏT'l'^'îT d.i. q^"ï;% - 128, ;i. VeHiMide ^TÏÏIp^q^ - 132,

3. Trenne R^f^ ïïl&T. - l:î.J,/.- Lies FIîï^Hf>îFlf^rrC - U7,

2. Lies >;qqT^q^ — lol.J. Lies §1^1^. — lo7,l. Lies vîq^fl ^ft"

^!^. — \M).\. 2."Lies rrfTîiq:. — t7i>.'.. Trenne rl?lî 'ÏÏT. — 182,2.

Lii^s JTiq^nq ^m ÏÏT- — IS^, l. ;. Lies ^m. — 198. I. Verblnde 51-

fqjirp. _ 202,1. Verbinde ^^\WlrJJ "ml ^S^ Ç'r- »"• 10.(!,a. 1. —
220', 3. Trenne rl^I ^]^^. - :!:!!,?. W.ibl qcHl z» lesen. - 6. Lies

i^^rnW^- — "237. !. Vi^bindo ffrlR- — ^^f-^;, Trenne CI JTq. —
241.7. Lies rl^"?j. — 11. Verbinde f^H^^\€'\~^h — 233,2. Lies

fqrïïT^I '^^ÏT. — 2(i2.(.. Lies gmrT^l^IHrq^- - •i«3,5. Trenne ^

^ T\W- — 277?l. Verbinde ^^f^f?. — 292,?. Trenne qR 371^1- —
3. i. q'Çjrinbre icb anl' ïl^^ "vvie ein Hnnd» zuriick. — 290,3.

Trenne ^ÎF^ qiTqi:. - 297. I.l.ies H.
- 2. f'^g. Vj.|. Bçu. Ài<. IJi.. 6,

1,7. Igj,'. - 300,2. Lies ^\^ q^^ ETTR'^fFiT- -- 12. Trenne^ >T?T ^;.

— 303,2. Trenue m ^"ÎJ m U]WtJ^'-U. — 31 j, i. Treniie oTU !7ÏÏÎ:.

— 318,2. Trenne FT =1P- - ^HU. Verbinde StTqqqTïïiq?!!!- - 341,

i. Verbinde qHfi'TqfH. — 330^2. Lies jf-RCt^qfl^. - 361,3. Lies

qinSIT'^. — 369,7. Lies >î>lfq^qi ^^^\. — 380,2. Verbinde n^TU-

qiTrfTI '"i<l *s'- Kn.1.. zn M. 6,7'. und .Spr. 73,o. — 381, 1. Lies ^^J^-

^H^âiq^— 382,3. Fugo am lîude <)^ l| bin/.u. — 383,3. Stbalte || t^ ||

nacb ^^^]^ ein. — 38'(,2. Sihalte || $ || nach ^ffl^oin. — 3. Lies IJ-

^Î]Ù. — 387.2. Verbinde ^^^. — '<I9, 2. Lies HIÏÏ^. — 447,2. Ver-

binde i^qîfqqffl- — '4o4,3. Lies qÛCTFl'ïT^ÏÏ. - 43(i,i.% Lies îf-

j;q|qTrT !JT^- — 479,l. 480,l. Trenne ^]^ 51^. — 2. 481, 1 2. 483.5.

487,/.. 490,3. 493,8. 497,'.. 300, '.. 302,1. Verbinde q!îHqiTqqi^l. —

481,5. Lies q^lT- — 484,'.. Lies E?T ^rllH- - 496,/.. Tronno ^DT

^T ^- - 499,7.''\ies fen^l^It^'"- " 327, _3. Lies FI^rqTîn^^- —
341,9. Lies TSTHTf:. — ••')i2,2. Lies Jl-liqi^^. - .i38,KTies ^?JT. -

368,2. Lies5îT%T5T qTiï?T nnd ra^'H^-- - " 3. Lies 7njqmi;=^.- 370, 1

.

%g. VgL Kathpi.. (i. 10. — 376,2. Lies g^nT^irR. — 380,1. Trenne

qj ;Tyiq;:jj îj] ^Ilïï>-"n:. — 383, 1. Lies t(r^1 st. qjq. — 583, 1. Verbinde

y^ft^. - 397,2. Trenne R ^q^îTO. - 612, 2. Lies 3ÏÏïïqpT: nnd

ÎTÎÎFT- — 623,1. 2. Trenne Ti^^?" voni Kolyenden. — Vgl. Wkbeu iu

Ind. SU -1,234. Igg.

(ilJADEVA S. GirAGOVlM)A niul PlUSA.W AKÀUUAVA.

(i.ionsTATrvA s. Spr. 4297.

Tantrasuia s. Spr. 87.

TArrTir.ljA-PuÂTUÂKUjA, beransg. von W. U. Wuit.set. 1,23, Coium.

'.. Lies Fsfrqirlôn. — s. ne, N., z. s. O. Vgl. Spr. 3117,/». — 4,35..

qtff^frl: "I verbindou. — S. 219, N., Z. '.. Lies mit der Cale. Ausg.

ÎITIT:^^^". — 11,1, Comm. 2. 3. Lies ^H^Fj-îf^fÛ oder ^^i^^fEinj.

— 13,15. Ich wurde E^^]]^^ lesen; ^cJïTrqq Uruckl'ehler fiir ^51-

rff-qTT. — 13, 16, Comm. I. Lies °HTI-7iI- — S. 288, >., Z. 6. 7. Vgl.

Spr. 3117,(/. — 14,1 S, Comm. 5. 6. Lies rlrfî'^ÎIi^q^îT ^•

TAirriRijoPANisuAD in der Bibl. ind. S. 23, Z. 3. ôZjqi^ *om Folgen-

den zu Irennén. — 34,2. Verbinde îlTTÏÏ'IÎ=îFSÎ '. — 39,5. Lies n^^I.

— 30,1. 2. Trenne H ^- — 70, 1. fgg. Vgl. .MAirRjup. 6, 1 1. — 3. Ver-

binde ^f^^rUT\r\. - l-iO,». Lies q^RT. — 137, 1. Liosq^^T. — Vgl.

Webeu in Ind. St. 2.211. fgg.

TRn.oKANA S. Spr. 1162.

TRivibRAMABirATrA ( Vorlasscr der UiMAjAMiiiAruÂ) s. Spr. 32. 461.

1219. 1732. 2393. 1281. Wird auch Vikrama genauul.

Uandin s. oben KàvjÀuari;a.

DamajantIratuà s. Trivieramabuatia.

UAJSi-Arii.iksuÂ. l'olgende Sprucho in uieinor Sammlung beruhen uur

aur der Antoritat dièses Buchelchens: 283. 321. 979. 1062. 1899. 3069.

3079. 4076. 1402. 4341. 4371. 3097. 33S4. 3767. 6673 (N.). 6833.

DaçarCpa von Dha.mûiÎaja nebst Dhamka's Commentar s. XLIIL

UÂMOIIARAUEVA S. Spf. 813.

DRSUrÂNTAÇATAKA S. L.

Devagana s. Spr. 8306.

UEvti.;vARA s. Spr. 837 (auch bei VRi.bUA-KÀNAiijA). 1128. 2097. 3634.

3182.

UuA^AÛGAJA S. Daçari'pa.

DuASADADEVA S. Spr. 487. 1383.

Dhasika s. OaI.ABI'PA.

UUARMAVARUnASA S. NÀURMIUA.

DuARMAVivHKA von IIai.à.iudh A S. LXVllI.

DuiKTASAMACAMA S. Spr. 1703. 2633. 3118. 3186. 6306 und vgl. oben

nnter LIL — Wie ich so eben ersehe, ist ilieses Liistspiel im 7teu Bande

der PratnakamkanamunI non lierausgegehen.

MÀGÀNAsnA von HtiisiiADiiVA s. XXXIX.

NÂUENURA (auch DllARMAVARIinANA) S. Spr. 337.

lN.\T.iAi;ÀSTRA von BuARATA iu dcr Bibl. inil. naib Daçahùi'A. 20,2S,6,(i.

Lies n?Tiq. — 34,28, u,a. Verbinde 3qfF5Jrîl!:7RÏÏI.

NÀRADA s. Spr. 4133 (auch bei Vçuiiua-Kân.). 4822.

NvRADAS PaNKARÀTRA S. IX.

NÀRÂiANA s. VenIsajuhÀha.

NiiiRÀDABiuRA s. Spr. 2406.

NiriPRADil'A von VETÀlABnATT* s. LXX.

Nlrnui.NA von Vararuki s. LXIV.

NItiçJstra, gedr. in Madras. Aus dieseni Wcrke sind folgonde, sonst

nicbt (oder nur uocb bei Carr) uachziiweisonde Spruche in nieine

Samnilnng ubergegangon: 3998. 6009. 6103. 0162. 6237. 6264. 6268.
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6460. 6830. 68S9. 6932. 7267. 7432. 7437. 7440. 7432. 7467. 7470.

7472. 7477. 7482. 7483. fg. 7489. fg. 7503. 7321. 7329. 7339—7341.

7344. 7347. 7330. 7352. 7339. 7379. 7382. 7590. fg. 7393. Auch iiii

ScBuÂSBiTÀRNAVA findet sich 6593.

NItisâra, Kâ.ii*.m)akîja- s. X. Aus deni Corain. Spr. 6779 eiitlébnt.

NItisâba ini GJRiriA-PtRÀNA s. u. d. W.
NItisâra des Guatakarpara s. LXIX.

NIlakantua, Scholiast dos AIauÂbiiÀkata und Har^vamça. Niir liei ilim

die Sprùclie 2203. 6070. 7107 (auch im NItiçâstra).

Naisbadakarita von Harsha. 1,15 = Spr. 349. — 10, 1.Conim. ?Tw3T

^PïH u. s. w. = Spr. 1328. — 17,39, Conim. ïffîj^l'^ vi. s. w. = Spr.

70. — 11. Comni. gT^T^T u. s. w. = Spr. 1082. — <3 = Spr. .3921. —
<4, Comm. 3^^I u. s. w. = Spr. 4493. — fTHI u- «• ". = Spr. ,5768.

— /.5 = Spr. 4037. — Ul = Spr. 3342. — Comm. FR^T?ïl u. s. w. =
Spr. 7238. — /,8 - Spr. 7060. — 49 = Spr. 4403. — ,".3 = Spr. 4942.

— 60 = Spr. 4271. — es = Spr, .3873. — 68 = Spr. 6983. Im Comm.

Z. > zu lesen STIlff f^°. — 71 = Spr. 4459. — 74 = Spr. 7276. —
75 = Spr. 487.5. — 78 = Spr. 4.563. — 22,41. fgg. Vgl. Lasse.n's An-

Ihol. (III) 93. l'gg.

Pankatantra s. XVII—XIX.

Panïaratra, Nârada's s. IX.

PaDDHATI s. ÇtRNGADUAIIA,

PaDMA-PuuÀNA s. PÂtlMA-,

Padjasaûgbaua von Kaviruatta '<. LXXI.

Parâçara s. Spr. 4.362 'Nadilr.igi'). 6838.

PÂHiNi s. Spr. 1311. 2009.

PÂDMA-PtRÀNA S. Spr. 4693 und weil(M' unien u. WDr i iifim.

PÂdmottarakiianda s. Spr. 3981.

Prabouuakandroiiaja s. XVI.

Praçnottaramâi.; s. Spr. 417. 1297. 1608. 1731. 1738. 1777. fg. 1792.

190i. 1944—1946. 2448. 2680. 400.5. Î062. 43.80. 4479. 4907. 60.51.

0229. 6387. «313. 6321. 6638. 6760.

Praçnottararatnamâlâ s. Spr. 1303. 1308. 1604. fg. I(i07. 1717. 1722.

1741. 1747. 1730. 1763. 1773. 1779. 1793. 1931. fg. 2673. 2733 (im

Hrroi..). 3400. 4027. 4326. 4670. 0100. 0039.

Praçnopanishau in der Bibl. ind. S. 166, Z. 5. Lies !73^?T^f si. <7^îlf.

— 171, 3. fgg. = RV.1, 164,12.- l8(l,4.1,iesïTfrlW. -T-Lies-FS^-

nr. — 184. '2. Verbinde qTr?f^^=1:. — 189,2. Trenno Vi\^ vom Fol-

genden. — 231,2. Lies ^I~5I ^rlTi. — 242,2. Trenne ^q ^TPïïI- —
234,1. Trenno ^Tï!;i Ti^Tl. — Vgl Wkdkk in Ind. SI. 1,4.39. l'gg.

Prasaîîcâbiiahana. l'olgende Spriiclio meiner Sammlung vcrmag ich

auf keine iiUere Quelle als dièse zuruckzufuhren: 312. 376. 305. 734.

737. 902. 929. 1034. 1087. 14'(.1. 1003. 1897. 1923. 2281. 2300. 2336.

2432. 2493. 2336. 2722. 2828. 29'(0. 3040. 3239. 3303. 3672. 3773.

3793. 3846. 4132. 4470. 4'<90. 4824. .50.30. 3138. 3400. 3430. 3711.

3710. 3814. 0079. 0086. 0093. 0270. 0342. fg. 0387. 6(i73. 6090. 0748.

6834. 0982. 7098. 7101. 7178. 7343. Audi im SumiÀsiiiriRNAVA lindct

sich 1710.

PrasavnarÀimiava. Daraus Spr. 433 nach Alfrkcut; vgl. Z. d. d. m.

G. 27,30.

PrâkIna und Prânkas s. Spr. 2280. 2390. 4032.

PrÂtH'Àkhja s. Atharvadeua- und TaittirIja-.

PrIjaçbittatativa s. Spr. 2198.

Bai.i Âi.A s. Spr. 2334 (nach ÇârSg. Paddh. von Lakshmanasenaj. Eineni

Sohno von ibm wird Spr. 3971 z.ugeschrieben.

Bahuiiarçana. Aus diescr Sammlung sind folgende anderwàrts nicht

nachgewiesene Spriiche in meino Sammlung ubergegaugen: 7321. 7427.

7430. 7447. 7433. fg. 7461. 7404. 7471. 7474—7470. 7478.7483.7487.

fg. 7491. 7494. 7306. fg. 7313. 7343. 7334. fg. 7538. 7363. 7.367. 7377.

7383. 7392. 7390—7004. 7607—7609. 7611.

Bauvrkarrâhmana s. Spr. 3890, N.

Banabuatta s. Spr. 82. 4930. 0788. 6824 (auch Enartriiaiu zuge-

schriebeu).

Bâlabudua.nI s. Windischmanni n. i. w.

BlIUANA s. VlKRA.MÂSKADi:VAÉAKrrA.

BiUAKA S. ViGGÂKÂ.

Brfiadâranjakopamsuad in der Bibl. ind. Die Fehier und Varianlen

dieser im Çat. Br. enthaitenen Upanisuad beriihre ieh nicht. S. 1,Z. 4.

Lies °nîl^m5fiff>-'5l. — 6,5. Znm Cilal vgl. S43, l. — 32,10. Verbinde

rlRÇllîl^î. - 50, 5. Lies îf5iq!JTfff(m:. -
72,J

0. Lies %Cîîg^T'^.

— 104,14. Verbinde %^I^. — 118,3. Lies îilP.Irïï^I^". — 123,

13. Lies =mçn5tH^ oder -qi!<II îIT5tR=1. — 132, ii. 7. Oas Citai aus

îçop. 7. — 134, 4. :i. Vgl. Verz. d. Oxf. H. 47. a, No. 103, Z. G. 7. —
147, s. fgg. Das Cilal aus Kathop. 2,2 1. — 130, .5. Lies 'Ef^Tôf^SJ^-

Ul^nî. — to4, 7. 133. 3. Verbinde ÎI§:HT°. — 170, 3. Vgl. 430, 4. —
193,9. Lies '^^R. — 213,7. s. Vgl. 803,1. — 230.G. Vgl. Knisn. Up.

5,24,3. — 243,4. Lies RJîqqfrT. — 231,7. .s. Vgl. Kacmi. Lp. 3,1 (S.

77j. - 208,7. Lies^^RWIT^n-^. - 284,6. Trenne ïïffi ïïlI^Ff:.,^—

288,7. Lies ÎT^T^rT^. — 297,4. Lies nïïI^TH- — 12. Tienne ^\-

151 ^?II:. — 307,0. Vgl. Ait. Tp. 4. 4 (S. 220. fg.j. — 312, s. Verbinde

f^^Sîtlt. — 313, 5, Lies STIEpjrT. — 7. Tienne ^q ^fîâ'q. — 321,

9. fgg. Vgl. g»T. Bn. 10, 3, .1, .s. — 32.3, 8. Trenno ^iq ^TT. — 334,7.

Lies ÏH51THÎ. — .341,15. Lies rrfi. — 34.5,10. Trenno T^\^\^ pTT-'.

— 409, 3. Trémie HH ^I. — 4 I 4, 1 6. Trenne flTT rlT^. — 444, 1 . fgg.

Ueberselzt von M. Muller in SI.. 22. fgg. — 493,2. fgg. = RV. 1,116,

12. — 497,2. fgg. = BV. 1,117,22. — 300,4. fgg. = RV. 6,47,18.—

347,7. Verbinde 5ErT^(^. — 623.6. Lies \\\\\. — 034,9. Lies itl'^Ffî''.

— 663,14. Lies -qfFIfq H^q. - 673,8. Trenne UHI ^ÎT. - 869,

2. Igg. = Kathop. 0,14. — 883,11. Verbinde i^Sïlfqrî^. — 980,9.10.

Verbinde >TÎ:qf5T- — 1003,5. fgg. VgL îçop. 13. MAirnJUP.O, 33 (S.

182). - 1027,3. Trenno rliqT ïîIH.

Bruaspati. seine Ausspriiehe angefuhrt Sarvauarçanas 0,4. fgg.

Braiihas, ibm nerden zugcschrielien die Spriiche MBii. 3,386. fgg.

Braii.mavaivarta-Plr.âna s. Spr. 1807. 6227. 6329 und vgl. Kçsuna-

GANiMAklIANDA Uud GaKEÇAKU ANDA.

Brâumadiiar.ma. Folgende in meiner Sammlung erscbeinende und

anderwàrts nicht iiachgewiesene Spriiche sind von hier enllohnl: 3094.

3317. 3352. 4303. 4.330. 4338. 4814. 4838. 4981. 3169. 3495. 3343.

6046. 6736. 7003. 7334. 7424. 7448. 7,502. 7311. 7319. 73.33. 7337.

BlIAGtnATTAGNÂMAVARIUAN S. BiIAIIANTAGNÂNAVARSIAA.

BuacavaiigItâ s. VI.

buattagovindaràga s. spt. 2990.

Buattanâràjana's VenIsaImuâra s. XLVII.

BuattikJvja, Cale. Ausg. 1828. Bd. I. 1,2. Vgl. Kàv.iaph. 74, •;. fgg. —
4, Comm. Z. 1 1. fg. = M. 3, 76. — 12, 6, p. Lies HHrîIH. — 2, 9. In

ÇarSg. Pauuii. dera Bhattasvàmin zngeschrieben; .s. Aufrrcht in Z. d.

d. m. G. 27,96. — 19. Vgl. Spr. .3230. — 3,2S,t,p. Lies °ÎTÎfiqinR^;.

, 25*
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— S. 144, Z. 7. Vgl. 716,l4.fg. — o, n. Vgl. Spr. 5811. — 16,a,p._Lies

Çffqsrra.— <>,'7,^a.Verl)inde ^J^l — S. 3-2o, Z. 7. LiesÇF?! ^ïï^ufrl.

— S. :i3I. Z. 1 V. u. Sobalte îJî^ÇIfTFI Tor Z]r\'- eia. — 6,32, 6,iî. Lies

îBfiqîj ^15^^- — S. 338, Z. 13. Lie^ïJ^mf^fFI. - S. 366, Z. 10.

Ig.lies oqqïïlt'ftfFÎ und vgl. (lieKârikâ zu P. 6, 1, 1 «4. — S. 379, Z.

11. 413, Z. 5. C. Lies ^T^ST^B^- — ','i'-,b,\^. Lies RÎTÎîî;. — 10 '.,6,

a. Lies Tïïfrirf- — S- '^,6, P- Lies ^T31. — 79, i, a. Lies ^lŒJTÏÏ. —
127. Vgl. Spr. 1883. — S. 661, Z. 10. Lies y^^cJrî. — 9,G2,a,p. Lies

TFÏ^^^^ffîT. - S. 688, Z. 1 3. Lies ^qif^ïïlW. Der Comm. citirt

talschîich P. 874,9 si. 8,4,11. — 10,1, 6.a. Beide Scboll. lesen ^T^
und nicht ^^^. - S. T16, Z. 1 /.. fg. Vgl. S. 144, Z. 7. — S. 728, Z. 6.

Lies m^m^'^'^— S. 734, Z. 3. Lies q inïîTTST^- — Z. 10. Lies

Ef^I^q". — S. 736, Z. 1. Fuge 3^\f vor îJ^TISJJTlé hinzu. — S. 737,

Z. 1. Lies q^l. — S. 735, Z. G. Lies ^^f^îîàïïT- — S. 736, Z. 4 v. 11.

Lies r?f%rIïïr'Tn- — Bd. II. 1-2, 23,(-, ,î. Lies ^qqi^ - i3,^l,a,a.

Lies g^Tllè. — 14.35. o,iî. Lies HG;. — S. 204, Z. 7. Lies "THra^SI-

— S. 207. Z. « V. u. S. 222, Z. 8 v. u. Lies 'ïï'àT. - S. 266, Z. 2 v. u.

Lies o'R?ïïl'7T^H. - S. 283, Z. 2. Lies fîfq^STR. — S. 296,^._2. Lies

)TÎ^. - 17,7,«,i2. Lies ^îïrgUP. — S. 333, Z. s"!' Lies JpTimf^rftf?-

— S. 337, Z. 11. Lies gfFàfïï^I 'î'TfÏÏ- - S. 372, Z. 5' v. u. Lies^î

st. RIrî. - 17, IOG,6,a. Lies îî^^ïïrlTT. — 18, '.. Vgl. Spr. 4330. —
5. Vgl^Spr. 396. - 6. Vgl. Spr. 4302. — 7. Vgl. Spr. 3866. — s. Vgl.

|

MuTr-iii'. 6,1s (S. 130). — 317.3. 318,1. 2. Vgl. K»thop. 2,23.

]VIinKAiiAKSH»S4 s. XXXIII und XXXVIII (aus Vcrsehen zwei Mal),

allenZweifel ^îrHl"^ ?.u lesen. — 267, fc, a. Ich emendire S'rÏÏT^'TrT.

— 2GS,«,a. Ich lèse >Î7?WTsmM^'jJ2I. — 270,a,œ. Zu ^Ho, das ich

jelzt als selbstslàndiges Wort anerkcnne, vgl. Mitâbsuar» ll,2,a, 1 v. u.

MiMMATiÉiBJA's K WjAI'B AKAÇA S. XHV.

Malli.nâtua, von ihm cilirt Spr. 1021. 6634.

Mauàmàtaka s. XXVIL

MAuisiRviNATAXTRi S. Spr. 3361. 6172. 6725. 6792.

Mauâpaujasiiatka von KâliuÂsa s. LXII.

MAU.UuiRATA S. XIIL Nachzulragen ist: 3,13480. VgL Journ. of the

Am. Or. .S. 7,43,1. 2. — 12,sr,40,t. fg. = Maitrjtp. 6,22 (S. 139).

MAUÀViRAKARITA S. XXXV.

IVUtsja-Purâisa s. Spr. 1179. 3321. 6473. 6620. 6926.

MuiKASpejA-PuRÀNA S. XXXII.

MAI atImadhava s. XXXVI.

MÂi.iVARUDBA s. Spr. 346.

MÂLiVlKÂGSI.MlTRA S. XLII.

JIuNDAKOPAMsuAD in der Ilibl. ind. S. 274, Z. 1. Lies mil Polet RSR-

jijfCj.
'_

276,2. Lies fil?J3:qT. - 278,1. Verbiude ^imm. - 294,

!.. Lies 7]r^'\^i ^R. — 29o,2. Lies q^. — 297,1. Verbiude 3qTÏÏÎR^

fçifj. — 3, 298, 1. 2. VgL MÂRR. P. 42,7,6. s, a. — 302,1. fgg. Vgl.

BIlab. 32. — 303, 5. fgg. = RV. 1, 164, 20. — 308, 2. 309, 1. 2. VgL

Spr. 6933. — 9. Vgl. Spr. 3032. — S. 424, Z. 2 v. u. Lies 'Ï^W^'^-

^lè= (raW). — S. 425, Z. 1. Lies g^^lfq. — S. 427, Z. 3. Lies

^HT^Tl m^JR (obne m)- — 20. l l,a,p. Lies ^^]^]W^^U

BiiADANTiÔNÂNAVARMAN S. Spp. 4648. 7300. Ucp Dicbler wird iiucb

BUADATTAGNÀNAVAUMAN, BUAG ADATTAGN ÀSA VAR.MAN U. S. W. geUaUnt; s. AUF-

RECUT in Z. d. d. m. G. 27,39.

Bbaratakai.vWkimçikâ s. .Spr. 2664. 3978. 4833. 6060. 6134.

BbABATA s. ISÂTJAÇ4STRA.

BuARTRSVÀMiN = BuATTi AuFBRCUT in Z. d. d. d. m. 0. 27, 60.

Bhabtrhari s. XXII.

BuALLATA S. Spr. 60 (Vallabua zugeschrieben nacU AuFBRcaT).

MrkÉbakatikâ s. XL.

Mentiia s. Spr. 3833.

HlAmuupANisHAD iu dcr Bibl. ind. S. 13, Z. 3. Wohl Î7^5ITR% ïu

lesen. — 47,'.. Lies qifïï^W-. — 30,1. Lies fqqiRT. - 63^0. Lies

q^trj. _ 73, IG. Ig. Vgl. BuAU. 13, 1. — 114,i. 113,1.2 (hier gîqîTrn°

zu verbiuden). Vgl. Taitt. I'p. 2,2 (S. 70). — 122,2. Ricbtig ware H-
ïïE^ffT- - 123,5. LiesïîrllR- - 130,1. (gg. Vgl. Mimp. Up. 3,1,3.

—

139,6.7.= MBh. 12,8541,6. fg. — 161,3. 4.Vgl. Katuop. 6,10(S. 151).

— 163,1. fgg. Vgl JÂGN. 3,166. fgg. — 170,1. fgg. VgL Çat. Bb. 14,5,

4,10. — 180,6. 7. VgL Spr. 4383. — 182,/.. 5. Vgl. Biin. Àb. Up. 5,13.

BflAVABuÙTi S. Spr. 3743 und vgl. Uttabaràmakakita, (iiiNARATNAKÂvjA Içop. 13. — 191,3. Vgl. Spr. 3989,a.

und MàlatImÂiiuava.

Bbâgavata-Purâna s. VIL VIII.

BbÂgavrtti s. Spr. 1817.

BBÂMi\ivii.ÀSA s. spr. 3362. 6333.

BhasuAparuÎkmhua in der Bibl. ind. 129, o, a. ÏT H^TqT H^'III ^J
ÇKDr. unter ÇpT'7.

Buàsa, ihm wird Spr. 1331 zugeschrieben; s. Alfhbciit in Z. d. d. m.

G. 27,65.

BbIma, ihm und Amari wird Spr. 1043 zugescbrieben; vgl. Aiifrrcht

a. a. 0.

Bbrou s. Spr. 233.

Buogadeva Oder Bhogarâga s. Spr. 1103 (die zweile Halfle ihm zu-

geschrieben). 1733. 1877. 4831. 7301. 7393. Von elneui seiuor Hof-

dichter soll Spr. 6174 verfasst soin; s. AiPBKurr a. :i. O. 27.69. 93 und

vgl. SARASVATiKANTllÂBHAHANA.

Bbbamarâsbtaka s LXXV.

Manu s. I. Nach/.ulragen: 9, l l,6,jî. Lies mil Kuii.ï^qT'ïï d. i. ^^ÇÎÏÏT

— 65,a,a. Ich lèse ÏJTSlf^^lSI. — 8'.,«,a. Ich lèse ÎTTRÎÏÏ^T iqi^?ïïl: RK<;hi ;'• :i. <>.

dièse Emendalion bat auch Stenzi-fr, wie er mir schreibl, vor Jabren
j

RâmatapaxIiopanisbad s. LVIII

gomacht. — 258,6,(3. Ich vormulbo R^Wl-'- — 261,fc,p. Es ist obne ' RIbûjana s. III bis V.

MouAMLDGABA von ÇamkarâiÎârja S. LXVI.

JÂGNAVALK.IA S. IL

Juktikaipataru s. Spr. 13V.I. 2107. Beide Spruche im Mabâbb., der

zwcilo auch bei Manu.

Jogavasisutuasàra s. Spr. 2789 (Bmartruari zugeschrieben). 3247.

3437. 3463. 4481. 3042. 3353. 5932. 6307. 6761 (oin gauz àbnlicher

Spr. bei Buartb.).

Ragiiivamça s. XXVIII. fg.

Rat>a s. LXXII.

Ratnàkara. ihm wird Spr. 4088 (von Amari) zugeschrieben; s. Apf-

rkcht a. a. 0. 27,76.

KatnâvaiI s. XXXIV.

Ravigupta, ihm wird Spr. 7099 zugescbrieben; s. AtraKcm a. a. O.

RÀcHAVAPÀNDiviiA. I , '. 7 = Spr. 242.

RÂGHAVÂNANUA S. Spr. 6077.

RâÛa-TabaSginI von Kaluana s. XL XIL

RicAÇKKinRA, ihm neiden Spr. 1079. 3806 zugescbriebeu; s. AuF-
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RuDRATA S. Spr. 800. 5463. 7028. 7497.

RÙPASANÂTANA S. Spr. 3249.

Lakshmanasena s. Spr. 2334. 3971. 6522; vgl. Aifbkcht a. a. O. und

Haeb. Anth. 331. fg.

LakshmIduara. von ilim Spr. 3S31 iiacb Aifrecut a. a. U. 27. SI.

VAGRASllil von AÇVAGHOSHA S. LX.

Vasaruki s. Spr. 3443.

Varabi'k'i's NItiratna s. LXIV.

Varâuamiuira s. Spr. 3196. 3230. 6117.

Vabàuamihira's Erhatsahiiitâ, Ausg. von H. Kern. 9, 2n. Vgl. Spr.

4300. — 13,3, 6,p. Ich liiitle dio l.osart ^TitIP7 st. ^lïî^, wie auch

RaÔa-Tar. 1,56 steht, vorgezogen. — 23,1. Lies FfrirïïfTFtl- — 2Î,

30. Vgl. Spr. 3807. — 38, G, a, p. Trenne J^ îT^. — 41,2, a, a. Lies

°^fT'7HI- — 46,97. Vgl. Spr. 1267. — 9S. Vgl. Spr. 4174. — 47, U.

Vgl. Spr. 3808. — 48,7/., a,[î. ^ICtF^imPT; ist schwerlich richlig; ich

wurde ^mF^NTÎ^ vorziehen. — 30, 15,6,a. Lies CfflSlfHÏÏI^. — 31,

1 , 6, a. Lies H=îï5Tf^ — 33, s,s. Trenne °?TrFI ^U7T. — 33. 29. a, p.

Fesser T^^Mliyll^rT- — f*. |2- nTT^^^T als nnregelmàssige Zusam-

menzieliuiig von HH^Pl U^^ "ohl besser. — 70.3,6,|î. Lies Jt^^^.

— 74,1. Vgl. Spr. 2347. — 2. Vgl. Spr. 3706. — i. Vgl. Spr. 6362.

— 5. Vgl. Spr. 3346. — 7. Vgl. Spr. 7176. — 8. Vgl. Spr. 4308. —
9. Vgl. Spr. 7192. — U). Vgl. Spr. 2407. — n. Vgl. Spr. 2410. —
12,0, a. Lies ^RTcJIr^ïï. — H. Vgl. Spr. 3460. — 15. Vgl. Spr.

834. — 16. Vgl. Spr.~4143. — 17. Vgl. Spr. 7211. — 75,7. Vgl. Spr.

2604. — 10. Vgl. Spr. 2392. — 76, 2. Vgl. Spr. 7372. —78,1. Citirt

von KuLi.. zu M. 7, 1 53. — a, jî. ^ st. ^T. — b,^. Melriscli riclitig SRT-

T5IflsPT- Vgl. auch KÂM. NItis. 7, 5/., a. -^ 88,30,6, a. Lies ïlîsMI;.—

96, 1,6, a. Lies q^fTST^T" (iiaoh Kkiiis) — 106,4. Vgl. Spr. 2838.

Varâuaimiuhu's JoGAjÀThv in Ind. St. 10,164. fgg. 1,3. Vgl. Spr. 1367.

— 9. Vgl. Spr. 3789. — 20. Vgl. Spr. 1707. — 21. Vgl. Spr. 2846. —
2,i. Vgl. Spr. 4733. — 5. Vgl. Spr. 3899. — G. Vgl. Spr. 4617. — s.

Vgl. Spr. 6338. — 31. Vgl. Spr. 3023.

Vallabba s. Spr. 60 (bei niir Bham.ata). 333. 4618.

Vahni-Puràna s. Spr. 1339.

VÂGBUATa's ASUTÀNGAHRDAJASAJÛUITV S. Spr. 701.

VÀNARÂSUTAKA S. LXXIII.

VÂNARJASaTAKA S. LXXIV.

VÂMANA s.Spr. 1939 (Vàmanasvâmin nach Aufreciit) iind Kàvjài.aûkâra.

VÂMANA-Pi'RÂNA S. Spr. 4633. 3981.

VÀSAVADATTÂ in dcr BIbl. ind. Préface 48. Dcr Vers SÎ^ITI^TT^ 'st

aus der DAsiAJANTlKAra.l (s. Spr. 32). — 2,3. i. Vgl. Kuvai.aj. I23,o. —
4,3. i. Vgl. Spr. 4332. — 3,1. 2. Vgl. Spr. 6214. — 6,1. 2. Vgl. Spr.

142. — 3. 1. Vgl. Spr. 6126. — 7, l. 2. Vgl. Spr. 7376. — 3. s. VgL

Pref. S. 6, >'. — 8,1. 2. Vgl. Spr. 680. - 3. 4. VgL Spr. 2148. - 9,5

V. u. Wohl snicUirni^ zu Ipseu. — 19,10 V. u. Lies ^H qî^XITTI. —
272,16. Ig. Vgl. Spr. 671.

ViKATANriAMBÂ, iUr werdon die Spriiche 378 und 1991 (dioser auch

Amarc und Govindasvâmin) zugeschrieben.

VlKRAMA S. TRIVIKRAMABUATTA.

ViBRAMAKARiTA odBF SImbâsanaiiv ÀTRiàçAT S. Spr. 63. 87. 97. 170.

233. 320. 403. 412. 443. fg. 479. 483. 330. 399. 602. 626. 729. 778.

878. 880. fg. 938. 1017. 1096. 1133. 1190. 1224. 1232. 1247. 1281.

1307. 1334. 1343. 1339. 1429. 1438. 1618. 1711. 1728. 1734. 1732.

1760. 1763. 1772. 1822. 1873. 1898. 1941. fg. 1980. 2032. 2043. 2031.

2000. 2073. 2084. fg. 2109. 2178. 2232. 2244. 2269. 2277. 2307. 2333.

2.363. 2371. 2392. 2463. 2491. 2310. 2333. 2333. 2368. 2613. 2619.

2631. 263'i. fg. 2643. 2663. 2694. 2703. 2713. 2717. 2742. 2749. 2737.

2760. 2784. 2814. 2823. 2833. 2880. 2882. 2891). 2908. 2994. 3020.

3197. 3214. 3262. 3324. 3439. 3432. 3306. 3319. 3343. 3532. 3673.

.3738. 3741. 3813. 3823. 3831. 3841. 3880. 3934. 3982. fg. 3983. .3997.

4002. 4029. 4113. 4124. 4177. 4249. 4300. ^438. 4197. 4328. 4362.

4396. 4606. 4701. 4709. 4742. 4734. 4759. 4799. 4803. 4807. 4857.

4947. 4930. 3023. fg. 3103. 3196. 3223. 3266. 3326. 3348. 3409. 3414.

3306. 3313. 3.340. 3330. 3361. fg. 3373. 3382. fg. 3393. 3602. 3633.

3741. 3782. 3786. 3808. 3834. 3927. 3933. 6029. 6033. 6044. 6089.

6133. 6203. fg. 6266. 6277. 6329. 6428. 0431. 6312. 6360. 6378. 6768.

6830. 6923. 6927. 6970. 7034. 7112. 7130. 7163. 7222. 7237. 7294.

7328. 7347. 7369. 7416. Ancihas wird zugeschrieben 2368, bei Manu

Cnden sich 938. 1334. 3382, bei JIgn. 4438. im Mahâbh. 412. 9.38.

1429. 2084. 2392. 2491. 2717. 4606. 3409. 6830. 7237, im Ri>i. 3332.

3409 (auch im Mauàbii.), bei Buartruari 330. 2060. 2371. 2533. 2737.

.3815. 3823. 4497. 4328. 3414. 3373. 3933. 6089, bei Kânakja 1247.

1728. 1734. 2178. 3197. 3214. 3927. 6428, bei VçumiA-KiNAKJA 444.

1307. 1942. 2365. 2371 (auch bei Buartr.). 2760. 3324. 3373 (auch bei

BiiARTR.). 3633, im Amaroçataka 2463, in der Mrkk'h. 1438, im Abhi-

(ÎNANAç. 7328. im BUlavikàgmm. 2823. 4029. 6044, im Kumàras. 6431,

im KiRÂTÀRG. 6970, in Varâha.>huira's Bbh. Samu. 4300, 3808, im Pra-

BonuAii. 2633, im Mauâ.\àtaka 2882, im Paskarâtha 7222, im BuaminI-

viLÀsA 3362, im Bkau.iiavaiv.-P. 6329 (die ersie Halfte), im Agni-Phkâka

2619, in Guatakarpara's NItisâba 2109, im Kavibuatta's Paujasamgbaha

1232, im Tantrasâra 87. nnler den l'iinf Perlen 3343, im Vivekavilâsa

6266, ersl iii ÇabîSg. PjDnn. 2032. 4249. 3602. 6033, ira PrasaSgabh.

2631. im SuBuisHiriRNAvA 443. 2784. 2890. 4362. 5313. 3330. 3786.

7163. 7416, im NItiçâstra (Madras)' 7369, bei Galanos 880. 4759.

Auch im Pankatantra linden wir 97. 626. 1190. 1281. 1359. 1438.

1873. 1980. 2371. 2335. 2742. 2833. 3306. 3319. 3831. 3880. 4113.

4300. 4709. 4837. 4930. 3348. 3633. 3782. 3808. 3927. 6312. 6378 (die

eine Halfte). 6923. 7130. 7347, im PanÉat. und Hitop. 350. 958. 1224.

1.307. 1732. 2060. 2333. 2368. 2737. 3214.7222, in Panbat. Hitop. und

ÇuKAS. 1942. 3409, in Pankat. und Vetâiap. 403. 7034. 7112, in Pan-

BAT. und ÇiKAS. 1618. 4328, in Pansât. Vetâlap. und Çukas. 2703, im

Pankat. und KATHinijAVA 2084, im Hitop. 399. 878. 3023. 6089. 6329.

6970, in Hitop. und Vetâlap. 444. 1711, in Hit. und Çukas. 6206, in

Hitop. Vetàiap. und Çukas. 6029, in Vetâiap. 729. 1247. Anderwàrts

bis jetzt nicht nachgewiesen sind: 03. 170. 233. 320.479. 483.602.

778. 881 1017. 1096. 1133. 1343. 1760. 1763. 1772. 1822.1898.1941.

2043. 2031. 2073. 2085. 2232. 2244. 2269. 2277. 2307. 2333. ,2510.

2613. 2634. 2643. 266,3. 2694. 2715. 2749. 2814. 2880. 2908. 2994.

3020. 3262. 3439. 3432. 3673. 3738. 3741. 3841. 3934. 3982. fg. 3983.

3997. 4002. 4124. 4177. 4396. 4701. 4742. 4734. 4799. 4803. 4807.

4947. .3024. 3103. 3196. 3223. 5266 (dem Krsiina in don Mund gelegt).

3306. 3340. 3361. 3383. 5593. 3741. 3834. 6133. 6203. 6277. 6360.

6768. 6927. 7294.

Vikramânkadevakarita von Bii.iiana, herausgeg. von Georc Bijuler.

l,2G^Spr. 4773. — 27 heraiisgogeben und iibersetzt aus ÇârSg. Pauuu.

vou AuFRECHT in Z. d. d. m. G. 27, 38. — 29 = Spr. 1548. — 3,30,6,

Ich wurde ÏÏITFfïiïlFrIR lesen; vgl. das Wôrtorbuch, Th. 6 unter 2.
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Çllfl 5;. — Wenii in ÇàrSg. PiUDii. auch Spr. (>37 Biluana ziigeschrie

ben wird, so liegt wohi eine Veiwecliseliitiji mil Çiluaij* vor.

VlKRAlHÂDITJA S. SpF. 1749. 3833.

VlKRAMORVAçl S. XLI.

VisGAKÂ oder Viggâkà s. Spr. iSOgiVorfasser BIgaba iiach Aufrfcht).

3080. 4333 (auch Bharjruari zugeschrieben). 7480.

Vidjâpati s. Spr. 3379.

ViLUANA (BlLUANA; S. ViRUAMÀNUADE VAKARITA.

ViTBKATiLÂSA iin 7ten Tlieile der Pratnaka.mranandin). 1,79 = Spr.

6266. — 100. lirsprunslich = Spr. 1083. — 3, l (J = Spr. 134. — 3, m
= Spr. 3938. — Il = Spr. 4918.

VIÇÂEHADATTA S. MuDRÀrÂKSHASA.

ViçtanÂtha's Sàhitjadarpana s. XLV.

VisHNi-PuRÀN» S. Spr. 2803. 3033. 3273.

Visuncçarmav, ilini werdeii nach Aufrecut in Çârno. Padpu. an<-

driicklicli zugeschrieben Spr. 733. 2779. 3421. 476i (fehlt bei Auf-

recut). 3160 (ans dem Mauârh.). 6781 (bei Buartruari). Vgl. Panka-

TANTRA Und HiTOPADEÇA.

VRtlUnA-KÀNAK.IA s. XXIV.

VenIsahuâra TOn BuATTA^ÂRÀJA^J s. XLVII.

VBTÀLAPANKAViiâçATiK.t S. Spr. 119. 149. 224. .328. .337.403.439.444.

383. 662. 691. 729. S44. 848. 1078. 1236. 1247. 1291. 1477. 1382.

1630. 1694. 1711. 1870. 1900. 2013. 2024. 2064. 2102. 2107. 2217.

2324. 240.3. 2611. 2703. 3092. 3283. .3723. 4003. 4119. 4203. 4290.

4342. 4798. 48iS. 4987. 3393. 3438. 3684. 3731. 3784. 3787. 6029.

6081. 6130. 6202. 6381. 6630. 6671. 6994. 7034. 7046. 7112. 7144.

7130. 7340. Bei Manu linik-n siih 848. 2107 (auch im .MahIbu.), im

Mauârh. 662. 2107. 4848. 6381, im RÀ>]Àjana 4848 (auch im .Mauàb:i.),

bei Buartruari 844. 4342. 4987. 3438, bei Kanakja 383. 1247. 1382.

2217. 2403. 2611. 4798, boi Vçbdiia-KJnakja 149. 328. 444. 1630. 3283

(abnlich). 6630. 7046, im .\mariç. 2102, im Sàimt-iad. 6671, im SuBui-

SHiTÀRNAVA 337. 691. 1694. 3092. 4119. 3684, Galanos Uennt 1870.

Auch im Pankata.ntra tinden wir 439. 4342. 4848. 6381 , im PA^KAT.

und HiTOP. 328. 848, liier und in Çiikas. 1236, im Pankat. und Vikra-

MAK. 403. 7034. 7112. 7130. hier und in Çukas. 2703, in Passât, und

ÇuKAS. 5784, im Hitop. 1477. 2013. 2217. 4987, im Hirop. und Vikra-

MAK. 444. 1711, hier und in Çukas. 6029, im lliTOi'. und in Çukas. 383,

im ViKRA.MAK. 729. 1247. 3438. Bis jetzt audcrwiirts nichl nachgewie-

sen sind: 119. 224. 1078. 1291. 1900. 2024. 2064. 2324. 3283 (âhniich

bei Vbuuua-Kân.). 3723. i003. 4203. 4290. 3393. 3731. 3787. 6081.

6130. 6202. 6994. 7144. 7340. Vgl. auch noi h nnler I.I.

VeiÂlabuatia's NItipradIpa s. I.XX.

Vaiçesuikadarçana von Kanâka in dor Bibl. ind. l,!..". = 10. 2.0.
r

Hier unter Hi "<iolt (jyT)» zu vorsiohen, ist plwas zu kiibn. — 1,

1,25 ist Tielloichl ii> zwoi Sùlra zu llipilon: TST^ÎI^TFm; FÎ^JTFîundq-

^Wfft^iïïrâ^Tïïns (se. muv.,.

VjavabaraprabIpa s. Spr. 2034.

VjÂSA. ihni werdon folgendo, bis jolzt auf dio eigoniliche Qucllo

nichl zuriickl'uhrbare Spriicho meiuer Sammlun^ zugeschrieben: 44.

94 (auch bei Kânakja). 837 (auch in Vbuiiha -KJx.). 908. 1892. 2743

(auch boi KJn.). 3424. 4802. 3263 6379. 6918. Vgl. Aifrkcut in Z. d.

d. m. G. 27,88. fgg.

Çaktikumâra, ihm wird in ÇàbSo. Paddu. Spr. 1603 zugeschrieben;

8. AiFftKCHT a. a. O. 27.90.

ÇamKARÂkÀIUa'S MOUAMIDGARA S. LXVI.

ÇaukarÂkÂrja's S.\iiuanapankaka s. LXVII.

ÇATRci3GA.iA-MÀu.ATM.iA, berausg. von Albrecht Webeb. S. 13, N. 3.

Wrbeh liai wohi nichl RechI; s. das Wijrterbuch unter FtfTrl. — 1,3.

FIT^ÏÏIÎfT FRT ^^^ bedeutetnan Kâma erinnernd», also TÎT^ = ^^^,
fvie die Glosse besagt. — 2S.ï.a, a. «Nach «ie viel Zeit werden sie

dort die Gliicksoligkeiterlangeu'u. — 3Sl,fc,a. Lies TpTfetW^ÏÏÎ.

—

2. I8G. Vgl.Spr.2624. — .îS3,o,a. l.ies a^^. — 7,1, 6,a. Lies q^THÎ-

~ 9,99,fc,a. Lies ^T^ôjçfîTn. — 10, 3, a, a. fl^îCT^ ist hier «Erret-

lung". — 14,i;,6,a. Metrisch faisch. — 14, il, a, a. ^lîl^ bedeutet hier

und an den librigen Stellen ndas Bestehen auf Elwas». — 33,a,a. WohI

^3r\:^J zu lesen. — H,a. Lies JTniSHH- — 107,6, ,3. Lies Cf^îfîî-

Cqfrf'T^r?;- — ns,a,^. Verbinde ^^^IIT^. — I62,6,a. ^^^\-

^m^mrU>^l so v. .,. ^aqR^J^m^ra. - 207, a, a. Lies ^-
Wiîim^- - 2',G.6,a. Lies Fgît^frT ^^•- - SU.,h,a.. Lies Î%:F^:.

— 31 5. 6, a. Ich lèse >TRGqf?I ^rk{-.

Çântiçataka s. XLIX.

Çârngadhara's Padduati. Ans diesem Werke sind folgende, bis jetz.t

aul'keiue altère Quelle znruckzufuhrende Spruche in nieiner Sammlung

eutlehnt: 33. 43. 102. 118. 126. 130. 139. 133. 209. 269. 279. 314.

323. 333—333. 379. fg. 387. 391. 409. 426. 448. 433. 478. 493. 340.

343. 347. 339. Ig. 397. 614. 634. 649. 693. 699. 716. 761. 773. 782.

789. 803. 833. 846. Ig. 866. fg. 869. 920. 933. 949. 936. 973. 978. 981.

1011. 1032. 1033. fg. 1039. 1071. 1134. 11.37. 1143. 1139. 1178. 1203.

fg. 1234. fg. 1243. 1272. 1278. 1283. 1320. 1324. fg. 1389. 1410. 1437.

1442. 1459. 1337. 134o! 1344. 1379. fg. 1386. 1719. 1733. 1803. 2120

(auch im Kuvai.aj.). 2123. 2143. 2166. 2227. 2293. 2394. 2600. 2744.

2873. 2883. 2920. 2924. 2923 (auch im Kcvai.aj. und bei IIgÔvai..).

2943. 2967. fg. 2976. 3006. 3018. 3048. 3103. 3134. 3190. 3208. fg.

3223. 3264. 3311. 3313. 33-39 (auch im Kuvaiaj.). 3340. fg. 3438. 3493.

3498. 3346. 3363. 3636. 3687. 3693. 3701. ,3731. 3733. 3737. 3771.

.3783. 3802. 3811. 3837. 3839 (auch im Kavitâsirta»!.). 3848. 3882.

3887. 3896. fg. 3904. 3922. fg. 3931. 3970. 3984. 4018. 4121. 4210.

4223. 4240. 4274. 4286. 4339. 4343. 4381. 4489. 4314. 4321. 4333.

4642. fg. 4673. 4810. 4846. 4836. 4862. 4886. 4894 (auch im Kuvalaj.).

4936. 4970. 4976. fg. 4983. 3260. 3280. 3307. 3632. 3640. 3820. 3962.

6008. 6022. 6049. 6226. 6238. 6337. 6769. 6831. 6909. 1)922. 6931. 7122.

7181. 7213. 7239. 7408. 7.322. Çârngadhara selbst ist der Vorfasser von

649. 846. 1386. 4018. Vgl. Acerecut in Z. d. d. m. (',. 27, 1. fgg. und

nu'ino Beuiorkungcu ebend. 626. fgg.

ÇÂMUOTRA s. Spr. 1332.

Çn.uANA s. XLIX.

ÇiVA-PcRÂNA S. Spr. 331.

ÇIÇIPÂLAVAIIHA S. XXV.

Çli.ÀRnATTABiKA, ilir wird die crsie Hlill'lc vnn Spr. 1103 zugoschrio-

ben; vgl. Aifri-c.ut a. a. 0. 27,93.

ÇuKASAPTATi S. Spr. 128. 203. 323. 463. .33.3. 383. 1013. 1066. 1081.

1182. 12.36. fg. 1330. 1618. 16.39. 1693. 1746. 1828. 1942. 1934. 2431.

2340. 2382. 2627. 2703. 2786. 2934. 3127. 3171, 3343. 3433. 3330.

3660. 3669. 3720. 3842. 4206. 4226. 4371. 4471. 4483. 4.328. 4633.

3360. 3386. 3391. 3409. 3523. 3784. 6029. 6097. 6112. 6136. 6206.

6348. 6824. 6836. 6874. 6906. 6993. 7131. Bei Manu findet sich 2934,

bei .lÂG.NAV. 4206, im MahJbh. 128. 1330. 2627. 3127 (àhniichj. 3433.

3330. 3360. 3409. 7131. im Rà.m.uana 3409. 7131 (beide auch ira Ma-



307 des Sciences de Saint* Pétersbourg:. 39S

HABU.), bei BiiurrniuRi 4328. 6824, lici Kâiniuja oH.i. 2627.2934.3433.

3386, bfi VRuuiiAKÀN.17i6. f<JV2.o409. ()'.»'J3, itu Çiguf Uat.4226, in der

Kaukap. 203, iin KÀTjApn. uiid SÂii. U. 1237, im SuniiASuirÀiiNAVA 533.

1182. 4371. Aiich im Paskat. erscbeiiien i63. 1330. 2431. 2382. 2786.

3433. 3660. 4206. 463.Ï. 3323. 6007. 6836. 6874, im Pankat. und Hitop.

1066. 3386. 7131, hier und ini Vikhuiak. 1942. 340'.», iu'PANKAT. Hi-

rop. und Vetàlap. 1236, ini Pankat. Uitop. uud Katiiàiisava 2627, im

Panïat. uiid ViKHAMAK. 1618. '(32H, Lier und in Vkiàlai'. 2703, in

Pamkat. und Vhtàiai' 3784. im Hirlsp. 6824. iii llnup. und Vetâlap.

o83, liior und im VihiiAMvK. 6020. Andernàrts lii'i jol/t niclil nachge-

wiosen siud: 323. 1013. 1081. 16,ï0. 1603. 1^28. 1034. 23'tO. 3127 (alin-

lich im MauÀbu.). 3171. 3343. 3660. 3720. 3S42. 4471. 4 i83. 3391.

6112. 6136. 6348. 6906. Vgl. nooh unlcr Ll.

ÇçîiGÀKATllAKA VOU KÀLIUÂSA S. LXI.

ÇRNGÀllATlLAliA.VOn Ri URATA S. RuUKATA.

ÇBÎ«GÂeARASÀsurAiiA VOU KÀiriiÂSi s. LXIll.

ÇvETÂçvATARoi'AMsuAii iH dcf Bjbl. iud. S. 277. Z. I. I.ics c?JT'7 und

?lCfOTn. — 294. III. fgg. = BuAfi. 13, lti,6. fgg. — 318,1. RqFïï^^:

tonira. — 2. Lies -"m^g^RTR. — 327,3. u. VgJ. 368, l. i uud Prabodu.

109,3. i. — 328,5. Lies rl^WJ^'^^V^^^- — :i31,y. fgg. Vgl. Buag. 13,

13. fg. MBu. 13, 1013,6. fg. — 336, i. Igg. = AV. 10,8, J7. — 339,.'.

fgg. = RV. 1,164,3;). — 347.2.3 = VS. 32,3,6. a, a. - '.. 3i8, i. =
Katiiop. 6, 9. .^IBu. 3, 1 7 17. — 3,32, i. WohI îlîrt st. ïllrf /u lesen. —
363.6. Verbinde RrH^TyP. — 368,3. '.. VgK 327. :i. c. Prab. t00,3. i.

— Vgl. nocli Webfk in lud. S(. 1.420. fgg.

Sahskbtapàtuupakâraka. Aus dieser Fibel sind fulgeiidu, sunst unbe-

kannte Spriicbe in meine Samniluug aufgenommen woiden : 813.3927.

3930. .3602. 6346. 6336. 6378. 6627. 697(i. 7026. Hier und im Kavi-

rÂMBTABi'pA tiudon sicli 2074. 2893.

SiRASVAriKANTulBUAKASA VOU BuOGADIÎVA. Aus diescf Piielil< liai Tu.

AiFBECur folgende in uioine Samrnlung uliergegaugeno heirenlose

Spruche verofrenllicbt; 1903. 2662. i048. 4084. 4887. 3240. 6339.

6484. 6782. 7498 (ahulich 1903). 7328. 7331—7333. 7331. 7380.

SARVAUARçv^ASAMGBAUA iu dcF Bibi. iud. 1, 1 U. 2, 1. Vgl. VagraslkI 234

und Spr. 3'<73, 6. — 2,8. fgg. Vgl. Bru. Ar. Up. 4,3, 13. — 19. fgg,

VgL Mauâbuâshja lilh. Ausg. 4,3,6. Verz. d. Oxf. H. 2l(i,6, is. fgg. —
3,1. fgg. Vgl. .Spr. 2633. — 12. fg. 6,(:. 7. Vgl. Spr. 70. — 6,.s. 9. Vgl.

Spr. 4004. — 10. Ig. Vgl. Spr. 4944. — i 3. fg. Vgl. Spr. 7319. — l'i.fg.

Vgl. Spr. 3473. — l B. fg. Vgl. Spr. 3207. — 14,2. ^rlR si. RrTR nacb

Kkb.> ùu lesen. — 13, B. 7. Vgl. Spr. 3967. — 27,22. fg. Vgl. Hem. Jo-

GAç. 2, '.. — 31, I. ^ilTFrl «(jm; nach Kirn zu leson. — 19. fg. Vgl.

Hbm. Jogai;. 1,17. — 32,2.3. Vgl. ebend. I.IB. — 2 0. fgg Vgl. ebend.

1,18. fgg. - 33. 1 1. fg. Vgl. ebend. 1,2 7. — 39. '.. fgg. Vgl. ebend. 1,

35. fgg. — I 1. f;^^]^^T^ nach Kerx zu lesen. — 1 1;. rrra^I^tTIIT nach

Kern zu lesen. — 40,3. fgg. Vgl. IIeji. .Ioga(.:. 4,S3. fg. — 1 3. ^^CJ^rFf

nach Ker.n zu lesen. — 34,22. fg. Vgl. Kui-\b. Up. 8.7, I. — 38,13.

Vgl. ebend. 7,26,2. - 73, 13. Lies ^Hl^lf^q^^î. — l_00,i. fgg. Vgl.

Verz. d. Oxf. II. 320, «,8. fgg. - 123, l. Wohl ^^TtFIH '•» lesen. —
139.7. s. Vgl. MAMÀBUÀSU.IA lilh. Ausg. 3,'.o,«. — 136.l'j.lg. Vgl. Ka-

Tuop. 2,12. — 163, IB. fgg. Vgl. JoGAs. 1,30. — Von 7, r, an wird der

Texl mil englischer Lebersclzuug aucli im Pavuit 9. 188. fgg.godruckt.

Eine englische l eberselzung des Werkes von GAjANÂRuANArAUKAPAMiÂ-

MANA ist in Calcutta 1863 erschieneu.

SÀ.îiiujAKARiiiÀ. .\usg. von u. II \ViLso\. 8,2 V u. Lies [ÏÏTdFfTfT- —

1 V. 11. Lies ^SI^ilFIRS^q. — 9,B v. u. fgg. Vgl. Tatttas. 30. — 10,

/. V. u. Lies 3tTT'7FH'''- — *48, 3 v. u. Verbinde ît-qîf^^a^IFElTrl:. —
33,'. V. u. Vgl. das Wdrterbucb unter ffl^T niit 3^. — 82,3 v. u. Lies

tTfi[f^^ïî. — 98j 4 V u. Lies^^q^RqiI. — 1 34, i v. u. Verbinde ÎJ^P.

— 2 V. U. Lies tïà^TRrlT ^^'. ~ t33, 5. '. v. u. = Buag. 13, s. — 134,

i^ V. u. Lies ^fFlôafflf(FÏÏqTrîTH'T. — 138, s V. u. Lies qiJTqTTq-

jm-'. — 177,3' V. u. Vgl. Kapiia 3,72. — 188,7 V. u. Lies ^ÏÏÏÏTrT^r^I.

— 190, S. 7 V. u. Vgl. Hali. in der Einl. zu SImiiu.tapb. S. 9. — 1 v. u.

Lies R%^. - :^,l 7. fg. = H V. 8,48.3. — 10,1 1. fg. Lies 5T5^^5T^-

Hi;q°. — \ô7^V. fg. = MIÎPi. li,992. — \\,\S. Trenne R^ ôtjo. —
<)Ç,1. Verbinde Flrïï'^mT^- — ^b,3. Verbin.lo îîrliqrq^fi!. — 3 v. u.

irenne^qi^ ^°- - vy.'J '-"îs ^^t^éwS^J^^'^-- — ^1, »• Vor-

binde f^^âl^I^ê. — 9.. Trémie Ff^ ÎT°. — 1». Trenue H^ «7^1='.

— IB. Lies "3^:f5I^:!;(HrrI '7^1^^- - $5-. ' i- Lies FfÇqJrm. -
$b, '. V. u. Treune q-yRI ^

-^ '^f5rf%^T '^W. - $^, 2 v. u. Lies

E(UÛ- — 8"(. 1 I- '7. Trenne fk^IfFTI f^T^. — 0^,2 v. u. Trenue ôR-

rmT^ ^''.

SÀMKuiAi'RiVAKANABuÀsiijA iu der Bibl. ind. 120, li v. u. Trenue ïîît?fT'7l

fsjliq:. — 161,3. 2 V. u. VgL Spr. 7013. — 162, 1. 2. Vgl. Spr. 3288.

— 163,13. fg. Vgl. Spr. 1031. — 2. 1 V. u. Vgl. Spr. 2192. — 164,6.

7. Vgl. Spr. 121. — 212,13. fg. Vgl. Spr. 3273.

SiuUANAPAMiAkA VOU ÇaMKARÀKÂRJA S. LXVII.

SÀ.MAVIUUANABKÀUMANA , AuSg. VOU A. C. BlRSELL. Vol. 1. 26, 12. fg.

Lies q^J!7rITq°. — 3 1,9. 1 1. Lies W^TJSJ. — 33,2 3. Lies ^qirj. — 38.

iB.LiesfJTômfîT — 64,1 s. Icli vermuthe ^^^V — 63,19. ^]c(Ti ist

uicht = ^[JimlifT, sonderii «vom Baume ^lySTÏ komniendu. — 72,

2 5. Es ist nolil q^ITRI U'ORFÏ zu lesen. — 77, 1 B. Lies 5TÏÏ>Î^. —
80,1 v. u. Lies ^?rmf?I - S4,'2I. Lies ^î^. — 99,2. Lies fsTgTqfT.

SÀlUrjAUAUPANA S. XLV.

SliâuÂSANADVÀTRÛtAT S. VlKRA.MAliAUn A.

S<.BuÂsurr.kHNAVA. Auf keiner alleren Quelle als diescr berubeu fol-

gende Spruche in ujeincr Sammlung: 1. 2. 12. 18. 21. 31. 62. 63. 79.

103. 107. 122. 140. 147. 136. 171. 183. 186. 189. 191. 202. 204. 226.

231. 237. 239. 289. 313. 338. 394. 399. 401. 408. 421. 423. 447. 449.

469. 311. fg. 316. 373. 384. 394. 601. 616. 624. 628. 633. 642. 631.

672. fg. 681. fg. 690. 696. 703. 717. 728. 736. 746. 771. 793. 793. 797.

799. 804. 811. 816. 828. 831. 838. 838. 868. 874. 884. 888. 903. 928.

933. 963. 997. 1001. 1007. 1012. 1014. 1018. 1020. 1025. 1030. 1032.

1063. 1068. 1110. 1119. 1133. fg. 1138. 1137. 1161.1163-1167.1176.

1184. 1186. fg. 1193. 1227. fg. 1239. 1242. 1237. 1299. 1327. 1338.

1360. 1366. 1373. 1393. 1417. 1428. 1431. 1433. 1492. 1494. 1498. fg.

1304. 1307. 1309. 1314. fg. 1321. 1329. 1342. 1.376. 1384. fg. 1396.

1398. 1600. 1613. 1633. 1640. fg. 1661. fg. 1673. 1686. fg. 172i. 1743.

1743. 1733. 1761. 1784. 1786. 1794. 1816. 1821. 1820. 1831. 1844.

1849. 1834. 1839. 1880. 1902. 1017. 1921. 1971— 1973. 1977. 1993. fg.

1996. 1999. 2011. 2040. 2042. 2039. 2067. Ig. 2076. fg. 2086. 2088. fg.

2094. 2106. 21 11. fg. 2129. 2136. fg. 2146. fg. 2136. 2168. 2187. 2190.

2199. 2207 — 2209. 2214. 2218. 2220. fg. 2230. 2241. 2247. 2230.

2233. Ig. 2263. 2267. 2270. fg. 2283—2287. 2291. 2296. 2319. fg. 2329.

2341. 2349. 2334—2336. 2362. 2366. 2374. 2389. 2401. 2404. 2408.

2420. 2441. 2431. 2434. fg. 2461. 2469. 2473. fg. 2487. 2492. 2301.

2304. 2ol(). 2333. 2338. 2342. 2347. fg. 2332. 2360. 2363. 2376. 2380.

2591. 2393. 2614. 2617. 2620. 2639. 2683. 2719. 2743. 2731. 2734.

2736. 2764 — 2766. 2792. fg. 2803. 2817. 2823. 2827. 2847. 2834.
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2836. 2892. 2895. 2900. iSMo. 2907. 292:i. 2928. 2930. 2941. 2943. f;;.

29i9. 29.)2. 2990 2980. 2993. 299:i. 3000-3002. 302.'). 3028. 3037.

30'iH. 3060. 3088. 3093. 3103-3107. 3113. 3126. 3128. 3132. 313'(.
Ife'.

3138. 3H0. 3149. 3160. 3163. 317'<. 3176. 3240. 3248. 3238. 3260.

3273. 3282. 3284. 3293. 3301. 3303. 3349. 3378. 3389. 3392. 3398.

3411. 3419. 34 42. 3466. 3480. 3302. 3320. 3337. 3344. 3334. fg. 3o3S.

3367. 3370. 3376. 3647. 3684. 3689. 3694. .3708. 3716. 3721. 3749.

3732. fj,'. 3737. l'y. 3762. f^-. 3768. 3789. %. 3797. 3814. 3836. 3.S33.

3874. 38S3. 3898. 3907. !;. 3913. 3923. 3932. 3936. 3933. 3968. 3986.

4006. 4022. 4023. 4033. 1;;. 4042. 4049. 4033. 4063. 4066. 407 4. I'^.

4080. 4082 faïuh boi Caiih). 4083. 4087. 4093. f^. 4100. 4104. 4118.

4123. 4133. 4137. 4169. 4187. 4203. 4238. 4232. 4263. 4272. 4314. %.

4319. 4337. 4343. 4346. 4370. 4373. 4391 {•/}. 4419. 4428. 4432. 4434.

4440. %. 4443. 4484. 4318. 4368. 4387. 4638. 4644. 4669. 4674. 4700.

4733. 4776. (g. 4781. Ig. 4794 (aucli hoi Cuir). 4796. 4816. 4830.

4831. Ig. 4839. 1;;. 4863. 4868-4870. 4872. 4879. 4896. Ig. 4902.

4909. 4913. 4926. 4946. 4972. 4973. 4978. 3010. 3032. 3070. 3073.

.3078. 3090. 3101. 5107. 3133. 3174. 3176. ,3204. 5209. fg. 3221. 3224.

3231. 3238. .3273. 3278. 3281. 3283. 3298.1g. 3322. 3377. 3404. 3430.

3434. 3441. 3443. 3461. 3471. 5476. 3487. 3491. fg. 3301. Ig. 3304.

3317. 3343. 3334. 3369. 3376. 3.381. 3398. 3635. .3634. 3681. 368.3.

3688. 3694. 3700. 3709. 3712. 3719. 3724. Ig. 3732. 3772. fg. 3793.

,3809. fg. ,3816-3819. 3826. 3854. 3871. 3874. 3892. fg. 3897. .3908.

.3913. fg. .3924. 3928. .3931. 3933 (urspriinglicli = 4160). 3937. 3940.

3936. 3976. 6000-6003. (iOOO. 6024. 6030. 6039. 6067. 6076. 6083.

6090. 6093. 6098. 6108. 6110. 6119. 6132. fg. 6137. 6141. 6144. fg.

6130. 6161. 6173. 6223. 6261. 6271. 6278. 6286. 6288. 6294. 6312.

6324. 6363. 6401. 6419. fg. 6424. 6441. 6444. 6447. 64.37. 6470. 647.3.

6477. 6303. 6314. 6326. 6341. 6349. fg. 6601. 6603. 6{il9. 6640. 6662.

6672. 6676. 6702. 6703. 6713. 6731. 6733. 6762. 6770. 6786. 6794.

6811. 6826. 6846. 6831. 6835. 6838. 6873. (i8S2. 6900. 6903. 6912.

6919. 6921. 6939. 6944. 6947. 6933. 6980. 6992. 71103. 7043. fg. 7031.

fg. 70.37. 7062. 7063. 7082. 7093. 7097. 7116. 7128. fg. 7132. 7134.

7153. 7130. 7168. 7174. 7183. 7189. 7199. 7209. 7212. 7218. fg. 7223.

7239. 7242. 7243-7247. 7230. 7266. 7.301. 7313—7317. 7332. 7334.

7338. 7341. 7338 7360. 7394. 7396. 7413. 7420. 7422. 7433. 7463.

7304. 7308. fg. 7336. 7370. 7603. Aiicli iin K.ivn Âji[;hkii>a liiidel sich

7289, aucli iiu NiTi(;,\STitA 6393, aucli iiii I'h4Sa5g\uii. 1710, Galanos

kciial 6011.

SuçKuxA, darau.s Spr. 4148. 3096.

SOMADEVA s. KArilÀSAiUTSÂuAIlA.

Habicana s. Spr. 6219.

HAiiiVAittgA s. XIV.

HaHSUA s. NÂCtNANDA, N IISU ADII Ali ARI I \ IIIKJ IWiNtVAll.

Hal.uluiia's .\biiiiihÂnaratmmalÂ, herausg. voii Tu. Aui'Reciii. 2, ils,

o,a. Lies ôq^R. — 381, u,a. Mes ^T'^^^l^. — i:u,ft. Lies qiqi^JîN

7^ — ^Ilïï^:. — 4,:i7,6. Uierinit beginiU eiii nouer Arlikel, «as

ici) wegeii lies (ilossars beiuerke.

HaI.ÂjUDIIa'S DUARMAVIVEKA S. LXVIII.

HiioPAiiKÇA s. X.\. fg. Nachzulrageii isl, dass Spr. 1033 urspriiiiglich

= VlVEKAVILÂSA 1,100 ist.

HrmaÉanmri's Abuioii.(naki.\tÂ.mam, Aiisg. ruil (). lldirnix.K uiul Cii.

Rip.r. 63, a, a. Lies_^fff^i;[gW^TÇlT?j. — 241, 6, p. Lies ÔJJI^f^I.

-

273,0, p. Besser qf^^Sl^. — 310,6. fg. = Kâm. ISitis. 4,2 2. - 381,

u,(î. Vgl. AK. 3,1, .fis. — 381, i.p. Lies HSTïïft. — 836,fr,p. Lies V(^-

rmcl - 921,fc.a. l.ies^ITHT^'lirâ^."'— 12.37, fc.a. Verbiiido 3^1-

=TÏR. - 1260,6. Ks isl îlWqi?; genioiiil. — 1280,6.1?. Aiulero Wor-

lerbijclier leseii mîITrf'. st. ^ITîTrl:. — 1436,6,a. tJÎ gehdrl zur folgen-

(loii Zeile. — 1497,6, [î. Lies mit AK. ^'TF^I. — S. 303, Z. 2. Lies

€Iïrft-. — 304,,s V. II. Lies VfJ] - 303,1. Lies qiqqrfl'rîTn. — 310,

1 l. Lies ÏT'TIH- - 312, .5 v. ii. Lies qTOÏTîïït- - 313, i. Lies q^:. —
s. Lies ^irr^fTIFrïï. - I I. l-ifs ^lïïT?:^^: iiiid HTf^. - 314,1 1.

Lies nî?Fqn;[J. - m;. Wohl qOSTYl- - 316,11. Lies q^Hm^Rq
iiiid v;;!. Hirnoif, Loi. de la b. I. 821 . — 3 v. u. Lies 5T^T. — 2 v. u.

Verbiiidu q^ft^FI^. - 317,2. Lies IT^I^lfy^H^;. — 12. Lies^I.
— 326, 1. 2. Vgl. ÇKDr. miter FIT^. — 7. Lies 3rHfF5ia'If? uiid

trémie îlIRïï^ ^TT^. — 327,3. 2 v. u. Vgl. Prasangâbu. 13,a. — 346,

2 V. u. Wohl -^qfjfgfÈ^ïïrl ^TFrfrf. - 332^1 s. Lies ^^HIlTg. -
364,1). l.iesvîTïTîrârï:. — 366,'.. 3 v. ii. Vgl. Mark. P. 29,35,6. i^. —
379,2 V. 11. Lies igHT ^I^;. — 383,s. V:;!. Ri,;ii. 1,(58.6. — 404,11.

Treime'^iqraJTÎ^ 1°. - 1 3. Wohl ^fqqilj HqqifqTïïfçRfl (^-- -

an der zweiteu Slelle!). — 15. Lies ^ITT^^T. — 421, 1 v. u. Lies

qtg;. — 422,^. Lies ^ïf!?!:. - '.".Lies q^rjfflTW^r. - 16. Lies

5I^5T^U^îî: %imi. - 2 >^ 11. Lies HÇIIfq^TfnV[T. - 1 V. 11. iMigeîI^ ^ o r - ^-

nacbRTîT hiii/.ii. — 424, lu. Lies q^TIT^T- — i:>. Lies ÇTïïTqTrlIJ' ""'l

^ÎIT^fÈîïïiT. — 17. Lies q%-?:itîfT. — 423,15. Lies qf^^EJ^H;. - 426,

3. Lies H?,7JRlâ'^f^^lïïT;. - s. Lies i^j^y^T. - 10. Lies ^?;fr^THI.

— 15. WobI f^ RI si. T^qr zu lesen. — 427, 13. Lies ^FI^^T.

—

17. Lies 3^^qi'Çqi^T. - 3 v. u. Vielleicbt H=lTrI^; st. qHîi:^: zu

lesen. — 428, i. Lies qiqHîTTFT:. — 3. Lies qfq^qq^ca'T;. - 1 I.

Lies STÎrfîftqT. — I7. Lies qiT^TÏÏHI- — 429,l.'^Liesf3F?I=ftTT. — 3.

Lies gHrârT:. — «• Lies FrîqFlff^Fr°- — i s.^.icsCffïïll. - i '.. Ver-

binde îîUÎ%IrTT^rIT. — I i'. Vielleicbt ^^^^, ÎTrifqFII. — 430, 5. Lies

^W^l - «
;;•

u- Lies gWÇTlTfl^. - t3l, 2. Lies ^IJSfiSf. — ti.

Lies ^^ si. ?à^. — 432,17. Lies qqq^çtî- — 433, 1i:-^Lies xlfl:-

STlig ïïïf^q. - 434, 1 . Lies IT-y=1I%^T. - 11. Lies ^RT ^IJ^'°.^~
1 V. u. Lies rl%q'-'. — 433,3. Lies ^ÎIT. — 5. Lies ^^. — s. Lies

m^:. — 12. Lies '^^ïïlSI^. — i '• Lies 5^^??! mid am Ende ^^ri\-

T^ri:. — io. Lies ^WJ- — 436,3. Lies fîJ^Tlfqi^=1;. — 5 v. u. Lies

^ETFFfT° uMd 37"TÏÏ^:. — 437. m. Lies STrint^î. - 438, ;. Lies q^T-

W\m. -_3 V. u. Lies fqcq^qiRTFIïïÎFraiH. - 439, 2. Lies q^î-

^^^\ ^I^"^! y^trfrî^ïT:. -il. Lie_s -q>|l. --^1_5. Lies MÎIÏÏ^^tn°.

— 17. Lies K^''- — 3 V. u. Lies qt|^ und qi€J^;, — 440,8. Lies

q^qm. - 10. Lies ^gr^RFff - 13. Lies ^î^^T^^iqSR:. - 441,

i. Lies ^RT^ (die folgendo .Silbe verdorben). — s. Lies "IrqiîTqi. —
fi. Lies qiïTT^ \ -11. Lies raf^^TT^Î. - ni- Lies 3qî^î. — 2 v. u.

Lies ^]T^\. — 442,13. Lies «îlTIsTqT. — 443,3.4. Vgl. KV. PkIt. 12,

und ItENfEv in Gottiug.GeleUrleAnzï.-1839,St.l02. 103,8.1022. fg.

A Culleetion of Telugn Proverbs traiislated u. s. w. by Caplain M.

\V. Carr. Madras 1868. Au» dieseni Bucbe sind folgenda hier oline

.\iigabe ciner auderen Quelle angcfubrlo .Sprucbe in meino .Sainmlung

beriibergenoininen wordon: 4630. 4792. 4806. 4931. ,3022.3316.3703.

3738. 3747. 3739. 3946. 6034. 6390. 6393. 6488. 6832. 7083. 7220.

7434. 7438. 7444. fg. 7431. 7439. 7473. 7484. 7316. fg. 7323. fg. 7342.

fg. 7333. 7362-7364. 7373. 7373. 7386. 7.388.

Indische Spriiche, 2te Aufl. Zunàchst ist zn beniorken, dass die

Spriiclie der Berliner Handscbriften ans Népal dein K.anakja, nicht
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VBBDHi-kiNAKj* ziigeschriebon vvcrdeu. — 7, 6, rx. ^J bedeutet bier

«absolute Nothwondigkeit». — 11,0,(3. liesser CîTT!;ffcfrIIT.— 84,a,a.

ïf^îtt iiieino Aeiideiuiis fur ïRTriT. — 60. Wiiil Vali.abua zuijeschrie-

ben; vgl. Auprecut in Z. d. d. m. G. 27,82. — IH, a. Fritze besser:

«oin Unw^sscndor, dor ein Verschwender ist; ein Schulzloser, der zank-

siicbli^'isl». — 134 = ViTEKiViLÂSA 3,16. a,j3. JT5;i?Iffrf j^cfflfl. 6,a.H

FIF^^=fifJ^HT- — lo~>'')P- T^tT st. fir^JT zu lesen; vsI.Aufrecut a. a.

O. 19. Dor Spiuch isl von Ksuemenura. — i60,a,a. Lies î^rlTT^K'TI'lI- —
193,6,(3. AuFBiicur a. a. 0. 9 iiberselzl: dass man seibst dio Leucht-

kal'cr ziir Erhellung des Dunkcis f;eeii;nel bail». — 242 = Ràguavap.

1,47. 6,(3. W\\^ si. ^\. 0,(3. ^V^'\ qf^mf?!^ bcdeulol: im Wechsel der

Rode, des Redeausdrucks». — 322. Aiicb Kâvjapb. 133, IS.fg. — 330,

a, p. Lies 3Cr^ÇIT. - 363. Vgl. MRii. 3,27S8. — 378. Wird dor Vika-

TANiTAMBÂ zugescbriebcn ; s. ALFiiEcnr a. a. O. 196. — 3971 Vgl. Mlîu.

12,1542. — 401, a, p. Stalt ^'^^•, isl mil I'kitzc CfR^ zu lesen. — 419.

Lies: «Seibsl einen Tbeil des Lobnes, den u. s. w.» — 432,6, a. Fritze

will îirif 'TÎ!ÏÏ° lesen. — 433. Ans dem Prasannauàcuava nach Auf-

REÇUT a. a. 0. 30. — 487. Von Duanadaheva nacb ArpaECUT a. a. 0. 40.

- 314. Vgi.^îlïjï:^T5T t§^: RtfF?: q^^îftïï ïïïïïïT: I ^t^ ^X^l\
^\^\ qi^^IH EJ^TR tI II GiRiui-P. im ÇKDr. miter fl'SiJ. — 321.

In dor Note isl H77 si. 1117 zu lesen. — 346. ,\ucb Kàvjai'r. 161,3.

fgg. und zwar wie bei mir. — oGO, Noie. Kapora als Dicblername isl

bier wie 789 und 1711 zu streicbeu; vgl. Alfrecut a. a. 0. 14, N. und

nieine Bemerkungen ebend. 628. — 378, a, (î. FSÎtS'^?IT isl Adj. und

gehort zu ïf^jinri. 6, a. rl'Tsn^t fasst Fritze als <illarchenreibe». —
606. Lies in der Uebersetzung Z. G: «se mâche icb inir nocb weniger

aus dir». — 623, Noie. Streicbe «éd. Calo). da die v. 1. sich in einer

Hdscbr. findel. — 637. Aucb Kavjapr. 80, C. fgg. Wird in ÇârSg. Paddu.

(s. AuFRECHT a. a. 0. 33) dem Biluana zugeschriebon, was auf einer

Verwechselung mit Çil/Tana beruben kann. — 643 = Buramarâsutaka

7 bei Haeb. 2'.1. I^iuua bier: gR^I ïïpTrTr^T^^SPÎ; JR^W
?RiiH^^T(n! I raPasi^r^ qf^iJi^'^'^f^- "•*-^- ~' "'''• v^^^c-^kS"-

uuARA scibst nacb Aifrecht a. a. 0. 103. — 729. Slrcicbo In dor Nolo

(iSii5u\SANAi>v. (nacb Gh.demeister)». — 737. Aucb MBh. 3,01,6. fg. und

zwar wio im Brâumaduarma (vgl. Verbcsserungon und Nacblrage). —
762,a,a. Man kdnnlo HHl'^tl'TH; vcrmulben; diesos vvaro Passiv von

H*TT<7, °^\T\ «Joniandcn fur seines Gleicben ballen».— 779. Wird in den

Berliner Hdscbrr. 300 Kânakja zugescbrieben. a, a. Jlfl'^ st. i3çt[. 6,(3.

5H'7sr'7'7. — 780. Fuge in der l'cberselzung «reizende» nach «(auf-

get^gen"^)» hiuzu. - 796. Vgl. 5lîTEl|'^#fiTrf ^W\ m^'^ ET4 ÏÏT-

^^^\ mT'^X'v^\jyû m(Mo) ^rm^: [f^j^r ii garuda-p. 113

im ÇKDu. unler TF^I^. — 800. Von Rudrata; s. Aufrecut a. a. O. 80.

— 814. Auch KÀvjAPR. 181,1. fgg. — 837. Vou Vjâsa nach Ç.iRSG.

Paddb.; s. Aufrecut a. a. 0. 88. — 838, a, [3. ^Tï^ bat hier wio 1930

die gewdhniicbe Bed. «Trommol)); vgl. dio BeiwdrJer von îT7sT in Z.

d. d. m. G. 28,411. — 840. Auch Kavjapr. 176, II. fg. — 908. Von

VjÀsA nach Çàrng. Paddh.; s. Aufrecut a. a. 0. 88. — 943, 6,a. Besser

n^T^fl- — 990. Wird auch Adbhutapunjk zugescbrieben; s. Aufrecht

a. a. 0. 6. — 991,0,(3. Lies °^rTFîTfrIrIR und vgl. Z. d. d. m. G. 27,

11. Der Sprucb wird Utkata zugescbrieben. — 1039,a, (3. °râ[Fq'Tf

isl richlig; vgl. das Worlerbucb unler FR^ 3). — 1043. Aucb Biiîma

zugescbrieben; s. Aufrecut a. a. 0. 63. — 1043. Auch MBu. 12,5278,

6. fg. — 1033 = VivEKAViLÀSA 1,100. Lautel hier: ïI'Tr'ITr'^T^'I F=IT-

fqHsncil qîsqqmm | yqfR ?! %I ^§ ^^qn ^iïî^Frî^T: H -
Tome XXI

1079. Von Ràgaçekuara; s. Aufrecht a. a. 0. 77. — 1103. Die ersle

Halflo wird Çii.ÂBUATTÂRiK.i, die zweito Buoga zugescbrieben; s. Auf-

recht a. a. 0. 93. — 1128. Von Dkveçvara; s. Aufrecut a. a. O. 39.

— 1149, Note. Lies Vânarâshtaka. — 1138. Auch im Comm. zu Daçar.

C8. 6,(3. ^^ st. ^r\. — 1316. Wird aucb Argata zugescbrieben; s. Auf-

recut a. a. 0. 8. — 1340, a. ^SffW^I^ÎT'Tfïïira^ Z. f. d. K. d. M. 4,

373. — 1347. In der Note hàtte die Lesart der andercn Recensiou

(GoRR. 2,17,27) angegebon werden miissen. Sie laulot: C'SîilTSf fe ^-

— 1388. Der Sinn ist besser getroffen worden von Aufrecut a. a. 0.

23. Dor Verfasser ist Govardiiam.vkàrja. Davor ist einzuschalten: TT^y-

WlWmXWWi'l'R s. obcii 1340. — 1416. Lies in der Uebersetzung

«erfrischt» st. nverklàrt». — 1331. Wird BuÂs* zugescbrieben; s. Auf-.

REÇUT a. a. 0. 63. — 1348 =: VikramàSkadevakarita 1,29. a, (3. 7\^
^^^'. und i^^Hîri. 6,ï. Rfr^^ und ViT^^n. - 1366, Note, Z. 2.

Lies 4,io st. 4,70. — 1383. Von Duanadadeva; s. Aufrecht a. a. 0.40.

— 1386, «, a. Besser ^^'^ andere Hdscbrr.; s. Aufrecut a. a. 0. 103.

— 1603. Von Çaktiku.-uâra; s. Aufrecut a. a. 0. 90. — 1622. Lies in

der Uebersetzung Z. l «gerado horaus» st. «leise». — 1631, u, (3. T^-

TFfl so V. a. «lebo wohb). — 1633. Vgl. Mark. P. 37,24. — 1669. Fuge in

dor Uebersetzung «stels» vornMitleidBhinzu. — 1703, a, a. sIFiyTT; die

neuerc Ausg. in Prat.\aka.mras. 6, (3. ^TF^T^f ; d. i.îTM'I; ebend. — 1729.
. - ' .

"^ ^
Wird inÇARNG. Paddu. dem KÂNAKJA zugescbrieben; s. AuFREcnTa.a.0.29.

Daseibstauch Varianten. — 1733,6,a. Lies °qT2I=fiFrITîT: «eine Schaar

von Reisenden» und vgl. Z. d. d. m. G. 27,67. 633. — 1739,6,(3. clrJT

fiT'I kdnnlo aucb «standbaft» bodeulen. — 1769,6,(3. T'TrSITîJ gehort

wobi zu ^rlïï- — 1781 = K.Ui. NÎTis. 13, 12. a, j3. q^Ff '^T'ïïïïîfT'^.

i,a. ^ifiïT^^r (3. H?r!T st. fSfqq. — 1873,a. Vgl. PRrB. 70,3. — 189~6,

Note. Lies 80 st. 39. — 1930. Vgl. oben unter 838. — 1963 = KiR.t-

TÀBG. 1,4. — 1991. Auch Govi.NDASv.ÂJiiN und NiKiTANiTAMEÂ zugescbrie-

ben; s. Aufrecut a. a. 0. 27. — 2002, Note, Z. 2. Lies 15 st. 6. —
2018. Anch im Comm. zu Daçar. 136. — 2068. Vgl. Jenaor Lileratur-

zcilung 1874, S. 332. — 2093. Aucb bei Weber, VagrasùbI 233. a,a.

^\\ P- 3fî7 ^^H^mil ïï^^. 6,(3. %m si- «les von mir ergànz-

len qtq. — 2097. Von Deveçvara; s. Aufrecut a. a. O. 39. — 2113,

n,a. Lies r[III^IT^?T °. — 2119, 6,a. Kdnnte anch beissen: «fragenach'

dor Zaubermachl, nicht nach dem Zauberspruch». Vgl. 3754. — 2160.

Wird BniRTRUARi zuge.çchriebcn; s. Aufrecut a. a. 0. 60. — 2205. Bes-

ser Fritze: «Was Eincm sogar von bunderl Kuhen zu Gute komnil,

ist doch nur Kubmilcb (nàmlich das Quantum, das man zu trinken im

Slando ist); so gewahrt auch nur ein Scheffel Korn, halte man deren

aucb bunderl, wahren Nnlzcii; nur die Halflo (der mil der Gattin zu

tbeilenden) Lagerslàtto ist eigenllicb Ailes, was man Vortbeilhaftes

vom Palaste bat. Ailes Uebrige ist fremder Reichthum)). — 2213, Note.

Lies 2213 st. 2313. — 22l4,a,a. Lies <TÎIRrFr%I und vgl. 3936. — 2217.

Vgl. Kern in dor Nolo zu seiner Uebersetzung von Varâh. Bru. S. 78,

II. — 2233,6,(3. Man kdnnte auch ^>T^ lesen. — 2318,6,a. F^sl^;

KÀM. Nins. im Toxt, ^^\ im Comm. — 2328. Vgl. 2463. — 2341,6,

iV Man konnto auch 'Ç^ lesen. — 2401,6, œ. FTFqfrSTfl n. bedeutet

«das Hervorlroten, Erscheinen». — 2406. Aucb in Ç.ïrSg. Paddh. (s.

Aufrecht a. a. O. 43). 6, a. qf^'^n- l^- ^^f^K: ^ïïfT!- — 2407, Note

Z. I. Lies Bru. — 2413. Nacb Klatt geben die Lesarten der Berliner

Hdscbrr. a,». çPfq-ïïmH jfm 6,a. fîTrîT H^^rll =71^^ einen me

trisch bessern Text. — 2470. Aucb im Comm. zu Daçar. 183. —
26
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•>480, o, a. ^5 bedeutcl hier «absolule Nothwendigkeil»

ff%qS ff^ri^^^I^if^T^U; fçffq?! fl 'JR; Il G*Ri:p»-P. 115 ir

2483. Vgl.

^-

ini

ÇKDr. unlor HT^^- — 2496. Wird in Çâung. Paddu. dem KuAMAKiiiiin-

,iiiKiii*Ts\ zugesihrieben; s. Aifrkcht a. a. 29. Vaiiaiileii in b. —

2o-28,ft,p. Hf¥r?T st. nif^^I KÀT.TA1M!. noucio Ausg. 62. — 2334. Von

LiKSHMiNASENi nacb ÇXrSg. Pauuu.; s. Alfuecut a. a. 0. 81. — 2373.

Darnach einzuscballen: Fît'^ ^Trl s. wcilcr iinten 2936. — 2602, a.

Vgl. MBu. 12,878.6. — 2617. Lies in der Ucberseîzung: «ein Gedichl

durcb seine Rcize». — 2633. Die nouere Ansg. liesl, wie ich geandert

batte. fc,|3.ïf rfri st. nTri- — 2664. Note. Lies liiiARATAtAKVÀTRiMç.— 2668.

M?. =rïï4 si- ^Fi^f '"'' "lei'ero Ausk. — 2683. Lies in dor Ucborscl/.ung:

. «We^n^dei- Schopfer darauf bostehl u. s. w. Kraft orzengen zu wollen».

269S, Note. Lies 2698 st. 2798. — 2719, a, a. Das Vorsmaass ver-

langt ^ÏB- — 2781, 6,a. lîesser âl^R^Î. — 2820. fgg. Vgl. KXih.

NiTis. 18,50,6. fgg. — 2837. Vt-I. MHh. 12, '.34(i. — 2837. Fijge dar-

nach binzu: J^^FT ^ H^^ ÏÏÏÏ^l ^fq n^Wrl I ^^^ ît^f'^-

r^T^• ^i^' ^FIïïT^rI*7 II (iMiinA-P. im ÇKDr. unter Hsl^. — 2926.

Von Ksukmendba; s. Alfreciit a. a. 0. 21. Slelit auch im Prolog der

ViDDUAÇ.w.ABnANGiKA.— 2937. Auch im Comni. zu Vâmana's K.ivjÂi.AMK.Ui

3,2,4. - 2936. Vgl. rft%' ^?ï ^^TÇ^^ ïï^T ^% mm^ I 5llT5n r\

tnççft mïïT fïïIUrHÏÏT ^ rîTÇÎjft II Braihiavaiv. P., KrsunaÛan.maku.

39 im ÇKDr. uuler Tïïfl'. — ^iOSO. Von Viggak.\^; s. Ai prkcht a. a. 0.

8a. — 3089. Auch MBu. 3,17113. 6,a. RFiTIi;^ =T r^îIlfiT. — 3117.

Vgl. noch Comni. zu TS. PnXx. 4,23. — 3122. Auch im Comni. zu

KÂvjÂDARÇA 1,5. — 3189. In der darauf folgcnden Zeilo ist zu lesen:

«'71'^ W(f^°>> <1- '• 3336. — 3201. Von Kshemendba; s. Aufkecut a. a. 0.

21. _ 3230. Wird in ÇakSg. Paudii. dom Biiartçsvàmin = Bhatti zuge-

schrieben; s. Acfrecut a. a. O. 60. — 3334. Lies in der Uebersetzung

«gefressen» st. «herbeigebracht». — 3413,6,p. Streiehe die Silben J]^.

— 3414. N'eue Varianlen in zwei Berliner Ildschrr. : a, a., ^\^^'tr\,

b,a.. aj^llïïrtfeqf^fT f^ 0'""^ çTT^fîTiï. \i. ^R^rft - 3433. Auch

MBu. 12,5101. — 3324,6. Auch MBu. 7,4125, a. — 3552, Note, Z. 2.

Lies 38,2'. st. 28,2',.— 3367,a,p. Lies ^TJl^lî^^^Txeine festeScblinge».

b.f,. Fhitze verniulliet ^î st. %T. — 36'(2. Lies in der Uebersetzung

aohne Weiteres» st. «in raschoni Fluge». — 3634. Von Devei;vara;

s. AuFKKcnT a.a. O. 39. — 3706, Note. Lies Gorr. st. Bonib. und 3098.

fg. st. 3100. fg. — 3713. fg. Note,Z.2. Lins 5253 81.525/.. — 3743, a,p.

Besser îI^l'fFfT bei Aufrecht a. a. 0. 63. — 3734. Lies in der Ueber-

setzung «dem Uneingcweihloii ist der Zauborspruch» st. «dcni Unein-

geweihtcn ist Wlsscn». — 3780. Lies in der Uebersetzung «deren Wel-

len an grossen Bldckcn — liangen lilellienu. — 3792. Auch VP. 3,18,

27. 6, p. f^ rî H^RTfÎ ^^?I- — 3793. ^^\ bedeulel an beidcn Stellen

«Dienst». — 3800. Lies am Ende der Uebersetzung «Wohibefinden»

st. «die Unabhangigkeil». ~ 3806. Von Ragaçekhara; s. Alfrecut a.

3 0. 77. 3831. Von LakshmIdhara; s. Acfreciit a. a. O. 81. — 3869.

Lies in dor Uebersetzung «gewaltsame» st. «heftige». Karnotpai a als

Autornamc soll auf einem Irrthum von iiiir bcrulicn; s. Aufrecut a.

a 0.8. — 3937, Note. Lies liooi st. moi. — 3974. Von Ksiiememmi»;

s. Aofrecut a. a. 0. 21. — 3993, 6, a. flTH^T bedeutet hier zugleich

«Gesang». — 4023. Auch Siu. D. 78. — 4062, Note. Lies Pbaçsotta-

„j„. _ .',070. U. éd. Boiiib. 2,10(i, I 5 (H,ii. q^T ^. HlrJ ^'U^- b. ri^-

^r^ Hri ^t% fsnfîrîïï?iî >î'n<n)- éd. scm,. 2,100, u. (t. wie éd.

Bomb.l. — 4088. Auch Ratnîkaba zugoschrioben; s. Acfrecut a. a. 0.

76. — 4142, o, a. ÎJ^W^^ Çïrng. Padoii.; s. Aifkkcht a. a. 0. 8. —
4187. Unniittelbar darauf einzusciialten: ^Z^]^r{•. ÏÏITÏ ^ ^T^ s. wei-

ter unieu zu 4773. — 4212. Vgl. MBu. 12,5623 und zu 6, a 3,14789,

6,7.. — 4238. Lies iu der Uebersetzung obéi der Arbcit» st. «nach voll-

braehter Arbeit». — 4283, o, a. ÎTfl^ bedeutet hier «jedeiifalls».

—

4290 Vgl. Vi!T. in LA. (III) 23 nebst der Annotalio critica. — 4357.

Vgl. MBu. 3,13473,6. fg. — 4338. Fuge in der Noto a. vor fîTm ein.

— 4443, Note. Kcmâradasa st. Kishmadasa Aufreciit a. a. O. 17. —
4461, «, a. T%rgTW beide .iusgg. des Kâvjapr. — 4309. Von Kshk-

menuka; s. Alfrecht a. a. 0.22. — 43l2,6.p. V^^^rl l'^mn hier auch

«angenchm bei der Beriihrungn bedcuten. — 4313. Von Ksuemendra;

s. AuFREciir a. a. 0. 22. — 4533, a,p. Vgl. das Wortorbuch unter HTU

o) c). — 4332, u,c. n>^IIT(7 isl hier «Beliebthcit». — 4633, a, a. Lies

HT^ÎRTT. — 4643,ara. Lies yirî st. y[\t\. — 4648. Auch BuaiiantaÔna-

navarman zugeschricben; s. Aifrfciit a. a. 0. 39. — 4686. Vgl. Sah. D.

367. H,a. iT^; Çf^'qST tj^. — 4688. Vgl. MBu. 3, 1220. — 4733 =
VlKKA.M,\NI,Al.EVAK.iRITA 1,20. (1,0.. ^'t^'\^B'. St. R^^cT:. b, a. FeblCt-

baft 3cgi. p. Umgestellt sIRlfpf ^TRTFT. — 4802. Vjâsa zugescbr_ie-

ben in (;àuî5g. Paddh.; s. AiiFREcnr a. a. 0. 89. — 4811, 6,(3. 'FIÎ^FRf

beilculet «verliebt». — 4831. Wird in Ç.;r5g. Paudii. Buogadeva zu-

geschricben; vgl. AuFEECiiT a. a. 0. 68. a, a. H^T^Trl:. 6, «• ^TRH

^^H=^^. — 4836,0, a. Lies ^^^[\^\. - 4844,«,i3^Lies cnTîTT.^— 1918

= VnniTlviiisA 5,11. Lautet hiet^: qi^HîT=T^TSlïïJ^raTM?Iim-

mm I fwïïïïnfy^^^iïïiî nm "^qf ff WrJjwj ii
— 4936.^Auch

beilcFRECHT a. a. 0. 33. a,f,. ^^mTlft ^^7^ ^ '^- l"iITT7ïïî^_=l

^Çfffj-. _ 4988,6, a. Aufrecut a. a. 0. 22 will >îfrT^ lesen sL fq^,

das keinen Sinn geben soll. Ich raiichle das Umgekehrto bebaup-

ten. — 4994, Noto. Lies 3,1135. — 5026, 6, a. Ki.ut mdcbte JT^I"

r^^'^ ^^ftïï[]^ lesen. Ware der Vers ans dcra alten Epos, so konnte

man iiber den funfsilbigon crsten Fuss dreist hiiiwegsehen. — 5083.

Auch K.tvjAi'R. 168, t 5. fgg. (324,1 I . fgg.). n,a. ^^ beide Aiisgg. p.^^
ÎT^rlfrl ohno Hrl <li« à'icc Ausg. 6, a. ^qRIUrlîïïf^ beide Ausgg.,

"ÏÏ^Elr^^: 'lin al'e'c Ausg. [i. HTÎHT st. ri^WI •'^''«•o Ausgg. — 5123,

6,p. ïïiy bedeutet hier «sichcrliclni. In der Note ist 6,1'. zu lesen. —
3192, o. Vgl. Weber, VAGRAsiiîl 227, CI. 51, a. In der Note ist Buâg. P.

zu lesen. — 32o6,6,a. Es ist q^^Fq^^ zu lesen. — 3302.6, p. fsîF^ftrrl

n. ist «das Erscheinen, Hervorireten, zu Tage Kommen». — 3307,

Note, Z. 3. '.. Lies F^^TFiqit- — 3323, a, p. ^ ist hier «absolute

Nothwendigkeit». — 3366, Note, Z. r,. Lies 5388. — 3377. Vgl. 7301.

— 3426, Note. Lies 529 st. 259. — 5438,6,».. Lassen und Weber

mdchten rj\lW^Tvl lesen. — 3443, Note, Z. 3. Fiige îj nacb °^T^

hinzu. — 3473. Vgl. Weber, V.kSRAsrs! 234,22. fg. — 3486, a, p.

^T st. ïT in lier nencren Ausg. — 3378, Note. Lies 14 38,6. 14 39,

a. — 5580. Lies in der Uebersetzung «Klugen» st. «Gliicklicben».

— 5382, a, a. Es ist ^îCnT^rT: HW: mil M. zu lesen. — 5681, 6, a.

Lies ^ROFT- — 3"13, N<^i'e. Lies Kata.uvei«a. — 5716,a,p. .Statl H^^

isl wolil'iq^ïï «geschmackvoll» zu lesen.— 3733,6. Vgl. MBu. 12,4 53,6.

— 5780. Schalte in dor Uebersetzung «oiligst» nacb «Groll» ein. —
3826. .Scbalto in der Uebersetzung .(scblimmen» vor «Fall» ein. —
5853. Auch Kâvjapr. 142,0. 7. 183,1. 2. — 3860. Auch bei JIai.u.n. zu

KibâtXrg. 1,12. a,a. ïï^'tqi^. p. ÏÏïïjq sll. gj^ 6, a. ^-^R^m p.

rIWra^^q°— >^'' '''•? lîesser fq^^^. — 5902. Von Ksuejikndra;

s. Aufrecut a. a. 0. 23. — 3938 = Vivekavii.âsa 3,10. «,p. J^^^

îïïïïl qîÏÏI- — 3982,6, a. Ki.att macbt niich darauf aufnicrksam, dass
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§rq5I(ff motriscli faisch sei. — 0001, a, j^. fifiiTq^JT so v. a. «was

tliiit das ziir Sache? gleiclivielu. In der Note ist 6004 si. 0604 zii

leseii. — 6003,fr,ii. Zii 3SÏÏ vgl. 3Smrî = 5T'?fTSïïrI, EIRTrl^T-

'H'Rïrl «verodut» in Z. d. d. m. G. 28,.'(07. In der Noie isl 6003

si. 6603 zu lesen. — 6018, Note, Z. î. Lies nooo st. 10999. — 6032,

6,(5. fT^ÇI: isl wolil als Abl. von fl(ïï zu fassen. — 60S0, Note. Lies

BuARiTAKADTÂTBiidçiKÀ. — 0071, Nolo. LiesS, S. — 0I0'(, Note. Lies

GoRR. st. Bonib. — 6134, Noie. Lies BnAK.vTAKA0VÀriiii3çiKÀ. — 6136.

Lies in der Uebersetzung «kein Giiick» si. nkeine .Scbonlioil». — 6149.

Auch KÀvjAi'ii. 93, 13. (g. — 6174. Angeblich von eineni Hofdicbter

BuogauaÛa's; s. .\UFRECHT a. a. 0. 69. — 6176. Auch Çii âbuattâuik*

zugeschrioben; s. Aufrecht a. a. O. 93. — 6184. Lies in der Ueber-

setzung;: «Wenn der Mond in Wirklichkeil schmolzo und zu u. s. w.».

Der Sprucli findel sich ira 2ton Acl der ViDonAçÀiABUASoïKÀ. «,[5.

fsî'^-^^^ST^iT. — 6246, Noie. Lies Saptaratsa. — 6206 = Vi-

VEKATILÀSA 1,79. U
,

|J. \U\^'. ^rf'.. Auch bei WkBER, VAGRASiÉi 237.

a, p. Umgestelll ^]4} HI§Î. — 0273. Vg!. Notices of Ski Mss. 2,

90. (7, p. f^tftîîrlR, wie ich geandert halte. ^3^^ st. ^R. — «342.

Vgl. MB». 3,2402. l'g. — 6371, Note. Lies PaniÎat. — 6393. Lies am

Endo der Uebersetzung cinimmer aber chue Weiteres». — 6412. Vgl.

MBa. 13,2358,6. fg. — 6448,6,a. ^5*7 bedenlel hier «gewallsam». —
6475. Auch bei Wi!BER,VAGi-.ASi'Ki 223. 6,a. ôf^^T =7^T; Rra^FTÏÏHFfT:

.

i3. 3'^vn st. ^^jnjj. — 6301. Ebond. 222. — 6303. Kbend. 226. b, [i.

W:\vW^^JJ ^TSfrl- — 6309,(1. Eine Onistellung von 4336, a. Die un-

geschickten Aendernngen sind zur Ilerstollung des Melrnnis vorge-

nommen wordon. — 6318, 6, a. ffl>lir?J ist hier neheliclies Gliick». —
6338. Note. Lies 2, s. — 6538, o, a. W\vJ bedenlel «gnlo Plane nia-

ciiend». — 6381,6,^. Besser FIHÎ^IflITl' ^^\. — 0<'38. Lies in der

Uebersetzung «Mittel» st. «Ursacho)). — 6073, 6, a. Vielleichl '3^^-

C?3?ll ïu lesen. — 6712. fg. Note. Lies 4,34,7 st. 4,37,7. - 6724. Auch

bei Webiîr, Vagras. 221. b.a.. ^^H^. — 6731. Ebend. 6, a. h4>T^- —
6733. Auch Kvvjapr. 113, l. 2. a, a. Besser J^mj: st. SflRT:. — 0773,

Noie. Lies 17,14. — 6824. Auch Bânabuatta zugeschrieben; s. Auf-

UECUT a. a. O. 34. — 6837, Note. Lies 3,36, 27 st. 3, 51,27. — 6896.

Auch im Conini. zu Daçau. 93. — 0921, a,|3. ÎTlS^Ht-^T l'asst FRrrzE hier

sehr passend als «das Slaassballcn». Uiernach kiiunto man Ç^?JfIT ^sr-

muthen. — 6943 = MBu. 13,IC«'.. a, a. HSlfUSI beide Ausgg. ^. ^^-

^(^1^ éd. Bomb. — 6963. Auch Kapilarudra zugeschrieben; s. Aif-

BECUT a. a. 0. 14. — 6970 = KinvrÂRG. 2,30. Auch im Comm. zu Da-

CAR. 4.35. b.OL. cîfrtcT an beiden Steilen. — 6991, Noie, Z. 2. Lies b. st.

e. — 7002. Auch ini Comm. zu Vâmana's Kâtjài.amkàra 4,3, 12. 6, [3.

îî'TJîI'^TSfCliT- — 7023. Auch Buatta Inuuraga zugoschrioben; s. Auf-

RiîciiT a. a. O. 11. — 7028. Von Kuouata; s. AiFREcur a. a. 0. 81. —
7036 und 7037 sind umzustcllen. — 7073 iniisslc nach 7077 slehen. —
7099. Baviiui'H zugeschrieben: s. Aifrehiit a. a. 0. 70. — 7130, Note.

Lies Uaeb. — 7134. Stalt des zweitcn 7134 isl 7133 zu lesen. — 7223.

Vgl. folgendo Spriicho ans Gàp.id\-P. im ÇKDr. (unier '^^'FiWS und

iTO%lrT^riT^iii^jT:nFàRfF5[r[F!Tqïqçq mi ^tn^TiF^tn

FSTRSgrlFfTrlF^SIjifr^âlïïin^l^^T II - S. 3,39, Z. '.. Lies «voran-

gehenden» st. «folgenden». — 7272, a,a. Trenne fTlPT (Voc.) sFII!jI'7T:.

— 7307,0. a. Vorbindo ^cm"7FtîT'^. — 731 3. Vgl. einon ahniichen Spruch

bei Alfbecht a. a. 0. 89 (^^^^W\'1 n. s. w.). — 7328. Ancli im Comm.

zu Dvv*ii- <>« b,^. â^qqnîrarlHR. — 7337, Noie, /.. 1
.
Lies Harb. —

7337. Auch im Comm. zu Dai^ab. 121. — 7375, Note. Lies 13,2238. —
7382. Lies in der Uebersetzung' «der Boredsamkoit» st. «beredlen

Lenton». — 7394, o,i3.
Wolil fTîfl'ÏÏFlîîl^R zu lesen. — 7436. Lies in

der Uebersetzung «Mittel n st. «Hauptursachen». — 7439,a,a. ÏJ^: ist,

wie Kl ATT bemerkt, molrisch faisch. ^^^ wird wohi richtig sein nnd

der Fohier in >lfISÎI (^rlcîj?) stecken. b. Klatt will °ÇIiîl^T ^'Ç'. —
qTBrT: lesen.- 7469, 6,a. f^giFIti fîî^rataM " s. w. MBh. 12,122/.,6.

— 7480. Von Viggakî; s. Aufrecht a. a. 0. 83. — 7493, Nolo, Z. 3.

Lies ^i,J st. 511 1. — 7496,(i,ij. Der metrischo Fohier, auf den niich

Kiatt aufmerksara macht, wnrde verschwinden, wenn man înTT5r°
•V ^ ^

lesen wollto. Klatt radchle mil der einen Hdschr. ^Tël TR^f ^ lesen.

— 7301. Wird in Çârng. Paodu. dem Bhogaràga zugeschrieben: vgl.

AiiFERCDT a. a. 0. 67. b,^. Lies H^IÇ^II:. — 7327,6,(3. fkrîraSÏÏ^^ isl

hier «ein Sttick Kamphor». — 7364. Nach Kiatt eine Variante von

Spr. 271 der Berliner Hdschrr. dos Kânakja. — 7366, Note, Z. 2. Lies

c. st. b. Xa diesen Spruch scbliosst sich nach Klatt als nahere Erklâ-

rung Spr. 31 der Berliner Hdschrr. des Kànakja an. — 7370. In der

bierauf folgenden Zeile ist 'TTcTIT! ^TimÇît zu lesen. — 7373. Lies

in der Uebersetzung «Ohno Dorf keine Markungn. — 7378,6. Die

Hdschrr. lesen nach Klatt ^trîTllrir und rrlT^Irîçiï- — 7395. Wird

BuogaràiÎa zugeschrieben; s. Aufrecut a. a. 0. 68. — 7609, Note. Lies

Bahudarçasa. — S. 624, Z. 9 v. u. Lies 777 st. 770. — S. 033, Spr. 2132.

Lies drei Mal BAiito. st. Ntrit — S. 039, Z. 2. Lies 3187 st. 3189 und

slroicbe in Folge dessen c. d. n. s. w. — S. 641, Spr. 3734, Z. 2 lies

11 st. 12. — Spr. 3791, Z. 2. Lies Bahdb. st. Niriç. — S. 042, Spr. 3979,

Z. 2. SIreichc «in Tclngu-Charr.». — S. 643, -Spr. 4110. Fiige «Galan.

Varr. 170» hinzu. — .S. 647, Spr. 3389, Z. 2. Lies 20,38. Am Ende bin-

zuznfiigen: d. qj^ st. q^. — S. 049, Spr. 6328, Z. 3. Lies vff^nTT-

qsq'^. — Zum Schiuss bemerke ich noch, dass aile hier mitgetbeillen

Berichtiguugon uud Ergânzungen zu den Indischen Spriichen in den

vorangohenden Artikeln schon vernerthel worden sind.

Indische Studien, herausg. von A. Webkr. Bd. I. 21, I. Lies 5IT7T-

^!T. — 22,15. Es ist nichl Tïï^itïïqiî^TfrRÏÏT , wie in Bd. II, S. 483

angegeben wird, zu lesen, sondorn îq!^^I=ïï^^I^'IIîT : vgl. Spr. 7013.

fg. — 36,11. Lies g^Wiîf=T. — 40,12. LiernirmftîT.'^— 30,17. Stalt

Tm^T ist, wie die gedr. Ausg. jetzl zeigt, îTlîT*-r zu iosen, nichl flT^R,

wie Bd. II, 390 angegeben wird. — 86,3 v. u. Lies mj^Ifir^. — 139,

2. Lies 46 und çTîrini^. — 137,13. Lies H?T st.^^^. — 193,19. Lies

ÇïlAvatj*. — 203, N. I, Z. 13. Lies IX,2283. — 204,17. Lies 1,40. —
209,3. Lies qfflFram. — 210,5. Lies X[V,64. - 213,2. Lies ^ItJFqrT-

— 227,15. Lies Anaçvan. — 236,5. HMÇf bedenlel «voliauf za essen
o

habend». — 288,9.10. Lies q7Tïïfïï:- — 293,20. Lies Çalaprabhe-

dana.— 394,G. LiesÇâkhâ-Verschiedenheiton.— 399, N.,Z. 1C. Lies III,

39,20. — 409,1.5. LiesV,3960. — 413, 1'.. Lies X, 93,14. — 451,1 5. fg.

Lios «Nehnibares» st. «Gobbares». — 482,2;. Lies SOOO nnd Nimi. —

•

484,20. Lies 17,79. — Bd. 11. 37, 3 v. u. Lies ^f'TIî:^'7=^5i:T1^. — 6 1 ,

N. 2. Vgl. Comm. zu Katii a 1,ss (cd. Allah ). — OS, u;. Lios Sff^TÇI- —

70,7. s. Vgl. Çat. Br. 14,7,«, 12. — 97, -N. l. ÎTHHT: kann nichl mit

îTîIÎ! verbunden werdcn, da das Femin. ^IHhT latilel. — 109,14. fg.

TRÎrT ist hier «richtige Erkennlniss» und îjqtîrT «Erlangung, Gewin-

nung.).— 194,6. fgg.Vgl.ÇKDR. iinlerq5ffl^TTfI=f)'-— 222, 1 5. W'^^T\:

ist alldin richtig.— 283,1.2. Vgl. GÂucibei Utpala zuVarâu. Bruagg.1,9.

— 418,1 v.u. Lies «loi» st. «foi». Bd. lU. 157,1 2. Lies Udayibhadr.n.—

194, N. 3. LiesqiJ?J5lTçTI. — 21 l,6,«v. u. Santv-olunl, anf welches ver-

26*



407 Bulletin de l'Académie Impériale 40^

wiesen wird, felilt. — 213.6,1 t. ii. Gaiin5;avani steht an falscher Slelle.

— 218,7 V. 11. Lies DAdbikram iitid slelle dasselbe an seiiieii Plalz.

— 232,6. ZwiscUen Varuna sa ni a iind Va ça Açvja geluiil Valalitiid

und Valaliliida, die unter b stehen. — 233,6. Fiige Vârshâgira

hinzii mit der Verweisung aiif Aiiibarisha. — 237, 6. liei Vliikani

isl aueh aiil Grlsamadasj a zii verweisen. — 241,6. Çoaiislilam,

nicht Çraushtara, ist die richligo Form. — 20. fg. Vgl. Spr. 3878. —
24. fg. Vgl. Spr. 1333. — 372.12. fg. Vgl. .Spr. 7249. — 380,28. 387,

7, Lies f^5I:IjÔ=7qi 'Jqïïiïlil- — 397,23. fgg. Vgl. das Citai von Ma-

DHUS. zu BuAG. 15, 1. - 399,2 0. Lies 5TI^T^T(ÏÏ. — 464,15. fg. Vgl.

BhIg. p. 6,9,5. — 19. WohI ÇrH^n^f'7 zu 'esen. — Bd. IV. 13_3,

y. Lies (31). - 137,1'.. Lies jiRifl^qci. - 140,21. Lies lïïH^ïîgfl^nT.

— 148,9. Lies ïir^rlTJR. — 231,1.t. Lies 1,287. — 237,4. Lies I, 124.

— 268, CI. 17, 6, [i. mm^; ist nichl Gen., sondern Ablat. «der be-

freit sicb nicbt von der Schuld, eben so wenig wie von einer Scblange».

— Çl. 20, a. Vgl. .Spr. 2370. 6. — 270, Çl. 32. Vgl. Spr. 2110. — 271, CI.

34,6,a. Ich vormutho fèT^rflîT, «as in's Metrum passen wiirde. — 303,

1 5. Lies 30, 1 2. — 344, 1 s. fgg. Ich halle nur ^lîTÎ fiir zweideutig, nicht

aber tTT "nd iiberselze: «In meineni Herzen lindel sicb, o Freiindin,

wahriich keine Schiange, wobi aber eine Scbuld. Warura sageu aber

die Leute ,o Schiange, Schiange'? Weil du raich nichl umfangst)i. In

der AuFRECUTSchen Uebersetzung ist «déni»)) Druckfebler fiir «denn».

— Bd. V. 140.11. Der Scholiasl kennl nur H^^^^^rT- — 243, i>. 3,

Z. 2 v. 11. Lies 6,118,1. 2. — 249,22. niÂmp. ist nichl Druckfebler. —
239,12. Lies Cbjâyaka. — 370,21. Lies tfftÛ. — 391,21. fg. Verbinde

CJçfj'^FTtrf- — 447,7 y. u. ^— —^ an orsler Stelle ist doch niclil so

sellen, dass nian desbalb die sonsi ganz iinbekannto Forni '7TrT*ireT

vorzuzieben beroiiitigl waro. — Bd. VIII. 120,5. ^IIRIrl isl «iibl ^TR

-f- JTfJ. — 142,1». Lies nvankuçiras und lanuçiras. — 161,5. LiesSi-

MAs*rR4EH\ st. Sairabii*. — 165, N. 3, z. 3. 2 V. u. q^T (qi'TÏÏÏITI zii

lesen, wie Webeu selbsl irgend wo benierkt bal. — 167,13. Lies «Elé-

ment» st. «Wosen». — 330,9. qfïïHRfîTÎT ist ein Comp. — 349,5 v. u.

Lies 12 -1- 8 -4- 10 -«- 20. — 4 V. u. Lies ^TTI'tT- — 331, N. Il, Z. /..

Das Citât ist ans dom KâçIuhanda des Skanda-P.; vgl. Vorz. d. Oxf. H.

72,0,26. — 366,0. Lies >--^
I |. — 367,3 v. u. Nicht die sa-

mâniké, sondern die praniànikâ. — 398,1 v. u. Stalt ^gf^iq-' ist, wie

Weber selbsl irgendwo bemerkl bat, ^=11=11^° zu lesen. — 418,1 /.. fgg.

Vgl. Spr. 362. — 426.22. fgg. Vgl. ÇRDii. untor 5IFrII(- — 430,17. fgg.

Vgl. ÇKDr. ebend. — 463, 12. ^^^^111^ liât hier die gewobnliche Be-

doulung «oihsilbig». Die Càsur ist vcrbolon, wonn das Wort zwoisilbig

ist. — Bd. IX. 14, i. Lies Çt^ïï!. — 16,10. fgg. ÎTriîÏÏ^ ". s. w. fasse

ich jn der Bed. von «ans 26 n. s. w. beslehend». — 24, 9. Ueborselze

«werfe dièse wie einen Feucrbrand in die Lebre vom hiicbsten

Brabniann. — 27,7. Ich iiberselze îIiqTIïït 5I'îj ^IpH durch «dcn

Aelber leer inacliond». — 76,0. Verbinde îT^f^^^. _ 86,15. Treiino

W\^ ^^l- — 168,19. fg. ÇTfTïïqi^H bodftiitet «nnr an deni W^'^
Gescbniack fiiidondu. — 416,0 v. n. Lies 4,9. — Bd. X. 164. fgg. Vgl.

oben VARjimuiiiitA'sJoGAJÀTUÂ. — 298,22. Lios «ungewoluilicben oder

golebrten, dor Scbule angehiirigen» si. «Iranscendcnteii». — 422,1.

Lies iq'ÏTS'îT:. — Bd. XIII. 309. fg. Vgl. Z. d. d. m. G. 29,183. fgg. -
311, N. 3. IlH^r? kann nicht bodouten «celui qui a mis a morl les

Solitaires» ;^dioses waro ÎTH^rliJ'- — 327,2. 5. ^ItF^^TÏÏifT i'^l ein

Wort. — Bd. XIV. 102, n! 1, Z. 2. Ich konno kcin Wort qfe Sollto

elwa W\7^!\ zu lesen sein? — 103,5 v. n. Man kômilo fj^ '^IrlT voi-

mulbeii. — 126,17. vîTq sldrl das Melrura und ist z« tilgen. — 130,

N. I. Çl. 42. a. Ich lèse ïTI^r^îTI'I und streiche demnacb das Komma

vor 3Efra. — Çl. 43.6,
iî.

Doch wobI ^^^^J^.
— 134, Çl. 11, 6, a. Ich

lèse qÇTHÏFFT. — Çl- 16,o,p. Das Fragezeichen isl zii tilgen. — 1.53,

Çl.30,6. Ich vermulbe gîTfTT^iqo und mn^^ (^IPl^). — ÇL 34,6,

p. Ich wiirdo kein Fragezeichen geseizt liaben. — 137, Çl. 57,a,a. Lies

fgffiîî^Çqi ôrî^=- — 138, Çl. 74,a,(3. Warum nichl cfrl?

•lournal of Ibe American Oriental Society. Bd. VI. 302,2 v. u. Vgl.

das Wiirlerbuch unter 2. TîTO a). — 503,1. Lies ^\^. — 504,8. Lies

nq^qi grâiïl".
— 507,10. Lies tj^Ç. — 508, '.. 5. Vgl. PravarIdhj. in

Verz. (1. B. H. 33, 9. — 339, 1 9. Ich Irenno qSIT HUÎT. - 358, 5. Lios

snqinfsTiqTiî^^. — Bd. vu. 20, 28. fg. vgi. spr. 3012. - 27,10. fgg.

Vgl. Spr. 6036.^— 44, 17. fg. VgL Spr. 3437. — 43, 1 . 2 = MBu. 3,

)3jso. — Pràtiçâkh,ia des Atuabvaveda s. oben unter Aïharvaveda-

Prâtiç'vkhja.

Lassen'.s Anthologie s. LI. fg.

Oniiiia und Portenta s. LIX.

An. Fr. Stenzler's Elemontarbuch der Sanskrit-Sprache. Dritte Auf-

lage. 1. Bei FF ^Me wohl gesagl werden kdnnen, dass es nur eine

Erfindung der Grammatiker ist und in der Sprache selbsl nichl vor-

kommt. — 7. Die Scbreibart ïflî und îîfl kennl kein aller Gramma-
r f

tiker. Dagegen bat die Sclireibart H^tîT den Vorzug vor ÇF^tR. weil

jonos sogleicb sicb aïs Composilnni aiikiiiidet. Bei der Scbreibart ff.^-

weiss ofl auch oin Geiiblercr nichl, ob ein Simples oder ein Compo-

silum gemeint ist. — 10. TJ und ÎTI verbalten sicb zn ^ und 31 doch

ehvas andors als zu 5 und 3. Wenn 77 und gî keinen entsprecben-

den liunn liabeii, kann Ç' und ^^ auch iiicht als Vrddhi von ^ und gi

aufgestellt werden. îT isfgaiiz zu slreichen. — 19. Auch dor drille

Consonanl kann in der Pause slchen iiach der Leliro der alten Gram-

matiker. — 23. Der Ausdruck «nach Abwerfung des Virâma» erzeugl

eine faiscbe Vor-slellung. — 27. Wenn 19 geândert wird, rauss auch

dieser § andors gefasst werden. — 34. In der Pause muss slets ^

stehen; fiir den Anusvâra kann man sich nur auf dieHandschrifleri bern-

fen und hier erkiarl sich die Scbreibart ans der Bequenilichkeil der Ab-

schreiber. — 100. Wn^ isl von koineni Zahlwort abgeleitet. — 103. fg.

rI7. ^rl^, ^''ô ! T^'T "'"' ^\ *'"'' keine Stàmme. — 121. 3). ^ ist

docb kein Stollvertreter von Z. — 124. Wann werden ^ und Con-

sorten endlich cinnial aus unsern Grammatiken verschwinden? Man

fuhro doch irgend Etwas zu ihrer Rechifertigung an. Neboii T^^ er-

scheint auch ^^ in Formon, die nichl zu den Specialformon geho-

ron. — 128. Bei sTÇI hiitle erwahnl werden soUen, dass es das redu-

plicirle ^H ist. — 20S. Stall «jcde Wurzel» halle ich lieber «viele

Wurzeln» gesagl. Auch ktinnle der .\nfanger nach diesem § glauben,

dass HT, ^i=T am Ende eines Composilums erscheinen kdnnten. — 222.

Nichl nnudirere», sondern «die meislen». — 233. Durfle nichl so

ausserlich gefasst werden. — S. 48, Çl. 14,a,p. Hier wird îlîl STT ge-

tronnt goschrioben, desgleicbon S. 76, Z. 5; an anderen Stellen (z. B. S.

34, Çl. 17,6,a. .S. 78, Z. M. S. 81. Z. 12) und iiii Glossar alier verbiin-

,],,„. _ s. 49. Çl. 24, o. [î. im Glossar ist nicht vermerkl, dass ÇTIIl

hier des Meirums wegen fur Hljft slobl. — S. 30, Çl. 7.6. OlTcnbar

eingeschnbiMi. Wirft man ausserdem Çl. 3, n ans, wie ich in meiner

Cbrcsiomatliii" gelhan babo, so kommt Allés in Ordnung. — S. 32, Çl.

23, 6, [1 Lios HHÏÏ^r'^H^^'l "'"l '"1 Glossar f^^^ s'- HfF^^^- — S.

36, 1 V. u. Bosser '^^'^dv — S. 38, Çl. 20, 6, a. Das Molrum vorlangt
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SrsTTÏÏ^r". — Z. /.. Sollto es nicht richliger sein Çf^^O >TT° zn Iren-
V '

nen? — S. 63. Z. 1. Daraus, dass 'tî im Glossar fehlt, scliliesse ich,
•V

dass Stexzler 'JT als Proiionien fassl; vgl. aber Jenacr LitcijUiizeituug

1874, S. 332. — S. 66, Z. 9. Lies ^s. — S. TO, Z. 9. Icli wiirde ^S^f^

sclireibeii. eben so cftCs^^'c (78, -2), JTÏÏïïTtîTF^ (8'«,0), ÇTTîtfrî^

(90,c).qïïïT3^r^ (91, 1 5), 3;^r2îi^ms>T?IF^ (92, i. 2), ^^l^^
(92,7). Durcli die Trennung entstehen zwei Uebelslaiide: dass wir einen

ganz unvcrslandlichen Auslaiit erlialten und Doppelcoiisonanz im An-

laut, was im Prâkrit unerhbrt ist. Auf die grossere Der.llicbkeit bei

der gefrennten Scbreibart braiicbt iiian kein Gewicht zii legeii, da die

darunterslehende Sanskrit-Uebersetzung jeden Zweifel eiilfernl. — S.

"1, Z. /.. cpicj und TfT schmeizen als enklitische Parlikeln mil dem
o

vorangehenden Worte in eins ziisaninien, wie schon dio Doppelconso-

nanz zeigt. Ausnahmsweise wird 79, 1 0. ^ïït^lTnnTIfr (aber '[^^ m
76,17) und 11; 'Tcpi^Tï'Tfr znsammengesclirieben. — S. 72, Z. 1. Hier

so wie 81,6.89,18 wird î?{c^ geschrieben, dagegen 79,1. • ?ïf^. Dass

das Worl enklitisch ist, ersiebt man ans der Doppelconsonanz im An-

laut. — S. 77, Z. I. Hier wird ÎJt\ î^ geschrieben, dagegen 8 '«,13 ^-

mf^, 80. 1 4 ïfrrâ^ïïô^tÏÏÏÏlTFî nnd 80, -'. 3 sogar rTî-JÎ ^J^- - Z. 1 3.

Icb zweiflo an der Richtigkeit der Lesart rl^;^57- — S. 80, Z. ?.. Wenn

slets T^^fT geschrieben wird, so befrenidet die Scbreibart ^c^ T^

hier, ^rîTli f^ 7 nnd SR'cf ft 86, 1 C. — Z. H . Im Sanskrit isl m ^FTIrl

zu schreiben; derselbo Fehler 86,13 und 87,18. Dagegen wird 71,2

m richtig von seinem Ablativ gelrennl. — S. 84, Z. 9. Man halle hier

IFTTÏÏIsîTFîÇ und 77,7. 87. 1 ^^ffïn^ïî nach der Analogie von Ti^TïïIîÏÏ

71,'. erwarlel. — S. 88, Z. 3. Hier WïïSTi, d;igegen 80,3 ïlïïl^Sr. Ich
o^ o

weiss rechl gut, dass die Grammalik beido Formen anerkennl, glaube

aber nicht, dass der Dichler eino und dieselbe Person ohno aile Noth

bald so, bald anders wird sprechen lasscu. — Wiirterbuch. iiei ^fli ^tI,

g^tJÏÏ. Wi^X (so auch die lîomb. Ausgg.), fjm. UJÏÏ. ^isî, HfJ^. ^^^•

^lïïl und 5JTr7f halle ich niich mil der Angabe eines Geschlechls be-

gniigl, damil der Schiller spàlor beim Erblicken des andern Geschlechls

vor Schreck zusammenfijhre. — 3ÎTf und nôfJI^ bloss durch Adverbia

wiederzugeben kann ich nicht billigen. — 3''7I?m'?^ ist kein Sans-

kril-Wort, sondern eine knechtische Uebersetzung aus lara Prâkrit.

— Ç^ITIT kann in der angegebencn Bedeutung nur am Anfange eines

Compositums erscheinen, bildet donniach kein seibststandiges Worl fUr

sich. — ^*ir nicht «Biiffelschweif)), sondern «Schweil' des Bos grun-

niens (Yak)ii.— ri (d- i- FÎT)- Die Grundbedeulung ist doch nicht «hin-

fliegen». In der vorhergehenden Auflago sleht «uborschiffen». — m^/jT.

«Bliithe eines Baums» ist doch sehr zweidoutig. — Çf^- So zu lesen
r r ^ -X

st. ÎTES. — ^Tïï. Warum nicht ëJHm wie ÎR5I1? Hier wird die Prà-~ ^ -X -s pCV "^

position R i geschrieben, an anderen Slellen 1*4 *rl- — HIl

Vorzoichniss der Bcrlincr Uandschril'len s. I-IV.

Verzeichniss der Oxforder Handschriflen s. LUI.

WiNDiscujiANsi Sancara sivo do Iheologumenis Vodanlicorum. 8, CI.

31. Vgl. Spr. 2966 (auch bei VçDnnA-KSNiKj*). — 9, CI. 39,6, p. S^Wi-

crRrI kann schon deshalb nicht riclilig soin, weil das TJ hier nicht

elidirl werden kiinnlo. Ich vorniulhe rj ^(:':^^r{. — 101,0 v. u. Lies
-^ ^ r -^

;|ï?J5I=7r^- — 108, 13. HSfrT ist missverslanden.
ex t

WoiLUFiM. de nonnullis Padnia-Purani capitibus s. LV.

Zur Geschichte des Sanskrit-Warterbuchs. (Cominuiii-

(\né à l'Académie le 3 février 1876.)

(Gesprochen in der Versammluug der Orieutalisten zu Innsbruck, am
29. Sept. 1S74, von R. Roth).*)

Vor demjenigen Petersburger Wôrterbuch, von

welchem lieiite vor Ihnen zu reden mir gestattet ist, hat

es sclioii einmal eiues gegeben, dessen Namen das un-

sere geerbt zu baben scbeint— jenes eigeathumlicjie

Werk voni Ende des vorigen Jabrliunderts. das die

Kaiserin Katharina, die fiir ein Universalglossarium

schwarmte, zusammenschaffen liess, in welchem die

Proben von 279 Spracben zusammengestellt sind, ein

sonderbares Bucb, von uns aus betrachtet, obne Mé-

thode und Kritili, das aber gleichwohl nicht obne Wir-

kung auf die damalige Sprachwissenschaft blieb.

.Jenes Petersburger Wôrterbuch trâgt ebenso

den Stenipel seiner Zeit, wie ich von diesem hoffe, dass

es ihn trage. Damais die Lust das ungehenere Gebiet

menschlicher Sprache im Ûberblick zu begreifen, jetzt

das Bestreben den Bau des sprachlichen Wissens, das

fiir uns feste Umrisse gewonnen hat, (iberall auf sichere

Grundlagen zu stellen.

Jenes Buch der Kaisorin ist ein natiirliches Erzeug-

niss des vielsprachigon Russlands, wo die Aufforderung

znm Sammeln so nahc liegt. Dièses ist eino spiite Nach-

wirkung der damais geweckten, allmâhlich sich lâu-

ternden Bestrebungen auf sprachlichem Gebiet, die in

der ersten gelehrten Korperschaft jenes Pieichs iramer

lebendig geblieben sind und eine Pflege gefundjen ha-

ben, wie nirgends.

Icli bin desshalb auch nicht der Meinung, dass mit

jener geographischen Beziehung den Bearbeitern ein

Abbrnch geschahe, deren Namen in den Hintergrund

treten, sondern ich acceptiere sie, weil sie die Ehre

dem zuweist, dem sie gobiihrt, der Petersburger Aka-

demie. Dort ist der Boden, auf dem der Baum gewach-

sen ist; denn obne den Einfluss, die Mittel, olnie die

andauerndo Unterstiitzuug dieser Akademie und die

personliche Theilnahme mehrercr ihi-er Mitglieder an

uns und unserer Arbeit hiltten die Scliwierigkeiten,

die ein Unternehmen dieser Art bogleiten, nicht iiber-

wunden werden konnen. Ich will keine Namen nennen,

denen wir vorzugsweise verpflichtet sind: ich freue

*) Es wird ausdrUcklich bemerkt, dass der Yortrag so abgedrnckt

ist, wie er vor anderthalb Jahrnn gehalten wiirde.
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micli aber, dass einer jeiier Freunde in uuserer Mitte

ist, der wohl weiss, wen vornanilich ich neuiien wiirde.

Moge dalicr dem Bucli der Namc Immerhin blciben!

Unser Druck steht jctzt bci sparç. Mein Antheil

an der Arbeit ist bis aiif die Schlussrevision des letz-

ten Buchstabens abgeschlossen. Im kommenden Som-

mer kanii der letzte Bogen die Presse \erlassen. Ich

kann also wohl sagen, dass wir jetzt nach einer Arbeit

von 22 Jahren— welche Bôhtlingk ganz, ich wenig-

stens zn eiuem guteu Theil dem Wôrterbuch gewidmet

habe — nahe vor dem Zicl stehen, und kann mich nm-

wenden, wie dor Wanderer, der von der erreichten

Hohe auf dea langen Weg zuriicksieht, den er nicht

ohne Schweiss durchlanfen bat.

Dieser Riickblick weckt freilich nicht die Empfin-

dungen einer lauteren Befriedigung. Das Auge nimmt

zu viele Irrgange wahr, entschuldbar nur darum, weil

das durchlaufene Gebiet unwegsam war und wir als

die ersteu es durchzogen, mangelhaft geriistet fiir die

Reisc.

Daran zu erinnern, von welclien Anfilngen wir ans-

gingen, was wir hatton und was uns fehltc, welche

Aufgabo erreichbar schien, wie sic nnter iinseron Hiin-

den wuchs, das zu erlautern, zuni Theil zu entschnl-

digen, dazu biotcn Sie mir honte die erwiinschto Ge-

legenheit. Dabei versteht sich, dass was ich sage, zu-

nachst meinen Antheil an dem gemeinsamcu Werk be-

trifft, den bei weitem kleineren auch unfertigeren Theil,

welchem ich in der Vorrede zum crsten Band sein Loos

geweissagt habe, dass er weit entfernt von einem mo-

numentum aère percnnius in kurzem iiberholt sein

werde.

Das Schreiben Bohtlingks, in welchem er meine

Theilnahme fiir die Ausfiihrung seines schon soit eini-

ger Zeit gehegten Planes zn einem Sanskrit-Worter-

buch wunscht, ist vom 1. Jan. 1852, der erstc jener

himderte von Briefen, die den weiteu Weg hin- und

hergingen, jahrelang, ohnc dass wir uns pei'schilich

gesehen hiitten. Die Ansichtcn iiber Anlagc und Um-

fang des Wortcrbuchs sind noch schwankend. Dass

Stenzler oineu vollstandigen Index zu Mami, Ergiln-

zungen zu Bopp's Glossar ans Dramcn und Kunst-

godichten, dass Weber eincn Index zu Vàgasancja

Sanhitâ anbiete, wird dankbar in Rcchnung ge-

noramen. Meinc eigenen Sammlungen zum Rigveda

und andcrn Biichern, — nicht systcmatisch, son-

dern nur nach personlichera Bediirfniss angelegt

— soUten so wie sie waren beniitzt wordon. Tiefer

mich oinzulassen, umfassende Sammlungen anzu-

stellen, schien mir auf den ersten Anblick mit mei-

nem Lehramt, wie mit sonstigen von mir beabsiclitigten

gelehrten Arbeiten nicht vereinbar. Es wird daher

Dr Th. Aufrecht gewonneu, um mich zu unter-

stiitzen, welcher damais schon durch einige Arbeiten

sich bekannt gemacht batte.

Von Monat zu Monat gestalten sich mit dem Fort-

gang der Vorarboiton die Ansichten iiber Weg und

Ziel deutlicher. Am Anfang September empfing ich

die erste Correctur, welche genugte, um die bisherige

Schatzung, dass unser Wôrterbuch etwa zwei Quart-

bande wie W il s on bilden werde, griindlich zu wider-

legen, und auch dazu fiihrtc, dass die Aufiage, welche

man zu 400— 500 machen wollte, um einer zweiten

den Weg offen zu halten, auf 1000 Exemplare erhôht

wurde. Die Arbeit thiirmte sich so voi- uns auf, dass

wir froh sein musston, wonn wir sie iiborhaupt fertig

brachten.

Gleichzeitig stellte sich heraus, dass auf Aufrechts

Mitarbeit, der inz'wischen nach Oxford iibergegangen

war, vorzichtet werden miisse, fiir mich also dioNoth-

wendigkeit die vedische Leistuug, und anderes dazu,

ganz auf mich zu nehmen. Das war auch ohne Zweifel

die einzig richtige Losung, ich habe mich aber nicht

leicht dazu entschlosseu. Aufrecht hat also nicht

weiter mitgewirkt als bis in den dritten Bogen.

Dass keine Zeit zu verlicren sei , wenn wir das Be-

gonnene zu Ende bringen wollten, war Bohtlingks

wie meine Ûberzeugung. Er schreibt mir nnter dem

9. Decomber: Ich bin ganz Ihrer Ansicht, dass wir

rasch fortschreiten iniissen, da politische Vcrhaltnisse,

Krankheit und Tod in 10 oder gar 15 Jahren ailes

ins Stocken bringen kdnnen.

Politische Verhiiltnisse schicnen nur einmal zu dro-

hen. nilmlich durch den Krindaieg. Der Kriog hat

uns aber in der That keinen andercn Schaden gebracht

als einen englischen Angriff im Westminster Review—

aus deutscher Feder— der uns zum Gliick keine gros-

sere Brescho gemacht hat, als die englischen Kanonen

den russischeu Festungen im finnischcn Moorbusen.

Ernsthaftcr war die Noth, die durch Krankheiten

drohte, zwei oder drei Mal, namentlich im August

ISGO. als wir orst im ?>. Bande stiuidon. wo statt
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Bôhtlingks eines Freundes Hand iiber seinen Zu-

stand mir Nachriclit zugobenund mich einigermassen

zu bciuliigen hatte.

Aber dièse Wolken siiul voiûbergczogen iiiid die

Sorgen vergessen ; hoffeii wir, dass unser Scliiff volleiids

gliicklicli in dcn Hafen cinlaufe!

Naclidem ciumal dasDuumvirat coustituirt war, ist

das Wei'k obiie wesontliclie Scliwankiing und wic Sie

wissen mit grôsserer Rcgclniiissigkeit als irgcnd einc

aiidere aliuliclie Uiiteniehmmig raelir als 20 Jahre

fortgefùlirt woiden.. Dieselben treueii Mitarbeiter,

die von Anfang an uns Handreicliung leisteten, sind

bis heute geblieben, namcntlicli iinsere Freundc

Weber und Whitney, dcncn sicli spàter Kern in

Leyden beigesellte. Web or verdanken wir eine

Masse von Material ans der unerquickliclien aber

lexikaliscli selu- bedeutsamen Literatur der Brâlimana

und der liturgisclien Sûtra.

Die nieisten dieser Bûcher waren damais uocli niclit

gedruckt, einige sind es bis heute niclit. Ohne

W 6 b er s Mitarbeit wiire mir eine weit grôssere Arbeits-

last zugefallen und hiitte die sacerdotale Literatur weit

nicht in der Vollstiindigkeit aufgenommen werden

konneu, durchwelche sie jetzt unsenuBuch zurZierde

gereicht.

"Whitney sandtc ans Amerika successive einen In-

dex zum Atharvan. Wer abnliche Arbeiten gemacht

bat, weiss was das ist. Fiir mich wenigstens ist das

Sammeln — wobei das ordiniire und langweilige

immer das mei'kwiirdige iiberwiegt— die widerwàrtige

Seite meiner Aufgabe gewesen. Und sonst nirgends-

her ist uns einc Hilfe gekommen, welclie den un-

geheueru Zeitverlust uns abgenommen hatte. Mill-

iers sehr niitzlicher Index zum Rigveda, bis

heute noch nicht fertig , kommt fiir uns post

festum. Aufrechts lang angekiindigtes vcdisches

Wortcrbuch ist noch nicht zum Vorschein gekom-

men. Ebenso ware es mit Grassmanns Wôrter-

buch zum Rig geworden, von welchem ganz ungewiss

ist, ob es uns noch iiberhole, wenn nicht Grassraan«

mit aufopfcrnder Freundlichkeit mir fiir die zwei letz-

ten Buchstaben eine besondere Abschrift gemacht und

mitgetheilt batte, wofiir wir ihm durch directe Zusen-

duug unserer Aushilngebogen und auf andeie Weise

niitzlich zu sein suchen.

Sie sehen hieraus, dass fast sammtlichc Arbeiten,

welche fiir eine wiclitige Seite unsers Werkes eine

Vorbercitung hattcn sein kônnenundaufdcren fruhere

Vollendung wir glaubten rechnen zu dtirfen, vielmehr

nach uns kommcn und statt einer Beiliilfe zu einer

Kritik unserer Leistung werden.

Damais als wir beginnen soUten, war ein l)etracht-

licher Theil der Sanskritliteratur noch niclit in Drucken

zuganglich. Die sogenannte classisclie Literatur

war ziemlich voUstândig. Man besass die wichtigsten

Grammatiken, Worterbiiclier, Reclitsbiicher, Philo-

sophica, die grosscn Epopôen, vicie Schauspiele,

Fabeln, Kunstgedichte aller Art. Sehr vieles ist

allerdings inzwischen auch hier hinzugekommen und

kommt noch immer hinzii, liât aber, was wir in diescn

Bticliern zu suchen hatten, den Spradtschatz nicht

wesentlich vergrossert.

Anders verhielt es sich mit der hciligeu und

priesterlichen Literatur, die Von den vedischen

Hymnensammluugen an durch einc lange und mannig-

faltige Reihe von Scliriften bis in das Mittelalter lierab-

reicht. Ich darf hier nicht in die Einzelnheiten eingehen

und will nur daran erinnern, dass damais nicht einmal die

vedischen Grundbiichcr gedruckt waren, dass ich das

ailes nach Abschriften und Ausziigen, welche ich an

den Bililiotheken in Paris und London gemacht hatte,

beniitzen musste, dass wir fiir die Taittirîja Sanhitâ,

welche jetzt in Webers Ausgabe allein 2 Bande der

Indischcn Studien fiillt, eine Abschrift in Indien muss-

ten fertigen lassen und uns damit behalfen, und das

gleichnamige Brâhmana, das sehr wesentliche Bei-

trage fiir ein AVôrterbuch liefert, erst allmahlich in der

Bibliotheca Indica erhielten.

Und damais war der Verkehr mit Indien noch nicht

so leicht wie heute, wo man ganze Handschriften unter

Kreuzband beziehen kann, und die englischen Regie-

rungsbehorden iibten noch nicht die Liberalitiit, die

ich heute riihmen muss, dass sie sogar alte Manuscripte

ihrer Sammlungen von London ja von Bombay zur

Beniitzung nach Tiibingen schicken.

Wenn aber an sich schwierige Texte mit unzu-

reichendem Apparat verstanden werden soUeu, so

kônnen Feliler nicht ausbleiben. Und das Worterbuch

ist durch manchen Irrthum verunziert, welchen Ver-

gleichung weiterer Handschriften hiitte abwenden

konnen. — Dièse erschwerenden Umstânde jezt —
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wo es ganz anders geworden ist — nicht zu vergessen

iniissen wir deu Beuûtzcr des Worterbuchs bitten.

Man wird es vielleiclit verwegen findeii, dass wir

trotzdom es unteraehmcii die ganze indische Literatur

uns dienstbar zu machen. Dièses Zugreifeu bat aber

scbon dadurdi sein Gutes gebabt, dass es die Beacb-

tung uud Publication iiiancber Bliclier bervorrief.

Was fiir deii Aufaiig luir iu Bruclistuclveu zu

liabeii war, ist eben durcli unsere Anreguug spiiter

zuganglicl) geworden. Insbesondere gilt das von

manclien Wca-ken, welclie jetzt eincn Bestandtheil dcr

Bibliotlieca Indica bilden, einer fiir unsere Zwcclie

sehr wcrtbvollen SanimUuig.

Hatten wir uns, um in cinem besclirankten Kreise

vollstandig zu sein, auf diojenige Literatur begriinzt,

welclie bci den Anfangen vorlag, so batte das Worter-

bucb niclit, wie es gescbab, in seinem Fortgange zu

einem Tbesaurus anwacbsen konuen. Die sclieinbare

Vollstândigkeit wâre zur klagliclisten Armut gewor-

den. Wir baben uns also nacli allcn Seiten aus-

gebreitet, iiberallher wenn aucb in Brucbstiicken zu-

sammengetragen was erreichbar war, wozu Zeit und

Kraft vorhanden war. "Was einmal ira Wôrterbucb

registriert ist , das dient jetzt dem Benutzer, kiinftig

dem Nacbfolger, wie liickenbaft aucb unsere Samm-

lung auf dem betrcffenden Gebiete sein mag.

Icb erlaube inir an cinem besonderen Gegenstand

deutlicb zu macben, was wir baben und was uns felilt.

Die mcdiziniscbe Literatur ist sebr umfanglicb —
icb konnte cine ganze Ileibe von Autoren anfubrcn —
und wie man sicb deuken kann, reicb nicbt blos an

teclmisclien Ausdriicken, sondern aucb an anderen

Begriffen, Wcrkzeugcn, Heilmitteln aller Art, Pflanzen-

namen, Speiscn und Getranken und wornit sonst nocb

der Arzt zu schaffen bat — lauter Dingen, die der

Natur der Sache nacli nicbt in der sogenannten scbonen

Literatur vorkommen; fiir eiu Wôrterbucb also

âusserst ergiebig und wicbtig. Aus diesem ganzen

Wissenszweig war uns zuerst nicbts anderes zugilng-

licb, als die 1836,37 in Calcutta gedruckte Ausgabe

des Suçruta, die, wie icb micli inzwischen durcli Ver-

gleicbung mit Manuscripten ûberzeugen konnte, aller-

dings gut gemacbt ist, besser als so viele andere indi-

sche Editionen. Aber es fehlte vollstandig an jedem

Hilfsmittel des Verstândnisses. Und doch gibt es in

Indien, wo man ailes und jedes, was einmal zu An-

schen gelangt war, commentierte, Commentare dazu.

Manche Handsebriften geben Randerklarungen, die

oit gute Dienste leistcn und von einem vollstaudi-

gen Commentar eines Arztes, der selbst medicinische

Schriften verfasst bat, des Cakradatta ist mir eîst

kiirzlicb cin Tbeil in die Hand gekommen — fiir das

1. Buch des Suçruta allein schon ein stattlicber Band.

Suçruta ist aber nicbt einmal das iilteste und an-

gesehenste medicinische Lehrbuch, sondern daflir gilt

C!araka — etwa eben so umfanglicb wie Suçruta, Icb

habc lange darnach geti'aclitet, bis es mir cndlicb vor

zwci Jabren durcb die Bcmiibung des Dr Hôrnle in

Benares gelang, einer Haudscbrift habhaft zu werden.

Einmal im Besitze dièses Exemplars konnte ich dessen

Milngel durcb Collationen zu berichtigen sucben, wo-

zu Trinity Collège in Cambridge, das cin Stiick davon

bcsitzt, und India Office in London, das die Colebrooke-

scben Manuscriptc bewahrt, micb in Stand sezten.

Aber ailes zusammen, was in Europa ist, reicht noch

nicbt aus, um daraus einen brauchbaren ïext herzu-

stellen. Neuesteus bin icb sogar iu den Besitz eines

bisber ganz unbekannten Commentars zu Caraka ge-

kommen, welcher dem Dr Hôrnle von befreundeten

Brabmincn in Alvar gelieben und in Benares abgeschrie-

ben wurde. Das Original war aber ofienbar in grosser

Unordnung, undder Abschreiber bat nicht verstanden

Ordnunges in Ordnung zu bringen. Ehe hier

stiftet ist, ist das voluminôse Buch nicht einmal zum

Nacbscblagen brauchbar. — Icli konnte also ans Ca-

raka dem Wôrterbucb nicht raehr viel einverleiben

und dièses wenige musstc , wie Sic aus dem gesagten

abnebmen, mit Miihe gewonnen werden.

An dièse beiden mediciniscben Hauptwcrke reiben

sicb nun zahlreiche Arbeiten spaterer Ârzte, von wel-

chen in europaischen Bibliotbeken oder in meinem

eigenen Besitz nur einzclne Tbeile sicb befinden. Ich

liabe.— einzelne gelegentlicbe Nachsucbungeu abge-

rechnet — das ailes beiseite lassen mussen. — Eud-

lich gebôrt in diesen Scbriftenkreis eine Anzahl von

Vocabularien — meistNigbantu geuannt, wie das be-

kannte alte vedische Vocabular — in welchcm nach

gewissen Rubriken die Namen von Pflanzen, Gewiirzen,

Wohlgeriichen,Metallen,Salzen,Thieren,Speisenu.s.w.

aufgczahlt und gewôhnlicb durph tjbersetzungen in

einen neueren Dialckt: Hindi, Canarcsisch u. s. w.

erklilrt werden.
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Voii allon diesen Bucliern ist noch koines bearbeitet

und in Phiropa gedruckt. Niir eiues ist in Benares

1870 litliograpliiit wordcn, dor Madanavinoda.

Diose Scliriftcu sind abcr fin- ein Sanskritwurtcr-

bucl), das vollstândig sein will, unontboliilicli. Uie

Benennnngen der zahlrciclien Gowàclisc Indiens, von

welclien fast jedcni irgend eine mndizinisdie Wivkung

zugesclirieben wird, gelieii in die tausende, weil jeder

wiclitigero Baum, Straucli odcr Krant neben seinem

Hauptnamen eine Menge von Synonj'men fiibrt. Die

indisclie l'iiantasie liât liier zuviel des gnten getban.

Man bedurfte aber allerdings einer sulchcn Auswalil,

um bei der Uusitte ailes, auch Recepte, in Versen

abzufassen mit dem Metrum zureclitzukommeu. So

fiilirt z. B. in cineni dieser Nighantn der Ricinus

coinmnnis, eine auch uns aus Garten und Apotheke

bekannterflanze, in einer weisscn Species 12, in einer

rotheu 15 Namen, die Cocospalme, die nur an der

Malabar- und Coroniandelkiistewarhst. 15 Bezeiclmun-

gen. — Aus den Pflan/.ennamen allein und was noch

sonst zur Materia medica gehdit, liesse si(^h also ein

voluminoses Vocabular zusammenstellen. Wir sind

aber fiir den beiweiteni grossten ïlieil unserer Ar-

beit ohne diesc Hilfsmittel gewesen. Ein einziges die-

ser Vocabularien habe ich, in mangelhafter Abschrift,

aus der Haberlinschen Handschriftensaninilung be-

sessen. Ini Ùbrigen waren wir ganz auf den Çabda-

kalpadrunia angewiesen, die l)ekannte seltene und kost-

bare lexikalische Compilation , welclie der kiirzlieh

verstorbone Râga lîâdliàkànt Dev in den Jahren

1821 — 57 veraustaltetc und in 7 Quartbânden in

Calcutta gedruckt bat. îch habe aber,. nachdem ich

endlich in Besitz mehrerer dieser Wortsammlnngen,

darunter auch das bedeutendste derselbcn Nigiiantu-

Râga d. h. Rex Vocabulariorura , in meinera Manu-

script 250 Bliitter — gelangt bin, gcfunden, dass die

Arbeit der Pandits, welche Râdhâkânt verwandte,

einer Révision wohl bedarf. — Was wir in dieser Rich-

tung leisten konnten, tritt erst ira letzten Bande auf.

Sie sehcn, meine Herren, an dem Beispiel dièses

einzelnen Gebietes, wie viel wir andcren zu thun noch

iibrig lassen mussten.

Àhnlich, ja weniger giinstig wird unser Soll und

Haben in etlichen andcren Disciplinen stehen. Fiir

Landwirthschaft z. B. haben wir eine kleine Schrift

Krshisamgraha, Compendium des Ackerbaus, angeb-

Tome XXI.

lich von Parâçara vcrfasst, Calcutta 1862 bengalisch

gedruckt beniitzen konnen, obgloich es bei einem

Volk, das de omni re scibili geschriebcn liât, gewiss

manche alniliche Tractatc gibt. So ist auch ein

System der Pferdezucht bekannt und woid noch vor-

handen, aber bisjetzt noch nicht aufget'unden.

Erst vor einigen Wocheu habe ich ein sanskritisches

Kochbuch zuni Geschenk bekommcn.

Die Musik haben mehr'ere Schriften zum Gegen-

staud, sâmmtlich unedirt. Ilire Kunstausdriicke wird

ein kiinftiges Worterbucli niclit vcrsâumen diirfen.

Wir sind inzwischen blos auf die indischeu Compila-

toren angewiesen gewesen.

So haben wir auch fiirMathematik, Astronomie

die Vorganger — indisclie und curopiiische — zu be-

niitzen gehaljt, ohne dariiber hinausreichende eigene

Spczialarbeiten.

In der p h i 1 s p h i s c h e n Literatur konnten wir mit

dem liesten Willen nicht erreichen, was geleistet

werden soUte. Es sind zwar eine Menge philoso-

pliischer Werke, man kann beinahe sagen, alleWerke

ersten Rangs herausgegeben, zum Tlieil auch bear-

beitct und iibersetzt— ich neiine nur die Arbeiten des

uns zu friili entrissenen Dr Roer — aber eine kaum

zu iibersehende Zabi von Scliriften ist noch zuriick

und wird sobald keinen Bearbeiter finden. Die tech-

nischen Ausdriicke der indischen Philosophie sind

aber schwer zu fassen und wiedcrzugeben. Sie decken

sich fast nie mit den unsrigen. StatteinesÂquivaleuts

lâsst sich nur eine Définition oderUmschreibnng geben,

und dièse vollig correct zu fassen wird nur dem môg-

lichsein, der dièses Gebiet, das ich fiir das schwierigste

der indischen Literatur, abcr auch zugleich fiir das-

jeiiige halte, auf welchem die Beihilfc gelehrter Inder

am meisten nùtzen kann — der dièses philosophische

Gebiet zum Gegenstande des eingehendsten Stndiums

gemacht liât. Dessen kann weder ich micli noch

Bôhtliugk sich riihmen. Wir sind also mehr oder

minder in die Fusstapfen der Vorganger getreten.

Besser dagegen ist der Stand der Dinge auf dem

GebietederRechtswissenscliaft. Mit dieser Literatur

hat ja das Studium des Sanskrit begonnen. Die Haupt-

biicher sind bekannt und man kann sagen vollkomraen

verstândlich. Hier also wird ein kiinftiges Wôrterbuch

nicht mehr viel zu bessern haben. Obgleich ich nicht

verschweigenwill, dass die Définition einzelner termini
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uud namentlich die Ausleguiig violer Stellen in den

(iesetzlniclieni sicli etwas auders stellen wird, wenn

ruan auch aiif diesem Boden dcr faisclien Tradition —
dieser Verderberin der Exégèse — die Thiire weist

und den wirkliclien Siuu der Texte herstellt.

Den cigentliclien Glanzpunkt unseres Wei'ks abcr

diirite die Bcarbeitung der poetiscben ]jitera,tnr in

ilirem ganzen Umfang bilden. D-ie Herbeizieliung des

ganzeu Maliâ-Bliârata, allein 4 Quartbiinde engen

Drucks, des Iiâniâjaua, fast sannntlicber Scliauspiele,

der zablreichcn Gediclite, Sentenzen u. s. w. — die

unifassende und ins Détail geliende Bearbeitung eines

solchen Kreises von Scbriftcn wird jedem Anerkennung

abgewinncn, obgleicli geradc auf diesem Gebiet am

nieisten vorgearbeitet war, aucli eine gcwisse Unifor-

niitiit der Sprache und des Woitscliatzes lierrscht, da

so vieles davon niclit ans dera Quell des lebendigen

Spracbgebraucbs tliesst, sondern todte Sprache ist.

Mir fallt dabei kcinerlei Vcrdienst zu als etwa das

gclegentliclier Beitrage und icli glaube desto offener

sagen zu diirfen, dass in diesem Theil des Worterbuchs

ein Fundament gelcgt ist, an welchem kiinftige wenig

mebr zu andern finden werden. Man wiirde irren,

wenn man annalime, dass der Wertli der colossalen

Arbeit nur in der grosseren Vollkommenheit der

Saramlung und in der genaucn Feststellung des in

der Hauptsache bekannten bestehe. Trotz aller Vor-

arbeiten bat sicli auch hier eine Fûlle gauz ncucn

Stoffes ergeben , neue Worter und Wortbedeutungen

sind aufgetaucht, durch richtige Etyraologie und Défi-

nition haben sich disparate Begriffe, die man mit Be-

fremden bei Wilson unter einem Artikel erschcinen

sieht und sich fragt, wie das zugehe, zu logisch rich-

tigen Reiben geordnet.

Es ist also auch dieser Theil des Worterbuchs,

der das bekannteste behandelt, neu zu nennen. Noch

viel neuer, vollkommen neu ist freilich die vedisclic

Partie unseres Werks, flir welche ich die Verantwor-

tung zu tragen habe und woriiber micli auszusprechen

mir besonders erwiinscht ist, da ich besser als viel-

leicht irgend joniand weiss, warnni und wie sehr die-

sclbe einer Apologie liedarf.

Ein Sanskrit -Wôrterbuch ohne Veda war nicht

melir moglich , naclidem man diesen kennen geleint

und goseheu halte, dass hier die Anfange dorSpraclie

liegen und eine Menge von Kiltlisehi sich losen niiisse,

wenn man bis daliin vordrange. Der Versuch musste

also gemacht werden, aber dièse Anforderung kam fur

uns zu friili.

Es sind heute fast genau 29 Jalire, dass ich am

2. Oct. 1845 eben aus England zni-iickkehrend in

unserer Versammlung zu Darmstadt— dcrselben, in

welcher die moi'gei\l;indische Gesellschaft gegriindet

wurde — die Ergcbn'sse der Studien mittheilte,

welche ich namentlich an deu Handschrifteu des East

India Ilouse iiber die vedische Literatur gemacht

batte. Damais wurde der Zusammenhang der Biicher

unter sich, ihrc Gliedcrung und Bedeutung und ihr

Werth flir das VerstJindniss der gesammten indischen

Entwicklung zuerst ans Licht gestellt, denn Cole-

brooke's bekannte Abbandlung von 1805 hattc dar-

iibcr kcine Auskunft gegeben. Und schonsieben Jahre

spilter handelte es sich um das Worterbuch. — Dièse

siebeu Jahre hatten unmoglich hinreichen konnen,

uns mit diesen Biichcrn veitraut zu maclicn, von

welchen der fleissige Colebrooke gesagt batte, sie

seien zu voluminos, um iiberhaupt iibersetzt zu wer-

den. "Was sie enthalten, wtirde die Arbeit nicht

lohnen. Sie seien in einem alten sehr schwierigen

Dialekt geschrieben und dièse Dunkelheit der Sprache

werde noch lange einer Ausbeutung, die das wichtige

ausluibe, entgegenstehen.

"Was ist uun an diesen Biichern dunkel und

schwierig? Etwa die Wortfiigung durch Kiirze und

Gedrungenheit des Ausdrucks? Das wtirde man nur

von einem kleineren Theil der Lieder, cher von der

Prosa der Brâhmana sagen konnen. Nein, die Haupt-

schwierigkeit liegt im Verstândniss des einzelnen

Worts, sie ist also lexikalisch, liegt demnach gerade

auf dem Gebiet, das wir betreten sollten. In der

Regel batte die Aneinanderreihung der Begriife, das

Verstilndniss des Satzes wenig Schwierigkeit , wenn

wir den Begriif des einzelncu Wortes kenneten. Dièse

Schwierigkeit steigert sich, wo es sich um ein Wort

handelt, das selten oder imr einmal vorkommt, oder

wenn in demselben Satz mehrere unbekannte etvmo-

logisch unzugangliche Worter auftreten. In dieser

Lage wenden wir uns zuerst an den Commentât oi-, der

uns ja jedes einzelne "Wort erkliirt. Wie denn aber,

wenn seine Erkllirung grammatisch oder logisch un-

branchbar ist? Und das ist in Sachen. die fiir uns

dunkel sind, der gewoiinliche l-'all.
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Ich will dièse Frage iiber die Autoritât der Com-
mentatoren, von welclicn ich vor 9 Jaliren in Heidel-

berg zu spreclien die Elire liatte, liicr nur soweit be-

riihren, als die Saclie fordert. Icli liabe damais ge-

zeigt (Bd. 21 der Zeitsclirift), dass es iiberliaupt keine

wirkiiche Tradition, d. Ii. keine Continuitiitdes Ver-

standnisses von dem Veifasser oder sciner Zeit an,

fiir den Veda gebeu kann, dass ailes was wir liaben,

nur gelebrte Arbeit, nur Versucli ist zum Verstând-

niss zu gelangen, mit denselben Mitteln, die auch wir

haben; dass also die f'ommcntare fiir uns keine Norm
sind, sondern nur Hilfsmittel. Und walirend z. B.

Wilson dei- Ausiclit war, wir diirfen uns niclit lieraus-

nelimen weiter sehen zu wollen als jene in der Gelehr-

samkeit ihrer Viiter gescliulten Manner, liabe ich zu

sagen gcwagt, dass wir den Veda besser verstehen

mûssen, als aile indischcn Commentatoren zusammen.

Es ist eigentlich miissig, iiber eine Méthode hinund-

herzureden, wo man durch Anwendung der Méthode

zeigen kpnn, was sie werth ist.

Nun haben wir eine ÏJbersetzung des Rigveda nach

dem Commentator, die Ûbersetzung Wilson's. Und
niemand wird das fiir eine wivkliche Ûbersetzung des

Textes halten. Und inzwischcn hat noch A. C. Bur-
nell, der gelehrte und scharfsinnige Oberrichter von

Siid Kanara — dort wo das Kloster Crngerî liegt, in

welchem vor 500 Jahren Sâjana seine Commentare

gesclirieben hat — historisch im einzelnen bewiesen,

was ich theoretiscli begriindet batte, in seiner vortreft'-

lichen Vorrede zum Vança-Brâhmana, die im vorigen

Jahre zu Mangalore erschienen ist.

Der Nimbus ist also griindlich zerstôrt, welcher in

den Angen mancher die indische Exégèse umgab und

wir durfen auf eigenen Eiisseu stehen. Anders aber

war es vor 22 Jahren, und deshalb erlaube icli mir

daran zu erinnern.

, Welche Friichte nun die Anwendung der allein

wissensehaftlichen Méthode inzwischen getragen ha,be,

das mogen diejenigen beurtheilen, die das Wôrter-

buch beniitzen! —
Die Arbeit selbst ist nicht, wic man mich manch-

raal gefragt hat, durch Einformigkeit ermiidend ge-

wesen. Langweilig ist nur das mechanische Gescliaft

des Sammelns. Aber spannend und anregend ist es

durch Zusaramenstellung- des gcsammelten den alten

Texten zum ersten Mal iln'en wirklichen Sinn abzuge-

winnen, einen klaren Inhalt, manchraal ganz ueueAn-
schauungen zu finden, wo man bis dahin an der Haud
des C!oramentars werthloses oder verkehrtes gelesen

hatte. Der Vorstellungskreis dieser klosterlichen Er-

klârer ist ausserst eng und einfôrmig gewesen. Sie

suchen in den Texten imraer nur die Dinge, die ihnen

einmal gelaufig sind. Manche Seite des Lebens ihrer

Vorvater, das freilich Jahrtausende hinter ihnen liegt,

ist fiir sie gar nicht vorhanden. Wer sich aus der

traditionellen Erklarung z. B. ein Bild der alten Ge-

meinde, der geselligen Ordnung, der Leitung des

Volks in Krieg und Frieden machen will, der wird

dafiir so gut wie gar keine Anhaltspunkte finden.

Sollte aber in den lOOOLiederu des Rigveda davou

gar niclits durchklingen? Waren jene streitbaren

arischen Stamme idyllische Hirten, deren Leben in

frommer Einfalt zwischen den Heerden und dem
Altar der Gôtter sich theilte, so harmlos, dass es

eines Régiments und politischer Ordnung nicht be-

durfte?

Ich will an einem Beispiel zu zeigen versuchen, wie

sich das machte. Im Rigveda findet sich etwa 80 mal

ein nomen vidatha iieutrum, wohl zu der Wurzel vid

wissen, im causalen Stamme: kund machen gehorig.

Die Commentatoren, die durchaus etymologisierend

verfahren, wie wir, erklâren es geradezu durch Wissen
oder durch Opfer, weil fur sie das Opfer die Bliithe

desWissens ist. Fiir sie ergibt sich also z. B. in einem

ofters vorkommenden Refrain brhad vaderaa vidathe

suvîrâh der Sinn; môgen wir, eine trcffliche Mtinner-

schaar, laut reden beim Opfer, d. h. mOgen wir so

zahlreich sein oder werden, dass unser Festgesang

beim Opfer besonders hell tont, also den Gottern ara

besten gefallt. Bamit waren freilich die Wunsche er-

fiillt, die jene Commentatoren etwa gehabt hatten.

Sieht man aber die 80 Stellen nâher an, so reicht

man eben mit Wissen und Opfern nicht durch, und es

erheben sich andere Vermuthungen.

Ich liabe die Bedeutungen so zu ordnen gesucht:

vidatha lieisst zunâchstWeisung, Gebot; dannAuf-
gebot, concret; die zusammenberufene Volks- oder

Rathsversammlung, auch die Festversammlung beim

Opfer, und endlich das kriegerische Aufgebot, reisi-

ger Zug. — Jetzt wird also aus jenera frommen Wunsch
des Sângers der andere weniger harmlose, dass die

Stimme seines Stammes, weil er durch die Gunst der
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Gotter ein mânnerreicher ist oder werden will, die der

anderen in der Versaminlung auf dem Tliing, iibertône,

d. h. dass sie die Ensclieidung gebe. Wiv erfahren

also hier und in vielen anderen Stellen, wo das Wort
vorkommt, von Volksversainmlungen, in welchen dio

Fragen der Geracinden ontscliieden worden, wie bei

den Germanen, mit dcrcn Zustanden fiberlianpt. die des

Vedavolkes die grossie Verwandtschaft liaben. Durch

die falsche Erklarung der Commentatoren war dieser

ganze Begriff ans dem Veda gestrichen.
'

Dasselbe Beispiel kanu gleichzeitig zwei Erfahrun-

gen beleucliten, die der Lexikograph maclit, zwei

Klippen, die ilim gefahrlicli werden konnen. Einraal

die Tliatsache, dass die traditionelle Erklarung in der

Regel ein Korn von Wahrheit oder einen Schein der

Wahrheit enthalt,also bestechend ist. So hier die rich-

tige Ableitung des Worts nnd die Erklarung anf

das Opfer, wâhrend es in der That nicht das Opfer

selbst als Handlung, sondern die Opfergeraeinde, die

TCavï]'Y'jptç bezeichnet. In andern Fallen, wo nicht wie

in diesem Dutzende von Stellen zur Vergleichnng

stehen, ist es sehr schwer einen solchem Vorgang sich

zu entziehen und eine eigene Interprétation durchzu-

fiihren. Man ist geneigt sich zu fiigen, mit dem halb-

wahren, also genau beti-aclitet dem falschen sich zu

begnugen, denn die indischen Gelehrten sind ja immer-

hin tiichtige Grammatiker, sind unsere Lelirer ge-

wesen, denen man nur widorspricht, wenn es eben

sein muss.

Zweitens konnen wir an dem Beispiel sehen, wie

weit die etymologische Analjse den Lexikographen

ftihrt. In diesem Fall nicht weiter als bis zum Begriff

der Kundmachung oder des Kundgewordenen.
Dass das Wort aber concret und coUectiv diejenigen.

welche die Kundmachung angelit, die Aufgebotenen
und zwar die zur Versammlung Aufgebotenen be-

zeichne, das konnten nur die richtig befragten Texte

lehren.

Hier ist also dem Suchen und Finden , der Combi-

nation und dem Scharfsinn ein weites Feld geoffnet.

Und es ist ganz unvermeidlich, dass mancher Wnrf
misslingt. "Wie oft glaubt man, einen Begriff gefasst

zu haben, fur drei Stellen wurde er sich etwa fiigen, die

vierte sperrt sich, wirft ailes iiber den Haufen und die

Arbeit fàngt von vorne an. Wie oft liât man die

Empfindung an das richtige ganz nahe zu streifen und

kann es doch nicht fassen.

Auf der andern Seitc crscheint das, was voUkoramen

,
richtig gefunden ist, nun so évident, so einfach, dass

es gar nicht anders sein kann , dem Finder also nicht

einmal ein Verdienst zuznfallen scheint, weil man
meint, das batte jeder sehen miissen. Gerade die

bestausgefiihi'te lexikalische Losung scheint also die

wenigst lohnende zu sein.— Es ist mit einzelnen dieser

Falle wie mit dem Ei des Columbus.

Erlauben Sie mir wenigsens ein solches Columbusei

anzufiihren . Andere so gut wie ich haben sich Jahre

lang an dem nomen femininum su vrkti abgemiiht, ohne

das scheinbar so einfache Wort wirklich lOsen zu

konnen. M. Millier z. B. in seiner Ubersetzung I,

92 sagt, das Wort werde gewohnlich mit Lob lied

erkiart, und — was ganz richtig ist — dièse Bedeu-

tung passe auch iiberall , aber etymologisch kônne

es nur heissen das Reinigen oder Sichten des

Grases (von varg") fiir die heilige Streu, auf welche

die Oblation gesetzt wird. Wie sollen wir von die-

ser Streu, die der Teppich um den Altar her ist,

zum Loblied kommen? Andere meinen, das Wort

bezeichne das gnteWerk, von derselbenWurzel; die

in Werk und Iç-yov enthalten ist. Dièse Wurzel ist

aber gerade im Sanskrit nicht entwickeE, uud die Be-

deutung wiirde zu den Texten nicht passeu. Beide

Versuche scheitern also. —
Jetzt steht im Worterbuch anf einer Zeile zu

lesen: Suvrkti fiir su-rkti (wie suvita fiir su-ita) von

arc (woher rc) lobpreisen, also treffliches Lob,

schoner Preis; Zur Erleichterung der Aussprache

ist u nicht in v iibergegangen, sondern uv daraus ent-

wickelt. Die Lautgruppe svr kommt iiberhaupt nie im

Anlaut vor. So entstand also fiir uns die Tauschung,

als ob das Wort in su-vrkti zeriiele.

Das zu finden, war wenn man will gar keino Kunst.

Aber warnm sind so viele daran voriibergegangen?

Die Commentatoi'on liaben keine Ahnung davon.

Wenn man aber, wie auch schon geschehen ist,

dièses Suchen und Finden , als ob es etwas willkiir-

liches wiire, dadurch licrabzusetzeu und gegen dessen

Ergebnisse misstrauisch zu maclien suclit, dass man
die gefundene Bedeutung eine ei'rathene nennt und

dabei im Hintergrund die Meinung zeigt, als ob die

Tradition etwas nicht erratiicnes, positives enthielte,
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das zuverlàssiger wâre, so zeigt maii damit nur, dass

ruan woder von jener Tradition, die durcii und diircli

auf etymologischer Coiijectur berulit, iiocli von dem

Inhalt des Veda ein zureicliendes Verstàndniss hat.

Vor unbefangencii Philologen dièses philologische

Verfaliren, das wie aile Exegcse durcli Verglcichung

und (Jombination, durch das Bekannte auf das Unbe-

kanntc zu schliescn suclit, zu reclitfertigen ist niclit

nôthig. Es ist ja der einzige richtige Weg, der an das

Ziel fiihrt. Aber allerdings fiihrt er dahin nocii nicht

den ersten, der ilm betritt, er fiilirt ilui nur nàlier

liinzu als andere vor ihm wareu, und so fort. Die

folgenden konnen es immer besser machen,

Ein anderes Verdienst aber will ich fiir diesen

Theil des Worterbuchs niclit in Anspruch nelimen,

als dass es geleistet hat, was auf den ersten Anlauf zu

leisten war, was in einer Zeit zu leisten war, wo der

Lexikograph anstatt wie sonst der Saminler dessen zu

sein, was die Exegeten lieforn , selbst als Exeget vor-

angehen, Erklitrer und Sammler zugleich sein musste.

Die richtigen Grundsiitze sind jetzt fiir immer festge-

stellt und eine Menge voUkommen siclierer Ergebnisse

ist gewonnen, durch deren Beniitzung die Folgezeit

unsere Irrthiimer verbessern wird.

Wenn ich im Laufe dieser Ausfuhrung auch des

Widerspruchs erwahnen musste, den unser Unter-

nehmen erfuhr — Angriffe, welche zura Theil von

unseren Freunden ritterlich zuriickgeschlagen wurden,

wâhrend wir keiue Zeit damit verlieren durften und

ungestort weiter arbeiten konnten— so muss ich doch

bezeugen und hier vor Ihnen mit Dank aussprechen,

dass wir die Bearbeiter des Worterbuchs im Grossen

undGauzcn der aufmunterndsteuTheilnalime schonen-

der und ancrkennender Beurteilung von Anfang bis zu

Ende uns zu erfreuen Iiatten. Hat ja sogar der treff-

liche W il son, der als Nestor der Sanskritisten noch

die ersten unvollkommenen Hefte sali und dessen oigenes

Worterbuch, das 30 Jnlire laug fast das einzige Hilfs-

mittel gewesen war, am meisten in Schatten gestellt

werden musste, unser Buch gegen einen moincr Be-

kannton a splendid work genannt.

In Deutscbland ist uns insbesonderc das Vertrauen

erfi'eulicli gewesen, mit welchem sowohl die Linguisten

als die der Sprachwissenschaft zugewandten Philologen

unsere Arbeit willkommeii hiessen, weil sie iimen zu-

erst dièses ungeheure Material gesichtet und historisch

geordnet von der âltesten bis auf die letzte Zeit dar-

bot, also fiir etyinologische Zwecke einen sicheren

Boden legte.

Die Patronin des Werks, deren Urteil fur uns alleu

anderen voranstehen muss, die Akademie der

Wissenscliaftcn in St. Peter sburg, wird, so hoffen

wir, es nicht bcreuen, uns den Auftrag gegeben zu

haben, welchen bis zuin Ende zu fiihren ein gûnstiges

Geschick uns gestattet hat. Unter den zahlreichen

glanzenden Arbeiten, welche sie ins Leben gerufen

hat, wird auch die unsrige ihr nicht zur Unehre ge-

reichen. Aber allerdings, das muss icii zum Schlusse

bekennen, wenn uns zwanzig weitere Jahre geschenkt

waren und wir jetzt zu beginnen hiitten, ich glaube,

wir wtirden es besser machen.

Nachtrag zu dem Aufsatz: Uber das Gesetz in Ge-

staltung der Flussbetten. Von K. v. Baer. (Lu le

24 février 1876.)

Gegen meinen Aufsatz «Uber ein allgeraeines Gesetz

in Gestaltung der Flussbetten» (Bulletin de l'Acad. d.

se. de St."Pétersbourg tome II. [1860]) ist ein sehr aus-

fidirlicher Aufsatz von Herrn E. Dunker in Giebels

«Zeitschrift fiir die gesaminte Naturwissenschaft » von

1875 erschienen, den ich glaube nicht unbeachtet

lassen zu diirfen. Der Verfasser bat Studien iiber den

Flusslauf der oberen Weser , nicht sehr weit von der

Vereiniguug der Werra und Fulda, und auch an der

Lalin angestellt. Nach diesen Studien hat er meinen

Aufsatz kennen gelernt und glaubt uun die Resultate

seiner Bcobachtungen auf aile Flussliiufe, auch der

starksten, ausdehnen zu miissen. Vor alleu Dingeii

leugnet er wiederholt und mit einem gewissen Eifer

don Einfluss der Erdrotation auf den Lauf der Fliisse

und meint, der schnellere Lauf, die stiirkere Stromung

hânge von dem Boden ab; an dem ausgebuchteten

Theile eines Ufers sei der Lauf beschleunigt, an dem

vorspringenden gegeniiberliegenden Ufer dagegen ver-

langsamt. Ich liabe ja in der Einleitung zu dem Auf-

satze sehr bestimmt von dem Einflusse der Uferbuch-

tungen gesproclien und eine Abbildung hinzugefiigt,

aber freilicli nur km-z, weil jeder Bootsknecht diesen

EinHuss kennt. Ich liabc aber ausfiihrlich erôrtert,

dass dièses Gesetz, das besonders an kleinen Flùsseu
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sich offenbart, mit einem aiulern sicli misclit, (las von

der Rotation der Erde abliangig ist uud bei grossen

Stroraen deutlich hervortritt. Wiire dio Forra des

Ufers, je nachdera es einen ausgebôhlten oder vor-

ragenden Rand gegen das Wasser bildet, allein be-

stimmeiid, so miissteu nach der Regel des Herrn

Diinker sowold der Dnjepr als der Don in ihrem

untersten Tbcile ein holies linkes und ein Haches

rechtes Ufer liaben, demi jenes ist ausgehôhlt, dièses

ist convex gerandet. Es ist aber ganz uiugekehrt.

Das rechte Ufer ist in beiden Kriimraungen das hohere,

das linke das niedcre, und zwar ist der Unterschied

sehr bedeutend. Das linke Ufer ist weithin ganz flacli

und offenbar durcii allraahliche Anspûlungen des Flus-

ses entstanden, das rechte Ufer dagegen durch Ab-

spillungen. Es ist inir schwer verstilndlich , woher es

komme, dass fast Ailes, was ich sage, meinem Kritiker

missliebig oder unverstàndlich gewesen ist. Yielleicht

liegt der Grund darin, dass er vor Kenntnissnahrae

meines Aufsatzes seine Beobachtungen an der Lahn

und oberen Weser zu sehr fiir allgemeingiiltig ange-

noramen bat. So iindct er sogar Anstoss daran, dass

ich sage, zuweilen konne ein umgestiirzterBaumstamin

Veranlassung geben, dass der Rand eines Ufers vor-

springt. Wenn an der Lahn und AVeser viellcicht

kein Baumstamm in den Fluss fallt, so geschieht es

doch an anderen Flussen. Aus dem untern Kur, der

sehr starke Krtimmungen macht, hat Hr. von Meyon-

dorff, um diesen Fluss schifflnir zu machen, eiue

Menge Baumstamme aus dem Wasser gezogen. Auf

der Wolga sah ich zur Zeit dos Hochwassers nicht

wenige Baume schwimmen, welche sararatlich nach

der linken Seite des Flusses abgeleitet waren. Die

meisten derselben wurdcn nocb fortgefluthet, oder auch

auf dem Sande gcwalzt , indem sie um die imraor ab •

brechenden Aeste gerollt wurden; einige lagen aber

schon fest, indem das Wasser sie nicht mehr bewegen

konnte. Um dièse sammelte sich rascli der Sand, was

aber bei der Breite des Stromes auf das andere Ufer

keinen Einfluss hatte. Diesc Biiume, fur welche der

Volksmund einen besouderen Namcn hat, sah ich in

der baumlosen Steppe; sie kamon also niclit einmal

aus der Niihe, sondern weither, die meisten wohl aus

der Karaa.

Verstehe ich recht, so schreibt mir der Verf. dio

Meinung zu, dass oin Fluss in der Mitte uirht stiirker

fliesst, als an den Randern. Ich verstehe wenigstens

die Âussernng pag. 511 nicht anders zu deuten, wo

es heisst: «Allein weder der hohere uoch der geringere

«Zuwachs an Druck wird in dem angegebenen Maasse

«eintreten, weil nachdemfriiher Erôrterten jener Druck-

«zuwachs sich auf nicht zutreffende Unterstel-

«lung stiitzt, dass das Wasser eines geraden Flusses

«in der Mitte nicht schneller fliesse als an den Ufern.»

Dièse Unterstellung ist doch wahrlich ein Geschenk

meines Gegners. Ich habe nur behauptet, dass bei

starkcr Stromung der Stromstricli mehr nach rechts

riickt und iiber die Richtigkeit dieser Behauptung

kann gar nicht gestritten werden. Icli habe einer

Fahrt erwahnt, die ich iiber das Eis der Wolga unter-

nahm kurz vor dem Aufgehen des Flusses, nachdem

er schon viel Wasser aus den oberen Gjegenden aufge-

nomraen hatte. An beiden Randern war Wasser uber

das Eis getreten, aber die unbedeckte Flâclie des

Eises war viel grosser. Ich glaubte zu erkennen, dass

die hochste Wolbung dieser Fliiche dem rechteu Ufer

naher lag als dem linken. Ich will gern zugeben,dass

dièse Beobachtung sehr unsicher war, allein die Aus-

dehnung der beiderseitigen Wasserflachen, die doch

gewiss gleiche Hohe hatten, war sehr auftallend. Auf

der linken Seite war sie reichlich dreimal so breit,

als auf der rechten , sowie sie auch schneller an Tiefe

wuchs. Entwerfen wir hiervon eine Zeichnung, so

wird sie uns wohlanschaulich machen, dass die stiirkste

Striimung nicht in der Mitte gelegen liaben kann. Der

Verf. lilsst micli sogar belianpten, dass bei der Wolga

«selbst wcmi sie nach Osten fliesst, die grosste Ge-

«schwindigkeit sich am rechten Ufer befinden soll.»

(S. 516.) —

Tlntere Wolga vor dem Eisgange.

o. Zustaml des Eises.

Wie Icicht der Vorfasser glaubt, siimratlichc Ver-

hïiltnisse an derWolga errathen zu konnen, mag folgen-

der Umstand zeigen. Ich hatte gesagt, dass das Wolga-

Botte, im unteren Theile des Laufes, wie os bei nie-

drieem Wasscrstande bcsteht, vom Hochufer auf der
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rechten Seite sicli /Aiweilen entfernt, mituiiter bis gcgen

2 Werst, dass aber dann aiicli im eigentliclion Bette das

redite Ufer liolier sei. «Gauz besonders ist dies unzu-

«làssig fiir die Wolga, weil sie in Folge besonderer Ver-

«Iialtnisse am recliten Ufer iioch jctzt eiu Geliange

"maclit, das ilireu alten Ei'osiousgeliangcn, die durch

«ubergrosse Wassermasscii ciitstaadeii sein sollen, an

«Holie niclit nachstelien wird luid mit diesen so-

«gar zusainnienfallen inuss, weil niclit angegeben wird,

«dass weit ab davon iiacli reclits in eincm holieren Ni-

«veau nocli ein solclies Geliange vorhanden sei.»

(522.) Icli liatte ja gesagt, dass die Wolga bis gegen

zwei Werst, wenu sie in ilir Bett zuriicktritt, von die-

sera Hoclirande sicli entfernt. Was aber den Unter-

schied der beiden Eander des Flussljettes anlangt, so

ist der so gei'ing, dass Niemand ihn bemerken wird,

der niclit wie ich, seine Aufmerksamkeit darauf richtet.

Der entfcrntere Hoclirand, der vom Fluss ans wie ein

Berg aussieht, aber luir der Kand einer Fliiclie ist,

ragt dagegeu melirerc Klafter tiber den Wasserspiegel,

obgleicli nicht melir so lioch, als weiter oben bei

Tschernojar oder Simbirsk. Diesen Hochrand balte

ich nun fiir die Wirkung eines sebr starken Abflusses

von Wasser, weil er keine Einbuchten bat und nur

eine selir allmahliche Ablenkung nacli Westen. Auf

allen sebr speziellen Karten, wie z. B. der Schu-

bertsclien, wird dieser Rand besonders und getrennt

vom Wolga -Bette gezeicbnet. Mcin Gegner ist aber

gegen aile Erosionen und Abfliisse von Seen sebr er-

bittert, vielleicht weil er an der Weser und Lalin keine

Beweise davon gefunden bat. Icb liabe einen solcben,

allerdings nur kurzen Durcbriss nicbt sebr lange nacb

derBildnng desselben beobaclitet und denselben ziem-

licli grade, d. h. ohne Wiudungen gesehen. Der Su-

wando-See in Fiunland, der Jahrliunderte lang sein

ûberfiussiges Wasser nach Westen in den Saima-See

ergossen batte, war im ersten Drittel dièses Jalir-

hunderts so angescbwollen, dass sein Wasser das auf-

gescbwemmte Land, das ilin vom Ladoga trennte,

iiberflutliete nnd in Folge dieser Ûberflutliung- den

Damm so einriss, dass der Spiegel des Sees um 30'

sank. Er kann sicli jetzt niclit mebr in den Saima-See

ergiessen, sondern fliesst in den Ladoga ali. Ich bin

an diesem Durcbbruclie gcwesen, wenige Jalire nacli-

dem er erfolgt war, beide Abliiinge waren nocli nicht

begriint undiiire Rander scliienen mirziemlicli gerade.

Wenn nun dieser Abfluss spâter mehr das Aussehen

eines Flusses, vielleicht mit eiiiigen Kriimmungen, er-

halteii sollte, so behalt er docli zwei holie Ufer, die

nicht unmittelbar von ihm gebildet sind, sondern vou

deni Absturz des Sees, der in weicliem Boden gar

keiiien Gruiid zu Kriiiiimungen batt(\

Mancher Einwurf ist mir durcliaus uiifasslicli. Ich

batte gesagt, dass die grossereHohe des rechten Ufers

besonders dariii als Wirkung der Rotation sich erweise,

dass die Swjaga, die nur 20—30 Werst westlich von

der Wolga, aber nacb Norden Miesst, ilir hoheres

Ufer nach Osten bat, wJihreud das der Wolga im

Westen liegt, wie schon Pallas bemerkte, dass man

also das hohere Ufer nicht den vorhcrrschcndcn Winden

zuschreiben koune. Dagegen bemerkt Herr Dunker:

«Das ist allerdings deshalb moglich, weil das holie

«rechte Ufer jedesmal gegen den Wind geschiitzt ist,

«unter dem es liegt.» (S. 522.) Das verstehe, wcr es

kann! — Die Astrachaner meinen dagegen, dass das-

jenigeUfer, gegen welches der Wind stosst und Wellen

treibt, durch dièse untergraben werde und steiler er-

scheinc.

Wir wollen Herrn Dunker aber nicht mehr ira

Einzelnen folgen, dagegen nur die sebr oft wieder-

bolte Behauptung auffassen, dass die Rotation der

Erde nicht den Grund zur Verschiedenheit der Ufer-

bildung gegeben haben koiine. Warum demi nicht?

Es ist doch anerkannt. dass eine Stromung der Luft,

die nacli dem Pôle gerichtet ist, auf der nordlichen

Halbkugel sich nach redits ablcnkt. Dasselbe wissen

wir doch auch von den Meeresstromungen. Sie kriim-

men sich gewôhnlicb nach redits auf der nordlichen

Halbkugel und nacb links auf der siidliclien. Dièse

beiden Stromungen haben keine festen Ufer zu iiber-

winden, ihre Abbiegung ist dalier sebr stark. Solche

Ufer finden sich freilich am Flussbette. Das Wasser,

wenn es fliesst, muss auch die frùhere Rotationsge-

schwindigkeit mitbringen , bis deren Wirksamkeit

ganz aufgehoben ist. Bis dahin aber muss das fliessende

Wasser an das eine Ufer drilngen. Die Wasserstrahlen,

die in der Mitte des Elusses zu dem Àquator fliessen,

werden freilich nicht unmittelbar auf das rechte Ufer

stossen, weil hier anderes Wasser vorliegt, aber sie

werden gegen dièses andere Wasser driicken und der

Druck wird sich bis zum Ufer fortsetzen u. s. w. Ich

finde gar nicht, dass Herr Dunker den Grund angibt,
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der an der Wolga, deni Bnjcpr, dem Don das redite

Ufer hocli gemaclit bat. Er will mir die Erdrotation

niclit gelten lassen. Es ist zu bedauei-n, dass derselbc

uicbt seine Beobaclitungen an derLalm und derWeser

selbstandig raitgetlieilt liât, olnie sich gegen denEinfluss

der Rotation auf grosse Fliisse zu creifern. Die kleineu

Fliissc konnen sicb allerdiiigs dem Eintlusse des all-

gemeinen Gesetzcs aucb nicbt entziehen, allein es

wirkt nacb meincn Erfalirungen so scliwacli auf sie,

dass durch ganz kleine Umstande dièse Wirkung ver-

deckt und iilierwundeu wird. -— Icb will niclit unter-

lasscn, hier iiocli auf eiiien Einwurf zuriickzukomraen,

der mir schon ofter gemaclit ist. So sagte mir ein

befreundeter Pliysiker, dass die Verilnderung der

Breite auf geringe Entfernungeii so scliwacli wirke,

dass dadurcli kciii Sandkorn in Bewegung gesetzt wer-

den kônue. Das gab icli iliiii sogleicli zu, bcmerkte

aber, dass icb aucb gar nicbt bebauptet habe, dass

irgend ein Sandkorn in Folge der Rotation umber-

fliege; icb bcbaupte iiur, setzte icb liinzu, dass weiin

ans irgend einem Grunde Wasser oder gelegentlicb

aucb Sand in Bewegung komme , etwa durch Ncigung

des Bodens, der bewegte Korper durcb die Rotation,

wenn aucb wenig. in seiner Bewegung abgelenkt

werde, wic aucb ein segelndcs Scliiff durch seitliche

Stnimuiig notbwendig auf die Seite bewegt werde.

Das gab er luir von seiner Seite gleich zu. Das uner-

bittlicbe Gesetz von der Diagonale der Kivïfte wird

hier nur insofern moditicirt, dass die Diagonale nicbt

eine geradeLinic sein kanii, soiideni durcb deii eifab-

renen "Widerstand immer in eiuen Bogen vcrwandclt

wird.

Dass die Abnabme ndw Zunahme der lîotationsge-

scbwindigkeit durcb die durchlaufenen Parallelkreise

geraessen werden kanii, leucJitet ein. Dièse verbalten

sicb aber wie ihre Radien, d. h. wic die Cosinus der

Breite, nacb der Art, wie wir die geograpbische

Breite ziihlen, voin Àquator nachden Polen bin. In

den bôberen Breiten nelimen die Cosinus scbneller

ab, als in denniederen, dort ist also die Ablenkung der

Fliisse obiie Zweifel grosser. Die Differenz der (îosinus

wiirde also die Ablenkung geriau angeben, wenn dièse

nicbt durch den Widerstand des Wasscrs zur Seite

immer wieder bezwungen wiirde. Dadurch aber ent-

stelit jener Druck, dem ich das Angreifen des recbten

Ufers zuschreibe. Ein Mass dafiir aufzustellcn habe

icb niclit versucbt, weil icb fiir die Compressibilitat

desWassers keinMass anzugelieii weiss. Esscbeintmir

wiinscbenswertb , dass einmal ein Ilydrauliker dièse

Maasse an grossen Fliissen aufzutinden sicb bestrebe.

Nachti'aglich zu meinein friibei'en Aufsatz mochte

icb nacb meineu Erinnerungen nocli bemerken: Je

liingcr ein Fluss im geraden Lauf bcharrt, desto deut-

licber tiitt der Einfluss der Erdrotation liervor. Auf

den Flusslauf in einera einzelnen Abschnitte wirken

iilterbaupt niclit nur dessen Eigentluimlichkeitcn, son-

dern der kurz vorbergehcnde Lauf setzt seine Wir-

kung fort.

In den hobei'en Breiten werden aucli Flussufer, die

geiiau im l'arallelkreise verlaufen , wabrscbeinlicb

einen Druck auf ilire Ufer ausiiben; icb habe der-

gleichen nicbt gesehcn und deswegeu nicbt davon ge-

sprochen. Um sicb davou zii iiberzeugen, sehe man
sich eiuen kiinstlicben Glol)iis an und deiike sich, eiiie

Kanonenkugel werde unter GO^Br. gerade nachOsten

abgeschossen. Gesetzt, man konne dièse Kugel mit

solcber Kraft abschiessen, dass sie erst spât nacb

vielen Meilen niederficle oder gar ohiie niedci'zufallen

die Erdkugcl umkreiste. Sie kann unmiiglicb in der

Ebenc des Parallelkreises blcilien, weil sie docli in

ilirem Fluge immer von der Erde angezogen wiirde,

und dièse Anziehung nacb dem Mittelpunkte der Erde.

am stiirksten sein wird. Wenn sie wirklich zuin Um-
kreiseu gebracht wiirde, so miisste sie notbwendig, wie

es mir scbeint, die Erdkugcl in der Ebene eines

griissten Kreises umkreisen, weil der Mittelpunkt der

Erde aucb der IMittelpunlct ibrer Bewegung wiire.

Sollte iiun fiir ein Wasser, das nacb dem Parallel-

kreise sicb bewegt, die Schwere auf die Anziehung des

Mittelpunktes der Erde sich reduciren lassen, woriiber

zu bcstimmen icli Mathematikcrn iiberlasse, so miisste

dass Wasser, nacb Osten fliessend, gegen das recbte

Ufer drângen; ans denselben Griinden aber, wenn es

nacb Westen fliesst, auf das linke Ufer. In Ixîiden

Fallen aber wiirde dièse Wirkung oline Veriiiiderung

der Rotationsgescbwindigkeit ausgefiibrt.

Paru le 12 avril 1876.
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Von A. Schiefner. (Lu le 17

1. Mabaushadha iind Vi(;àkhà.

Im XIII. Capitel des DScUigluu wird, luichdem der

Buddlia Çàkjamuni deii Sieg iiber die seclis Tîrthja's

davongetrageii luit, von ihm erzâhlt, wic ci- in einem

friihern Leben als Sohn des Kônigs Maliàrakuni sechs

feindliclie Vasallenkonige besiegt habe. Diesë sechs

Vasallenkônige felilen jedoch in der Recension der

Kuça-Legende, welche im zweiten Bande des Kandjur

Blatt 188— 192 vorliegt und von mir im Vorwort zu

den Awarischen Textcn (Mémoires de l'Acad. dos se.

T. XIX Jï 6 1873) S. XLVI -L deutscli wiedergegeben

worden ist; in der von Prof. Minayef ira Journal des

Minist. der Volksaufklàrung 187G B. CLXXXIII S.

371— 378 mitgetlieilten Pâli-Recension kommen da-

gegen S. 377 sieben feindliclie Konige vor. Im Kandjur

wird der Kampf mit den Tîrthja's im eilfteu Bande

von Blatt 40— 53 erziihlt, in Bezug auf ihre friihere

Existenz aber findon wir eine von Blatt 53— 87 rei-

chendc Erzàhlung, welche durch ihre verschieden-

artigeu Bestaudtheile die Aufmerksamkeit derer, wel-

che dem Studium der Marchenverbreitungsgeschichte

obliegcn, auf das Hochste in Ansprncli nehmen diirftc.

Es wird uns nicht allein ein ûberaus kluger Minister,

sondern seine noch kliigere Frau und ein verschlage-

ner Papagei vorgefiihrt. Wir fiuden demnach so man-

ches beisammen, worauf Benfey in seinem Aufsatz:

Die kluge Dirne im «Auslaud» (Jahrg. 1849 Jî 20

bis 22. 24. 25 S. 457 iï.), sowie auch in seiner Ein-

leitung zur Pantscliatantra-Ûbersetzung § 39 S. 121

folgg. hingewiesen hat. Es scheint sich auch bei die-

ser Erzilhlung lierauszustellen, dass die Sechszahl der

Minister erst deshalb in dieselbe liineiugetragen ist,

um eine den sechs Tîrthja's entsprechende Gruppe vor-

zufûhren. Anderer Seits ist Viçâkhâ, welche dem klu-

gen Minister als noch kliigere Frau zur Seite steht,

als Zeitgenossin Çâkjamuni's (s. namentlicli Hardy,

Manual of Budhism S. 220 folg.) bekannt und die

Tome XXI.

sic bctreft'enden Klugheitsproben von Benfey im Aus-

land S. 487 folg. mitgetheilt. Wenn wir nun noch den

alten Videha-Konig Dshanaka (vergl. Lassen, Indi-

sche Alterthumskunde B. I Anhang S. XIII folg.) in

die Erzàhlung aufgenommen selien, so werden wir um
so mehr in der Vermuthung l)estàrkt, dass wir es hier

mit einem Wcrke spàter&r Zeit zu thun haben, wo

man es mit der Benennung der in den einzelnen Er-

zahlungen vorkommenden Personen nicht gar zu genau

genommen zu haben scheint.

In langstvergangener Zeit wurde im Videha-Lande

Dshanaka Kônig; als er sich eine schône Gattin ge-

nommen hatte, gebar dièse ihm einen Sohn, dem man,

weil es im Lande Speise und Trank in Fiille gab , den

NamenAnnapânabeilegtc.Alsei-herangewachsen,erwies

er sich als stark, eatschieden und jàhzornig. Durch

den Sohn iibermiithig geworden, war die Kouigin dem
Konige nicht mehr willfahrig. Der Kônig war daruber

betriibt und auf don Rath seiner Minister beschliesst

er eine andere Gattin zu wâhlen. Die Minister machen

ilin auf die Tochter des Aparàntaka-Kônigs aufmerk-

sam. Obwohl er mit diesem nicht in Freundschaft war,

ermuthigten ihn die Minister und iibernahmen es, die

Sache in Ordnung zu bringen. [^s] Der Aparântaka-

Kônig giebt seine Tochter unter der Bediuguug, dass,

falls ihr ein Sohn geboren wiirde, dieser als Nachfolger

eingesetzt werde. Als sie den Kônig durch ihre Heiter-

keit sehr erfreute und er ihr Gewalnung der Wiinsche

zusagte, verlangte sie ebenfalls, dass ihr zu orwarten-

der Sohn die Nachfolge haben sollte. Dem Kônig ging

es wie ein Stich ins Herz und er war in grosser Uu-

ruhe dartiber, wie er Annapâna, diesen tapferu, schouen

und aus ebenbiirtiger Ehe entsprossencn Sohn, iiber-

gehen sollte. Als die Minister seine Unruhe wahr-

nahmen und er ihnen denGrund derselben mitgetheilt

hatte ,
[55*]bemerkten dièse , dass ohnehin derAparântaka-

Kônig seine Tochter nur unter dieser Bedingung ihm zur

Gattin gegeben habe. Da es aber noch ungewiss sei, ob

28
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sie einen Sohn oder eine Tochter gebâren werde, solle

erilirdieZiisago geben. Es wird oiu Soliii gebovcii, dem

man, weilmanvor seiner Gebiirt sclion Verlangen nach

der Herrscliaft gehabt hntto, dcn Namen Râdshjâ-

bhinanda gab. Als er licraugewaclispu war, setzte ihu

dei- Vater dennocli iiiclit als Naclifolgcr eiii. Da

sandte der Grossvatcr des Jiinglings an Kouig Dsha-

iiaka eiue Botschaft uiid drohte mit Heeresmaclit zu

erscheineii. Die Minister rietlien Râdshjâbhinanda als

Naclifolger einzusetzen l^^l Aiiuapiuia aber zu todteii.

Solclie Ziirautliung weist Dsiiauaka zurûck; wohl kàmeii

Vatermorder vor, unerliort aber sei es, dass ein Vater

seinen Sohn tôdte. Auch aiif die Verstiimraelung gelit

er nieiit ein, da diesc deiuTode gleiclikomme; ebenso-

wenig aiif seine Verbannung; setzt jodoeli den jiingeren

Solin in die Redite des Naclifolgcrs ein. Als Auna-

pânii dies geliort liatte, begab ci' sicli zu seiner

, Mutter, der er die unangenehme Botschaft brachte

und ihr erkliirte. dass ei- nach Pantshâla ziehcn wolle.

Er zieht daliin. Erraiideten Leibes legt er sich im

Schatten eines Baumes zur Ruhe. Dort finden ihn die

Leute des Konigs, staunen ob seiner Schônheit und

bringen ihn zuiii Kunig, dem er seiuGeschick ei'zahlt.

Der Kouig l-^^J gab ihm seine Tochter und verlieh ilim

Liinder. Der aus dieser Elie geborene Sohn heisst

BahvannapAna. Als Annajjâna in Krankheit verfiel

und (lerselben erlag, gab der Konig seine Tochter

sauniit dem Solwie dem Pui'ohita, mit dem sie iuFreu-

deu lebte. Eines Tags krilhtc in der Niilie des Hanses

ein Halm. Ein dort anwesender zeichcukundiger Brah-

mane hortc iliii krahen und sagte : «Derjenige, der

das Fleisch dièses Hahues isst, wird Ivonig werden»').

DerPurohitahorte diesc "Worte, fragte denBrahmauen

nochmals, fing den Hahn, schlachtete ihn und sagte zu

seiner Frau: «Koclie diescn Hahn sofort! icii werde

ilm essen, wenn icli aus dem Palast des Konigs zuriick-

komme». Er begal) sich in den Palast; unterdesseu

kam aber der Knabe Bahvannapâna hungrig aus der

Schule und sah die Mutter nicht: dadacliteer: «Was

1) Gaal , Milrchen der Magyarcii Wicn 1822. S. 196. «Der Vogel

Goldschweif», iiameiitlich S. 213. Huliii, Griecli. u. albaiiesisclic

Miirclieii. Leipzig. 1S64. Tlieil I, S. 227. «Das goldeue lluliii.»

Hal tricli, Deutsche Volksmarcheu aus dem Saclisenlaude in Sieben-

bûrgen. Berlin 1-56, X: 25. .V 6. «Der seltsamc Vogel.)! Milclo-

sich. tjber die Mundarten nnd die Wandornngen der Zigeuner

Europa's. IV. Milrclien und Lieder der Zigeuuer der Biikowina.

Denksdiriften der phil. Iiist. Classe. Bd XXIII, S. 297, Nr. VI. «Die

Diamuuteu légende Henue.»

ist fiir uns gekocht, was iur eine Speise?» und da er

in Abwesenheit der Mutter nachschaute, erblickte er in

eiuem Topf den Hahn mit dem Kopfe nach oben gekehrt.

Da schnitt er. diesenKopf ab und verzehrte ihn.

Darauf kam die Mutter und fragte: «Wer bat hier den

Kopf verzehrtV» Der Knabe sagte, dass er ihn gegcssen

habe. Die Mutter gab ihm zu essen und schickte

ihn in die Schule. Darauf kam auch der Purohita und

verlangte zu essen. Als er sah, dass der Hais des

FTaliiies verschwunden war, fragte er, wo er gcblieben

soi. Die Frau antwortete : «Der Knabe liât ihn gegessen.»

Er verzehrte darauf deu Rest des Hahnes , allein es

entstand in iiim der Zweifel, ob nur der derjenige

Konig werden wiirde, der den ganzen Hahn oder auch

derjenige. der einen nicht vollgliedrigenverzehrt habe.

Um diesen Zweifel zu heben, rief er jenen zeichen-

deutenden Brahmanen zum zMciten Maie herbei. Der

Brahmane erklarte, es werde derjenige Konig werden,

der den Kojif verzehrt habe, aber auch derjenige,

der denjenigen, der den Kopf verzehrt batte, todten

und dessen Kopf essen wiirde. Da beschloss dei'

Purohita den Knaben zu todten; da er aber sah, dass

er dies nicht thun konne. ohne dass es die Muttter

merkte , w(jllte er zuvor ihre Ansicht hôren. Mit

vielfachen frcundlichen Worten ihr schmeichelnd

sprach er: [^^] «0 Gute, ist es besser, dass dein Mann

Konig werde oder dein Sohn'?« Die vcrwickelte Lage

scliarf durc]ibli(:kend, dachtesie, dass, falls sie sagte, es

sei besser, dass der Sohn Konig werde, sie mit dem

Manne in Zwiespalt gerathen werde und sagte seiner

Ansiclit beitlicbtend, es sei besser, dass der Mann

Kihiig werde. Da sie ab(>r sehr klug und einsichtsvoll

war, merkte sie, dass er des Hahnenkopfes halber dcn

SoJni tiidten wolle, und beschloss diesen auf jeden

Fall zu retten. Sie hiess den Sohn, da er durch Ver-

zehren des Hahnenkopfs schlecht getlian habe, eiligst

aus dem Lande gehcn und in das Land seines

Grossvaters, wo er Verwandte habe, sich begeben. Der

Sohn begab sich nach Videha, wo er durch Hunger

und Durst gequjilt in einem Lusthain unter einem

Baume sicli schlafen legte. Zu dei' Zeit war Râdshjâ-

bhinanda in eine Krankheit verfallen. von der er trotz

aller Bemiihungen der Ârzte nicht gelieilt werden

konnte, sondern derselben erlag, wodurch das Konigs-

geschleclit erlosch. Nun war es im Konigsstatut, dass

bevor nicht ein auderer Konig gewâhlt war, der Leich-
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nam des Kônigs nicht bestattet werden durfte. Es be-

gaben sich demnacli die Minister, die anderen Be-

amten des Kônigs, die Brahmanen uud Zeicliendeiiter

auf den Weg, imi eiii durch die Maclit des Tugend-

verdienstes aiisgezeichnetes Weseii zu suchen. Da
fanden sie aiisserhalb der Stadt unter einem Baume
den iiberaus sclionen Jiingling mit lowenartiger Brust

unter deni Schatten eines Baumes, der seinen Kôrper

nicht verliess; i'"^*] als die seclis Minister ilm erblickt

hatten, sprachen sie voll Verwunderung: «Wir liaben

keinen andern geselien, der au Maclit des Tugendver-

dienstes diesem gleiciikàme; da dieser iiberaus scliôn

und mitMerkmaleu verseheu ist, woUen wir ihn in die

Herrschafteinsetzen.uMitdiesenWorteneinverstanden,

weckten sie ihn. Er erwachte und fragte : « Weslialb soll

icliaufstelieu?» Sie antworteten : «Umals Konig einge-

setzt zu werden.» Er entgegiiete : «Weckt man auf dièse

Weise einen schlafenden Konig?» Die Minister sagten:

«Wie soll man ihn demi wecken?» Der Jiingling ent-

gegnete:«Mit Gesang, mit Cymbeln und mit klingen-

dem Spiel soll man ilni wecken.» Als sie dies horteu,

meintcn sie, ersei fiirwahr niclit ausnied(n'em,sondern

aus holiem Geschlecht hervorgegangen , und fragten

ihn: «Wer bist Du? Wessen Sohn bist Du?» Da rich-

tetc sich der Jiingling einom Luwcn glcicli empor und

sagte: «Des Videha-Kiinigs Dsiianaka Sohn war Anna-

pâna, Annapâna's Sohn Bahvannapâna bin ich.» Da
liichelten die sechs Minister und sprachen : «Wir ha-

ben gerade unscru eigenen Pi'inzen gefunden.» Von
jener Stelle geleiteten sie ihn inmitten eincr grossen

Menschenmenge mit Gesang, Cymbeln und klingendcm

Spicl und Segensspriichen In die Stadt, wo sie ihn

zuni Konig weihten. Weil durch ihn das erloschene

KOnigsgeschleclit wieder hergestellt wurdo, gab man

auch ilim den Naraen Dsiianaka und sein bisheriger

Name Bahvannapâna kam ausser Gebrauch. Nach-

dem sie ihn so in die Herrschaft eingesetzt hatten,

ihn aber fiir einfilltig hielten , missachteten sie ihn

dermassen, dass er gar keine Maclit batte.

Da zog der Kiinig Bahvanna]iâna einstmal aus, um
sein Reich in Augenschein zu nehmcn. Als er fragte,

wom die Dorfcr, die Stadte und die Gebirgsorte ge-

hijrten, und man ilim iiberall sagte, l/^'^ldass sie den sechs

Ministern gehorten, merkte er, dass er nur iiber Nah-

rung und Kleidung zu gebieten habe, sonst aber

machtlos sei. Als er sich nun in das Gedanktmmeer

versenkte, um nachzusinneu, was er thun soUe, trôstete

ihn eine Gottheit. Er solle nicht traurig sein; in

seinem eigenen Lande im Gebirgsdorfe Pîirnakatshtshha

werde dem Vorstelier l'ûrna ein SohnNamens Mahau-

shadlia geboren werden; diesen solle er zum Minister

machen, dieser werde das Reich gewinnen und es

ihm wieder zuwenden uud ihra zum Heil und Frommen

gereichen. Der Kiinig sandte Manner aus, um diesen

Pi'irna aufzusuchen und zu erfalu'cn, ob seine Frau

einen Sohn habe oder nicht. Die Màiiner kehrten mit

dem Bescheid zuriick, dass dieser Dorfvorsteher rich-

tig existire und seine Frau schwanger sei. Da schrieb

ihm der Konig, liess ihn kommen, verlieh ihm das Ge-

birgsdorf und hiess ihn den noch im Mutterleibe befind-

lichen Knaben fortan sorgfàltig hiiten, auf dass er mit

keinem Gliede zu Schaden kiime. Als der Knabe

zur Welt kam und man seine Geburt festlich beging,

gab man ihm auf den Wunsch der Mutter den Namen

Mahaushadha (grosses Heilmittel), weil sie, welche so

lange an Krankheit gelitten und keine Hiilfe batte

findcn kiinnen, seit dem Eintritt des Knaben von dem-

selben befreit worden sei.

Als der Knabe auf der SchulterPS*] desVaters sitzend

von der Mitte der Strasse des Badens halber zu einem

Teiche getragen wurdo, sah der Vater auf der Erde

ein Stiickchen Fisch liegeu und da er es fiir einen

Edelstein hielt, versuchte er es mit der Fusszehe auf-

zuheben. Da sprach Mahaushadha: «Vaterchen Piirna,

du glaubst, ein Edelstein sei gefallen; mit ofifenem

Auge das Fischstiick betrachtend, meinst du, es sei

ein Edelstein. Viiterclieu Pûriia, priife, es ist keiu Edel-

stein. nur ein rothes Fischstuck, von dem Fusse zu-

sammengequetscht ; Vaiçravana pflegt nicht so faluias-

sig zu sein.» Als sie darauf zum Teiche gekommen waren

und Pùrna und Mahaushadha die Kleider am Ufer des

Teichs abgelegt hatten und des Badens halber ins

Wasser stiegen , wollte der Vater einen auf einem

Lotus sitzendcu Krauich packen , als er aber niiher

trat, flog dieser davou. Da sagte Mahaushadha: «Von

dem Lotus fiog der Kranich fort, der Krauich ilôg da-

vou, der Lotus blieb zuriick, scliau einmal, Vaterchen,

zu, wie vom Lotus fort der Kranich tiiegt.» Ein an-

deres Mal ging der Vater wiederum mit dem Sohn

auf der Schulter zu dem Gangà-Fluss, um zu baden.

Als sie die Kleider am Ufer gelasseu hatten und ins

Wasser gestiegen waren, saheu sie auf dem Fiasse ein

28*
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Metallbecken schwimmen und auf deraselben eine

Gans sitzén. Da sagte Mahausliadha: Der Gangâ-Fluss

trâgt das Metallbecken. auf dem Metallbecken sitzt

eine Gans; schau, o Vaterclien, das sammt dor Gans

von dem Gangâ-Flusse einliergetragene Metallbecken.»

Als darauf zu einer anderen Zeit wegen des Badens

Mahausliadha ani Ufer sicli befand, sali er, wie von

der Strômung des Ganga-Flusses ein Topf einherge-

tragen wurde, auf dem sich ein Wasserhuhn befand.

Da sagte er: «Der Gangâ-Fluss trâgt den Topf einher,

auf dem Tojjfe sitzt ein 'Wasserhuhn, sieh einmal, o

Vaterclien, den Topf sammt dem Wasserhuhn und der

Gangâ. «Wiederum [^''^ ein anderes Mal sali er von der

Strômung des Gangà-Flusses einen Schafbock einher-

tragen und auf demselben einen Reiher stehen und

sprach: «Der Gangâ-Fluss tragt einen Schafbock ein-

her, ebenso den auf demselben steheiiden Reiher, sieh,

Vâtercheu, den Schafbock sammt dem Reiher von

dem Gangâ-Fluss einhertragen.»

Darauf geschah es, dass, als Maliaushadha jnit den

Kindern spielte, dièse ihn an einem Tage zuin Konige

wàhlten-); er ernannte einige Knaben zu Ministern

und spielte mit ihnen fort. Da kam ein altei- Brah-

mane mit seinem jungen Weibe des Weges einherge-

gangen, uni in ein anderes Land zu ziehen; musste

aber auf einen Abtritt gehen. Indessen trat ein Sclielm

voU Geliist auf das Weib zu und sprach: «0 Gute, wo-

hin ist dein Vater gegangen?» Das Weib fragte: «Wer?»

Der Schelm antwortete: «Es scheint dein Grossvater

zu sein.» Sie si)rac]i:*«Was soll das heissen?» Da sagte

der Schelm: «Es scheint dein Urgrossvater zu sein.»

Das Weib antwortete : «Es ist weder mein Vater, noch

mein Grossvater oder Urgrossvater , sondern mein

Mann.» Darauf spracli der Sclielin ein wcnig laciiend:

«0 Thorin, schâmst du dicli nicht, in Gegenwart deiner

Freundin oder einer andern sittsamen Person zu sagen,

dass dies dein Mann sei? Hast du auf dieser heirlichen

Erde nicht Mânner von gottlicher Schonlieit geselien?»

— «Solche Mânner sind nicht melir vorhanden.» —
«Nimm mich zum Manne und woUen wir zusainmen-

gehen. SoUte deinetwegen dei' alte Brahmane Streit

erheben, so sage du der grossen Menschenmenge: Dies

ist mein Mann»; nachdem er dies gcsagt batte, ging sie

mit dem Schelm ziisammeu davon. Nadidein der Braii-

mane seine Nothdurft verrichtet und sich abgcwaschen

hattc [60*1, stand er auf und sah sein Weib nicht.

Er bestieg eine Anholie und sah, wie sein Weib mit

einem andern Manne davonging. Da lief er ihr nach

und packte sie an einer Hand, der Schelm aber an der

andern. Der Brahmane sprach: «Weshalb entfuhrst du

meine Frau?» Der Schelm entgegnete: «Sie ist meine

Frau, quâle dich nicht ab.» Da nun der Brahmane

darauf bestand, dass es seine Frau sei, kamen beide

auf dem Wege in Streit und zerrten die Frau hin und

lier. Da jedoch der Schelm jiinger und kriiftiger war

als der Brahmane, so entriss er sie ilim. Der Brahmane

besiegt, rief in der Einsamkeit nach Hiilfe. Zu der Zeit

spielte Maliaushadha mit den Kindern iin Walde und

sie horten den Hûlferuf. Da sprachen die Kinder zu

Mahaushadha: «Da du Konig heissen willst und jener

Brahmane um Hiilfe ruft, weshalb rettest du ihn nicht

aus der Gefalir?» Da befalil er den Kindern, die Leute

hei-beizuholen, und fragte, was demi geschehen wâre.

Der Brahmane sagte, dass jener ihm, dem schwâchern,

mit (îewalt die Frau entrissen liabe, der Schelm aber

beliauptete, er luge; es sei seine Frau; das Weib selber

sagte, dass der Schelm ihr Mann sei. Mahaushadha,

welcher einsali, dass der Brahmane nicht oliue Grund

in Aufregung geratlien war, l)eschloss eine Probe an-

zustellen. «Heda, Mann, vonwo bist du mm mit dem

Weibe gekommen?» Der Schelm entgegnete: «Aus

dem Hause des Schwiegervaters!» — «Was habt ihr

dort gegessen oder getrunken?» ^) — Er antwortete:

«Fleisch , Kuclien , Sauerampfer und Wein haben wir

genossen.» IMahaushadha sagte: «Verhâlt es sich also,

so ei'brich; wir wollen selien , ob es wahr ist oder

nicht.» Der Schelm stechtet^'^hlen Finger in den Mund
und als er erbrochen batte, kamen nicht solclie Speisen

zum Vorschcin. Darauf fragte Mahaushadha den

Brahmanen, woher er gekommen sei. Der Brahmane

antwortete: «Aus dem Hause des Schwiegervaters.»

—

«Was habt ilir dort gegessen?» — «Gesâuerfe Milch,

Brei und Rettig.» Als er iiim cbenfalls das Genossene

zu erbrechen befahl, ergab es sich, dass er dièse Spei-

sen ausbrach. Da nun Mahaushadha crsah, dass der

Schelm die P'rau d(>s Brahmanen bethtiit und entfiihrt

hatte, befahl er, ihn mit Stock- und Faustschlâgen

iin den Hais in eine manneshohe

2) Mail verfçl.Ai-dsclii-Bordsclii-('lu1ii in ,1 illg's mougoLMiirclieii-

Sammlung, Innsbruck. 18(j8, S. 197 fg.

zu ziiclitigen. iim bis

3) Vgl. Çnkasaptati.

Galanos. S. 10.

•). .Naclit, in dor griecli. (Ilicrsel/ung vou
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Grube zu stecken und mit Pfauengalle an die Stirn zu

schreiben: «Wer also eiii Weib stiehlt. den bestraft

Maliaiisliadha also; wer gleidi dem Weiberdiebe ein

Kind gcstohlen, ein Rind gestoliien, eine Decke ge-

stohlen, Garn gestohlcn u. s. w. , solclierlei Diebe an

500 soll man greifen, mit Stock- und Faustschlâgen

ziichtigen, bis an den Hais in eine Giube stecken und

mit Pfauengalle ilire NanuMi auf die Stirn schreiben,

andeutend, dass auch andere, welche eineii Diebstabl

veriiben, Mahaushadha also bestrafe.»

Als nun die seclis Minister das Land aussogen und

der Konig dies sah , entstand in ibm der Gedanke,

nachzuschauen , welcher Art Mahaushadha sci. Er

sagte den Ministern, dass er auf die Jagd gehe und

zog mit einem grossen Gefolge in die Gebirgsdorfer.

Als die 500 in die Grube gesteckten Schelme den

Kônig crblickten, riefen die meisten: Konig! Als

der Konig diesen Ruf liorte und niemand sehend nacli

alleu Seiten blickte und dieser Ruf wiederum ertonte,

und es ein Schelm sah, wiederbolte er ihn. Als der

Kônig ihn erblickte. las er an seiner Stirn das mit

Pfauengalle Geschriebene : «Wer einWeib gestohlen[6i*],

ein Kind gestoliien, ein Rind gestohlen, eine Decke

gcstohlen u. s. w., den bestraft Mahaushadha auf solche

Weise.» Als Mahaushadha und die andern Kinder hor-

ten, dass der Konig gekommen sei, liefen sie aile her-

bei. Als der Konig dièse Dinge sah, freute er sich in

seinem Herzen und daclite, dass, obwohl Mahaushadha

Kind sei, er in Riicksicht auf solche Thaten nicht Un-

recht gehabt liiltte. Er liess jedoch die Schelme her-

ausziehen und liess sie frei. Als Pùrna horte, dass der

Kônig nach Piirnakatshtshlia gekommen sei
,
ging er

mit einem Krug voU Wasser, mit Baldachin, Fahnen

und Standarten demKônige entgegen. Der Kônig sagte

ihm: «Fiirchte dich nicht, Piu-na, hole deinen Sohu,

damit ich ihn sehe.» Pûrna entgegnete : «0 Kônig , da

der Knabe noch sehr klein ist, werde ich ihn nicht vor

das Angesicht des Kônigs bringen.» Der Kônig befahl

dem Vater ihn dennoch herbeizuholen. Da sah der

Konig den ûberaus schônen und mnthigen Knaben,

aber da er noch ein Kind und nicht zur Manneskraft

gelangt war, liess er ihn zum Vater zuriick gehen.

Nach ciniger Zeit wollte der Kônig Dshanaka prii-

fen, was fiir einen Verstand Mahausiiadha liabe und

sandte zum Vorsteher des Gebirgsdorfes Pûrnakatsh-

tshha, Pîirna, einen Boten mit dem Befehl, einen hun-

dert Ellen langen Strick, der aus Sand gemacht sei,

zu schicken. Als der Bote dorthin gelangt war und den

Befehl ausgerichtet batte, ersclirak Pûrna sehr. Er habe

von Geburt an von einem solchen weder gehôrt, noch

ihn gesehen und werde deslialb einer Zurechtweisung

gewârtig sein. Da er so niedergeschlagen war, fragte

ihn Maliausbadha , weshalb er so missverguiigt sei.

Der Vater entgegnete, er wisse nicht, ob der Kônig

ihn nicht auf solch eine unerhôrte Weisc strafen woUe.

Mahaushadha bat ihn , den Boten kommen zu lassen,

er wolle dem Kônige Dshanaka Antwort geben. Er

sprach V'^] zum Boten: «Melde dem Kônige, ohne es zu

vergessen, meine Bitte. Da in unsercr Gegend die

Leute stumpfsinnig , wenig einsichtsvoll und dumm
sind , so geruhe der Kônig eine Elle eines solchen

Strickes als Muster zu senden , nach welcbem wir

bundert, ja tausend Ellen spinnen und einsenden wer-

den.» Als der Bote dies dem Kônig gemeldet, fragte

der Kônig, ob Pûrna oder der Sohu dièse Antwort ge-

geben habe, worauf der Bote sagte, dass es Mahau-

shadha gewesen sei. Der Kônig gerietli in Staunen

und sah, dass die Weisung der Gottheit in Erfûllung

gehe und INIabausbadha seine Herrschaft wiederher-

stellen werde. Als der Kônig ein zweites Mal den

Mahaushadha auf die Probe stellen wollte, schickte

er zu Pûrna und beflihl iiim, Reis zu schicken, der

nicht mit der Môrserkeule gestampft, aber dennoch

nicht ungestampft, der nicht im Hause und auch nicht

ausserhalb des Hanses, nicht mit Feuer, aber auch

nicht ohne Feuer gekocbt wiire, nicht auf dem Wege,

aber auch nicht ausserhalb des Weges, ohne von Son-

nenlicbt beschienen zu werden, aber auch nicht im

Schatten, nicht mit einem Weibe, aber auch nicht mit

einem Manne, nicht reitend, aber auch nicht zu Fuss.

Der Bote gelangte nach Pûrnakatshtshha, liess Pîirna

rufen und nachdem er mit ihm vcrscliiedene heitere

Gespracbe gefiihrt batte, meldete er ihm den Befehl

des Kônigs, Pûrna aber gerieth in die grôsste Verstim-

mung; als Mahaushadha denGruud seines Missmuths er-

fahren batte, beruhigte er ihn i^'^"\ erselbst werde ailes

zu Stande bringen. Er dôrrte den Reis in der Sonne,

rief eine Anzahl Weiber, liess einen Mann jeder eine

Handvoll geben, damit sie denselben, ohne ihn zu zer-

brechen, mit den Niigeln enthulseten und jedes Kôrn-

chen aussuchten. Als die Weiber dies gethan hatten,

schiittete ei- die Kôrner in einen Topf und kochte sie
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auf fier Thurschwelle. Da er oline Feuer, aber auch

iiicht ohne Feuer iliii kocheu sollte, koclite er ihn auf

tliese Weise iiber dera Feuer mit (1er Sonne. Um ihn

niclit auf dem Wege, aber auch nicht ausserlialb des

Weges hinzuschaflien, befahl ei- dem Manne mit einem

Fuss auf dem Wege zu gehen, mit dem andern neben

dem Wege. Da er ihn nicht in der Sonne, aber auch

nicht im Schatten bringen lassen sollte, befahl er dem

Manne, den ïopf an die Spitze eines Stockes zu bin-

den und ipit einem diinuen Gewande zu bedecken. Da

er nicht reit(Mid, ;iber auch nicht. zu Fuss ihn bringen

sollte, befald er dem Manne, einen Fuss mit einem

Schuh zu bekleiden, den andern unbeschuht zu lassen.

Damit es kein Mann, aber auch kcin Weib sei, schickte

er einen Zwitter. Als dieser vor den Konig gekommeu

war und, vom Kunig Dshanaka befragt, ailes ausfiihr-

lich erziihlte, freute sich der Konig und fragte, ob ihn

Pûrna oder Mahaushadha gesandt liabe. Als der Bote

das letztere bejaht liatte, sagte der Konig: «Mahau-

shadha bat Scharfsinn, Erfindungsgabe, Festigkeit und

Klugheit.» Nach einiger Zeit sandte der Konig zu

Pîirna und befahl ihm, einen Lusthain mit Kiichen-

garten, FruchtbJuimen und Teichen zu scnden. Als

der Bote zu Pûriui golangt war und den Befehl des

Konigs gemeldet hatte [^^j^ gerieth Pûrna wiederum

in grosse Verstimmuug. Mahaushadha bat den Vater

sich nicht zu iingstigen, er wollc ailes zur Zufrieden-

heit des Konigs einrichten. Er liess dèu Boten kom-

raenund hiess ihn demKônige folgcnde Antwort gcben:

Da im (lebirgc! niemand einen derartigén Lusthain

kennt und ihn nicht schaffen kann, geruhe der Konig

einen Lusthain seines Palastes zu seuden; wenn der

Vater diesen gesehen und gelernt haben wiii'de, wie

er beschaffen sei, wiirde er einen solchen liefei-n. Als

der Bote mit diesem Bescheid zuriickkehrte , freute

sich der Konig und als er crfahi'en, dass es wiederum

Mahaushadha gewesen, der ihn gegel)en hatte, sah er,

dass er sehr einsiclitsvoU sei. AViederum nach einiger

Zeit sandte der Kiinig einen Boten zu Pûrna und be-

fahl ihm, einen Baum zu pflanzen und ihn nach Jahres-

frist mit Bliiten und Friichten ihm zuzusenden. Als

der Bote den Befehl ausgerichtet und Pûrna wiederum

in Verstiminung gerathen war, beruhigte ihn Mahau-

shadha. Die Siiche sei nicht schwer auszufiihren. Er

sandte einen llicinusstrauch , dei- nach Jaiiresfrist

Friichte und Bltiten trug. Als der Konig dios ge-

sehen hatte, [63*] fragte er. ob es Pûrna's oder Ma-

haushadha's Auskunft gewesen sei. Als der Bote das

letztere bejaht Jiatte, wusste der Konig uichts weiter

darauf zu crwiedern.

Wiederum nach einiger Zeit schickte der Konig

fiinfhundert Ochsen zu Pûrna. I]r solle dieselben

fiittern , melken und ihm Milch
,

gesiiuerte Milch,

Butter, Hahm und Kilse bereiten und zusenden. Als

der Bote mit diesem Befehl zu Pûrna gelangte, sprach

letzterer voll Aufregung zu den andern Dorfbewohnern:

«Der Konig will micli sicherlich auf dièse Weise strafen,

iudem er verlangt, dass ich die Ochsen melken soll.»

Als Mahaushadha seine Verstimmung sah, beruhigte

er ihn. Er werde auf eine Entgegnung sinnen, an

welcher der Konig seine Freude haben werde, ohne

dass jene Dinge auszufiihren wiiren. Darauf befahl

Mahausliadlia einem Vater nebst Sohn, denen er An-^

weisung gegeben hatte, sich in die Hauptstadt unweit

des Kiinigs zu begeben, hiess den Vater eine holzerne

Schaale auf den Bauch binden und in ein Gewand

wickehi, dann sich auf der Erde hin und lier wâlzen

und sich weinend stellen, den Sohn aber eifrig beten

und Blumen, Weihrauch und Speise in die zehn Welt-

gegenden ausstreuen und dabei sprechen : «Moge

dieser mein Vater gliicklicii sein Kind gebaren.» Als

Vater und Sohn mit solcher Anweisung in die Niihc

des Kiinigs Dshanaka gelangt waren, fiihrtcn sie ailes

so aus, wie es ihnen befohlen war. Als der Konig die

AVorte: «Moge derjenigc, der in der Welt die Welt

beschûtzt, meinen Vater behuten und or glucklich sein

Kind gebaren» horte, schickte er Miinner, um nach-

zuseheu, was dasbedeute. Dièse gingen und sahen['^'*l

einen Mann mit grossem Bauch sich auf der Erde hin-

und horwalzen und weinen, den Sohn aber .lama, Vaiçra-

vana, Vasu und die andern GOtterkonige anflehen. Als

die Miinner dies dem Konige gemeldet hatteu, liess

er Vater und Sohn koinmen, der Sohn aber bat, er

m<"»ge gestatten , dass sein Vater sein Kind gebare.

Da ladite der K("»iiig und sagte , (>r liabc nie gchort.

noch gesehen, dass ein Mann ein Kind geboren habe.

Da fragte der Jiingling: «Ist es so wie du sagst?» —
Ja. — «Wenn es sich also verhillt, so frnge ich, wes-

halb du nach Pûruakatshtsliha fuiifhundert Ochsen

gesandt hast, damit nian von iliucii Milch, gesiiuerte

Milch, frische Butter und gekilsete Milch gewinne?

Hast du jemals gesehen oder gehort , dass Ochsen
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tràchtig geworden sind uiul gekalbt habeiiV)i I)a ladite

der Konig iind fragte, ob Pûn.ia oder Maliaushadha

oder ein anderer dcr Urlieb'er sei. Als der Bote be-

richtete, dass es Maliaushadlia sei, wiirdcii der Kônig

mid die Miiiister von Staimeii ergi'ifteii.

Darauf saiidte der Kiiiiig iiacli eiiiiger /eit, um ciuc

Probe anzustellcii, eiiieii Buteii mit eiiieiu Maulesel

nach Pûniakatslitshlia iiiid befahl Pûri.ia, diesen Maul-

esel zu bewacbeii obue ihn zu l)indeii iiiid iliii zii fiit-

tern oline deiiselbcii tinter oin Dacli zn stellen. Der

Bote braclite das Maulthiei' zu Piiri.ia und bedeutete

ilni, dass, falls das Maulthier entlaufe, cr Leib und

Leben verwirken werde. Als Pùriia dics gebiirt batte,

erscbrak er, da er sich der Sacbe nicbt gewaclisen

glaubte und gerictb in grosse Vcrstiramung. Mabau-

sliadlia aber spracb ilnii Mutb zu. Bei Tage solle man

das Maulthier nacli Bolieben fressen lassen, in der Nacbt

aber 20 Mann dasselbe unigeben, um je fiinf [''^*] in

den einzelnen Naclitwaelicn Wacbe zu balten , in-

dera jeder einen der Fiisse in die Haïul neliiue, ciner

sich aber auf das Maulthier setze. Auf solche Weise

bewacbtcn 20 Mann dasselbe obno es unter ein Dàcli

zu fiibren. Der Konig Dsbanaka saudte einen Boten,

um nachzuselien , wie Pùrna das Maultliier fiittere.

Er meldete dein Konig, welche Vorkehrungen getroffen

waren. Der Kônig sah, dass das Maulthier, wenn man

es so bewache, niclit entrinnen konue , und sagte , er

wolle einen der Milnner abruten lassen. Als der Mi-

nister fragte, welcher gerufen werden solle, sagte der

Kônig, man solle denjenigen rui'en, der in der Nacht

auf demMaulthieresitze; denn dadie andern scliliefen,

wiirde er mit dem Maultliiere davon laufen. Der Kônig

liess also den auf dem ^laultbier sitzenden Wachter

rufen und dieser kam mit dem Thiere. Als man am
Morgen dem Pùrna meldete , dass das Maultliier ent-

laufen sei, sah er, dass S(!in Leben vei'wirkt sei und

bracli vor Schreck in Webklagen ans. Als Maliaushadha

ihn in solcher Trauer sah, iing er an, dariiber nachzu-

denken, sagte aber nichts davon, dass er wohl in allen

Stiicken einen Ausweg gefunden Iiabe, diesmal aber

keiner da sei. Obsehon cr erscbrak, sagte er, nach-

dem er auf ein Mittel gesonnen, zum Vater : «Es giebt

noch einen Ausweg, diesc Sache in Ordnung zu brin-

gen.» Als der Vater ilin fragte, welcher es sei, sagte

Maliaushadha , dass wenn ei- es ertragen kcmiie , dass

man seiner spotte , er die Sache in Ordnung bringen

werde. Pùrna meinte, er solle ailes thun, damit man
ihm nicht das Leben nehme. Darauf schor Maliau-

sliadha das Hauptliaar seines Vatei's in sieben Streifen,

bemalte den Kopf mit rotlier , schwarzer . brauner,

weisseï' und andern Farben, dann bestiegen sie einen

Esel und begaben sicli nach der Hauptstadt. Als sie

dahiii gelangt waren, verbreitete sich das Gerûcht,

Mahaushadha sei gekominen, er liabe seines Vaters

Kopf in sieben Streifen geschoren und sei zu Esel an-

gelangt. Als dcr Kônig und die Minister dics liôrten,

fragten sie: «Weshalb bat er, der im Rufe steht, so

gescheidt und einsicbtsvoU zu sein, l*^^] etwas so Un-

gebidirliclies getlian?» Der Kônig sammt den Mini-

stern machten sich auf uni Mahausliadha zu sehen,

ob er wirklicb also gekominen sei oder ob es gelogen

sei; Als der Kônig mit dem Gefolge ihn wirklicli also

sah, sprachen die Minister: «AVeshalb preist man den

Maliaushadha wegen seines Verstandes, seiner Einsicht

und Weislicit? Hat er doch etwas Ungebùhrliches ge-

tlian!» Der Kônig fragte Mahaushiudba, weshalb er

den Vater so verunebrt liabe. Er cntgegnete: «Icli

habe ihn nicht verunebrt, sondern geehrt; da ichdurch

mein Vielwissen weit iiber dem Vater stelie, lial)e ich

ihm Ehre erwiesen.» Der Kônig fragte: «Bist du besser

oder ist dein Vater besser?» Er entgegnete: «Ich biu

besser, der Vater ist schlechter.» Der Kimig sagte:

«Nie habe ich gehôrt, noch geselien, dass der Solin

besser soi als der Vater; da der Vater es ist, durcb

den dcr Sohn bekannt wird, die Mutter ihn ernahrt,

erzicht und behiitet, dcsjialb balten wir dafùr, dass

der Vater durchaus besser sei.» Darauf sagte Mahau-

shadha zum Kônige: «Prfife genau, ob der Vater sich

also verlialte oder nicht.» Da der Kiinig und die

Minister bebaupteten, dass es also und nicht anders

sei , ticl Mahaushadha dem Kônige zn Fiissen und

spracb:- «0 Kônig, es vcrliâlt sicli also, und da das

Maulthier, dass du uns zur Bewachung geschickt hast,

davongelaufen ist und nach Aussage des Kônigs und

dcr Minister der Vater fiir liesser gehalten wird, der

Vater des Maulthieres aber dieser Esel ist, so iiehmet

ihn als Ersatz in Einpfang.» Als der Kônig und die

Minister hôrten, wie er durch seine Rede eine solche

List ausfùhrte, wurden sie von Bewunderung ergriffen;

er sei, obwolil er Gel)ùlirliches und Ungebtihrliches ge-

than habe, gescheidt. Der Kônig dics bedenkend, Jiatte

grosse Freude, kleidete ihn in .mannigfacheu Schmuck
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uacluleui er

Vonuogen

und gab ilini clift Maclit eines Ministers. Auch dom

Vater vcrlieh or jcnos Gebirgsdorf. ') f'^^*] Als Maliau-

shadha nun ziim INIinister eingosetzt war, vcrbreitete

sicli in dcT ganzeii Stadt sein Ruf als der oiues weisen

und einsiclitsvollon Mannes,

Ein iiberaus gelelnter lîralunane, dei

mit seiner Frau das von iln- mitgebracl

verbraucht liât te, in die Frcnide gezogen war, uni

sein Vermogen zu vergrossern , kehrte mit fiinflmn-

dert altcn Goldinilnzen wiedei' nacli Hause zuriick,

woUte jedoch, bevor er eintrat, sein Geld tbrtbringen,

da niemand wisscn kônne, ob seine Frau uicht wâhrend

seiner Abwesenlieit sicli an einen aiidern Mann gemacht

liabc. Es war aber seine Frau eine vorziigliche Scliini-

heit und deslialb glaubtc er, dass sie wilhrend seiner

Abwesenheit an andereii Mannern Gefallen gefunden

haben kOnnte. Er begab sicli in der Abenddiimmerung

auf den Leidienacker, grub unter einem Njagrodlia-

Baum eine Grube, tbat das Gcbl hinein und kehrte

nacli Hause zurtick. Die Frau liattc aber einen an-

dern Mann, den Brahmanen Mabàkarna (Grossolir) '^)

zum Liebhaber. Sic batte zu der Zeit mit ilim feine

Speisen genossen, den Leib mit duftenden Salben ein-

gerieben und rulite auf deiu Lagcr, wo sie sicli mit

ibm vergnugt batte. Da kam der Brahmane und be-

falil die Thiir zu offncn. Die Frau fragte, wer da soi.

Als er seinen Namen genannt liatte, gab sie Freuden-

laute von sich, weckteMahakarna, versteckte iliu unter

dem Bett und ging um die Thiir zu offneii. Voiler

Verstellung weinte und umlialste sie den Mann, cr-

wies ihm Achtung und Verehrung und setzte ilim wohl-

schmeckende Speisen vor. i'^'^i Als der Mann dièse gc-

noss, dachte er, dass sie sicherlicb, weil sie einem andern

Manne ergeben sei, ein seiches Abendessen angerichtet

habe. Da er nun von geradem Sinn war, fragte er sie:

«0 Gute, da kein Festtag ist und auch keine Zeit- noch

Stadtfeicr, woher kommt solclie Speise?» Sie entgeg-

nete: «Da eine Gottheit mir verkûndet batte, dass

du heute kommeu werdest, habe ich deinetwegen dièses

Mahl angerichtet.» Der Brahmane sagte: «So habe ich

nicht allein Gcdeilien, sondern die Gottheit sclieint auch

meiner Frau im Traum Kundgelningen zu machen.»

Naelidem er gegessen und sich abgewaschen hatte,

legte er sich auf dem Bett zur Rulie und uuterliielt

sich mit seinem Weibe ûber ihr Befinden. Da fragte

die Frau, ob er etwas niitgebraclit habe. Er bejahte

es. Da gai) die Frau durch Zeiclien zu verstehen:

«Hôre mit dem Ohr, was gesagt wird, o Mahâkarna.»

Sie sagte: «Wohin hast du die fuufhundert Goldmiinzen

getlian da du sie

«Morgen

4) Die Erzahluiig vcrgisst, dass es schou eiumal vor der Geburt

Mahaushadha's gescheheu war.

5) i^'^'à,.

mir nicht gezeigt hast?» Er ant-

wortete: «Morgen werde ich es zeigen.» Darauf sagte

die Frau: «Weshalb hast du es mir verborgeii, obwohl

ich die Hillfte deines Leibcs bin?» Der aufrichtige

Brahmane sagte: «Ich habe das Geld ausserhalb der

Stadt verborgen.» Das Weib sagte: «Hôre, Grossohr,

wohin das Geld gethan ist.» Der Brahmane sagte, dass

er das (ield auf dem Leidienacker unter eiujem Nja-

grodha-Baum verborgen habe. Darauf sprach die

Brahmanin: «Da du, o Herr, durch die Reise zer-

schlagen und abgemiidet, auch durch micli angegriffen

bist, so schlafe jetzt.» Als sie merkte, dass er einge-

schlafeu war, forderte sie den Mahâkarna auf, uach

dem, was er gehort, seine Anstalten zu treffen. Mahâ-

karna schlich leise ans dem Hause, begab sich auf den

Leichcnacker, grub das Geld aus und begab sich nach

seinem eignen Hause. Als der Brahmane am folgen-

den Tagc sich auf den Leicheuacker begab und sein

Geld nicht mehr vorfand , schlug er sich an Kopf und

Brust und kam nach Hause. [^6*] Als ilin die Frau, die

Frcundc, die Verwandten und seine Briider fragteu,

erzahlte er ihnen, was vorgefallen war. Dièse riethen

ihm, seine Zuflucht zu Mahaushadha zu nehmen. Da

begab sich der Brahmane mit thranenbedecktem Ge-

sicht weinend zu Mahaushadha und erzahlte ihm sein

Ungliick. Mahaushadha schwieg einen Augenblick.

Darauf fragte er: «Brahmane, an welcher Stelle hast

du das Geld verborgen? zu welcher Zeit? Hat jemand

es gesehen? oder hast du es uicht jemandeu gesagt?»

Er erzahlte den ganzen Vcrlauf genau. Mahaushadha

war der Ansicht, dass die Brahmanin (ùnen andern

Mann zum Liebhaber habe und dass dies ohne Zweifel

sein Kunstgriff sei. Er sprach dem Brahmanen Trost

zu uiul sagte, dass wenn sich das Geld nicht faude, er es

iiiiu aus seinem eignen Vermogen geben wolle. Darauf

fragte er ilin, ob in seinem Hause ein Hund sei. Der

Brahmane bejahte es. — «Geh und lade acht Brah-

manen ein, vier lade du selbst ein, vier soU deine Frau

einladen. Sage ihr, du hiittest es vor dem Gotte Çiva
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glllcklicli zurûckgekelirt seiugelobt , (tass wemi du

wiirdost, du aclit Braliiiumeu bcwirtlieu wiirdcst.» ['''^J

Der Braliinane l)efolgte die Anweisung, uud als die

Bralunaiieii eiugeladcn giiig er zu Maliau-waren

shadlia, uni ilim davou Meldung zu tliuu. I)a sagte

Mahausliadlia: «Weun die Bralimaaen insHaus geleitct

werden, S(» liole diesen Manu vou mir uud ste]l(^ ihu,

wenu sie eiutreteu, au die Tliiif uud lass iiiu walireud

des Mald(^s oluie ilim irgeuil etwas aufzutragcu voru

stehou.» Dem Manue aber sagte er: «Niuiui aile Zei-

chen walir, scliau zu, weleheu der eiutreteuden Bi'ah-

mancu der Huad aubelleu, weleheu er auwedelu wird;

solcher Art ist die Natur der Haude.» Feruer befald

er dem Brahmaueu uielit selbst seiueu Gasten die

Speiseu vorzusetzeu , soudern dies seiuer Frau zu

iiberlasseu; deui Dienstinauue aber befalil er wahreud

die Braluuauiu das Esseu vorsetze Aclit zu geben,

wem sie Zeichen gebeu, weii uiit uuverwaudtem Blick

anselieu , weu laeheud anrt.'den uad wem reichliclier

vorsetzea wiirde uad ilia davoa in Keautuiss zu setzeu.

Als dièse Weisuug gegebea wordea war, ualim der

Brahmaac deu Dieustmaaa mit uad stellte ihu an den

Eingaug. Darauf forderte ei- die Brahmaaia auf die

vou ihr eiageladeaea Giiste selbst zu rufeu, wie er die

vou ilim eiageladeaea rutea werde. Als die (iiiste

nach eiuaader eiutratea , Ijelltc der Huud; als aber

Mahâkarua eiatrat uad der Huud ilui erblickte, liess

er die Olirea liaugea, wodelte mit dem Sehwanze uud

folgtc ilim uacli. Als er cingctreteu war uud den Huud

anrief, wusste der Dienstuuiun, dass dies IMaiuikarna

sei. vVls er darauf die Speiseu vertheileu sah uud die

Bralimauia aa das Vertlieilea giag , wiakte sie ilem

Mahâkarua mit dea Augeubrauea , ladite eia weaig,

heftete die Augeu auf ihu uud ertlieilte ilnu reich-

lichere Speise zu. Darauf berichtete der Dieastmaua

dem Mahaushadha ailes so witî er es gesehea batte.

Kaum hatte Mahausliadlia dies gehôrt, so liess i"^^*! er

deu Mahâkarua rufen uad fragte iha, ob es Brahiuaneu-

art sei, fremdes Gut zu eutweudeu, uad befalil ihm das

Entweudete zuriickzugeben. Mahâkarua meinte , er

solle sicli beruhigea, da er von gar nichts wisse. Da
hiess Mahausliadlia deu Bôsewicht ia das Gefiiaguiss

werfen uud ihu so laage dariu lasseu, bis die Kaochen

zum Vorschein kâmen. Uber dièse Drohuag erschrak

Mahâkarua dermaassen, dass er zerkuirschtea Gemiiths

um Guade bat: er woUe ailes zuruckgeben. Er begab

Tome XXI.

sieji nach Hause, brachte das Geld so wie es uoeii zu-

sauiiiieagebuadea war uud iibergab es Mahausliadlia,

dieser aber dem Brahmaueu. Letzterer freute sicli sehr

uad da er eiasah, dass er uur dureli die Kraft Mahau-
shadha's das Verloreue wiedererhalteu batte, wollte er

ihm s(Mue Erk(nintliclik(Mt au den Tag legeu uad
liraehte ilim die Hâlfte des Geldes /um (Jesclienk.

Maliaushadlia naliiu das Geseheuk aa, gab es ihm aber

wiederum zurtick. Als das Geriicht davoa sich ia der

Stadt verbreitete, priesea der Kouig, di(^ Miuister uud

Stadtijcwohuer iha wegeu seiuer Eiasieht uad schatzteu

sich gliicklich eiaea solchea Miaister zu liabeu.

Uarauf geschah es, dass eia Maua, der eiuer Ange-

legeaheit wegea ia eia auderes Laad gereist war,

zuriickkehrte. Au das Ufer eiues Teiches gelaugt,

offnete er seiueu Mehlschlauch , uahm Mehl heraus

uud ass seiaea Brei. Als er uaeh geuosseaer Speise

dea Sehlauch zugebuadea batte, giag er des Wcges
weiter. Wahread er dort sass, war eiae Schlaage, die

bei Beriiliruag Gift vou sich giebt, iu deu Sehlauch ge-

krocheu. AlsderManulH zum Schlaucii zuriickkehrte,

baud er ihu ohae uachzusehen zu, uahm iha auf die

Schulter uud gelaagtc aacli der Hauptstadt. Da ver-

kiiadete ihm eiu Wahrsager, dass er nahe daraa sei

seiu liebea eiuzubiisseu. Nachdem er diesc Vcrkiiu-

diguug gehort hatte, that es ihm spiiter leid, dass er-

deu Wahrsager niclit uaeh dem Grande derselben ge-

fragt batte. Mit diesem Bedeakea beschloss er nicht

friiher aach Hause zu geheu, als bis er deu Miaister

Maliaushadlia gefragt hatte. Als er zu ihm gelaugt

uad ailes ausfiihrlicli erzahlt hatte , meinte Mahau-

shadha, dass der Wahrsager ihm sicherlich dièse Ver-

kiiudiguug gegebeu liabe, weil sicli ia dem Sehlauch

eiiie Schlange, die bei Berlihruug Gift von sich giebt,

betiade. Fa- befahl ihm deshalb iu Gegeuwart vou

Meuschen dieseu Sehlauch in eiiier Eatferaung mit

eiaera Holze zu ôffaea , daun werde er sofort deu

Grand erfahrea. Er tliat also uud als die giftige

Schlaage ihren Kopf erhob, wiitheud liauchte uud die

Zunge in Bewegung heraussteckte, sagte Mahaushadha:

"Dies ist die Gefahr, die dir drohte.»

Darauf riistete Mahaushadha eiuc vollstândige Hee-

resmacht uud zog ans, um das Land in Augenscheia

zu nehmen. Als er da anfragte, wem die einzelnen

Dôrfer, Stadte und Flecken gehôrten, und die Bewoh-

aer sagten, dass sie diesem oder jenem Miuister ge-

29
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hôrten, ersah Mahaushadlia , dass die sechs Minister

auf dicse Weisc das ganzc Land in Bcsclilag genora-

meii liàtten und der Konig Dslianaka iiur iibcr Speise

und Trank geltietc, uud fragte dcn Kouig, wer demi

Herr dor Dôrfer , Gebirgsticckeu iiiul Stildte sei.

Der Konig crzaldte iinn [^^''"i, me die ])annlierzigen

Gôtter ihm vevkiindct liiitten, dass im Dorfc Pùn.ia-

katslitslilia deni Pùn.ia ein Solui Mahaushadlia geho-

ren werden, dass er diosen zuni orsten Minister ein-

setzen und dicscr ihm danu dio ganzc Herrscliaft wie-

dergewinnen und or dadurch voile Konigsmaelit liaheii

wiirde. «Dcslialb lialic icli dicli, als du nocli ira Mut-

terleibe warst und fortan mit allem Nôtliigen ausge-

stattet, dich zum ersten Minister erhoben. Nun wirst

du das Wort der Gottheit durcli die Macht deiner

Einsicht in Erfiillung bringen und rair zu nieiner

Machtvollkommeiilieit verhelfen.» Uarauf bezeigte Ma-

haushadlia dem Kunige seine Ehrfurcht und sprach

ihm Muth zu; er wolle also handeln, dass der Konig

seine Fraude daran haben solle. Er beschicd in

Folge dessen in den Dôrfern, Stadten und Gebirgs-

flecken die Vorstcher einzeln zu sich und gab ihnen

die Zusicherung, dass er es so einrichten werde, dass

sie mit ihm zufrieden sein sollten. Jene Minister hiit-

ten bei ihrer Habgier ungebûlirliche Abgaben und

Steuern erhoben und ihnen Schaden zugefugt. Wiir-

den sie nach seinen Worten handeln, so wiirde er es

anerkennen , miissige Steuern einsetzen , aucli das

tjbrige in Ordnung bringen und ihnen zum Wohlstand

verhelfen. Sie sollten sich auf jeden Fall auflehnen
;

wenn dann dor Ki'mig und die Minister- kamen, sollten

sie sagen, dass bevor er gekommen sei, sie sich ihnen

nicht unterwerfen wiirden; wenn der Minister Mahau-

shadlia kilme, so wiirdon sie ilnn gehorchen, abcr koi-

nem andern. Als or ihnon di((se Instruction gegeben

und 01' aile dieso Jjiindor anfgcwiegelt und abwen-

dig geinacht hatto, so dass sie den Gehorsam kiin-

digten, baten jene Minister den Konig und Konig

Dshanaka sandte jene sechs Minister mit einer gros-

sen Heeresmacht aus t'^^l, sie abor vormochton kein

Dorf, keinen Gebirgsfleckeu in ihre Gewalt zu brin-

gen. Sie sandteii oinon Boten an don Konig mit dor

Meldung, sie konnten niclits initerworfon, wenn nicht

der Konig selbst kilme. Alloin ancli <lor Kimig vor-

mochte keins dor (iobirgsdorfer zu unterwerfen uni!

da viele im Kampf gefallen waren, geriethen dor Krmig

und die Minister in Verstimmung. Da sprachen die

Bewohuer der Gebirgsdôrfer: «Wenn der erste Mi-

nister Mahaushadlia lierkomint, woUen wir ihm gehor-

chen und uns ihm unterwerfen. Wir haben uns nicht

gegen don Konig Dshanaka aufgelohnt, sondern so

gehaiulclt, weil dio Minister uns becintrachtigt ha-

ben.» Darauf sandte doi- Konig oinon Boten an Ma-

haushadlia: «Da wir die Liluder nicht unterwerfen

konnen, so kommo du her.» Als Mahaushadlia den

Brief des Konigs gesehen batte, begab er sich sofort

zum Konig. Als die Bewohuer des Landes ihn sahon,

bewiesen sie ihm aile ihre Ehrfurcht, er aber ermu-

tliigtc! sie, setzte Abgaben nach dem Gesetz fest und

unterstiitzte Niedere, Arme und Schutzlose; die Be-

wohnor des Landes und die Stadtbewohner begriisste,

beschonkte und umai'mte er wie Eltern, Brtider und

Blutsverwandte. Die im Lande wohnenden Greise,

Jiinglinge und Frauen betrachteten ihn als Sohn und

Brudor; er aber bercitete ihnen allen viel Freude und,

nachdem er endlicli aile Lâuder vereinigt batte, zog er

mit dem Konige Dshanaka nach dem Konigssitz zuriick.

Durch dièse Thaten erlangte er auch bei andern Koni-

gen einen beriihmten Naraen.

Da dor Kiinig sehr erfreut war, gab er dem Ma-

haushadlia seine Tochter zur Gemahlin, mit der er in

Freuden lebte. Darauf kam auch aus einem andern

Lande ein um sein Vermogen gekommener Konig '^) zu

Konig Dshanaka und da dieser ihn nicht moclite, begab

er sich zu Mahaushadlia, f^*''] der ihn mitleidig auf-

nalim und ihm Unterhalt gab. Nach einiger Zeit kam

ein Brahmane und bat ihn um ein jNLaass Gerste; er

sagte es ihm auch zu und iibertrug ditî Sache dem Sjiei-

cheraufseher, der diesolbe von morgon auf iibcrmorgeii

aufschiobond niclits gab. Aïs der Konig darauf von den

Ministorn, Stadtbewohnern und Landbewohnern um-

gebon, an einem Orte sass, wo viele Menschen ihm

Ehrfurciit bozeigton, fragte or dio Minister, weni inan

ein (ieheimniss anvortrauon, auf wen man sich ver-

lasson durfe. Die Minister tingeii an nachzudenken.

Eiiior von ihnen sagte, man solle es dem Freunde an-

vertrauen, ein andorer, man solle es derFrau, ein drit-

ter, man solle es dor Mutter, ein vierter, man solle

os der Schwester. ein fiinfter. man solïe es den Brii-

deni aiivortrauen. Als der Kiinig den Mahaushadlia

(i) Kij;rnlliili ein Ksliattrija, wic wir iinlcn (Blatt 70) seheu

vv*'r(l(Mi.
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fragte, weshalb er nicht aiich seine Meiuuug ausge-

sprochen liabe, sagte er: «0 Kônig, nach meiner An-

sicht soll man ein Goheimniss Iceineni anvertraueii, am
wenigstens seiner Frau. Das werde icli dir, o Konig,

beweisen.» Als nacli einigor Zeit des Konigs Pfou sich

verlaufen, Maliausliadlia aber, der ilm auffand. ihn an-

derswo versteckt liatte, fing er eiiieii anderii ilim glei-

chen und fragte seine Fran: «Hast du gehort, dass

ans dem Palast sich des Konigs Pfan verlaufen liât?»

Sie bejahte es. Mahaushadha sagte ilir: «Olniejeman-

den etwas davon zu sagen, koche ihn rascli, ich werde

ihn verspeisen. »') Da daclite sie: «Sehet, wie dieser

Mann ans dem (Jebirgsdorf des Konigs Pfau essen

will; mein Vater schenlvt ilim das grossie Zutrauen

und er handelt zum Schaden des Konigs. Nach elni-

ger Zeit kleidetc er eine der Gattin des Konigs iihn-

liche Hetare in jeglicheni Sclmiuck. brachte sie zu

seiner Frau und sagte der letztern: «Dies ist die und

die Gattin des Konigs; da ich zn ilu- grosses Zutrauen

habe und du mir lieb bist, sage es keinem.» P^] Als die

Tochter des Konigs meinte, dass sie mit Mahaushadha

zusanimen weile, gerieth sie in Zorn und wiir der An-

sicht, dass, da er den Vater beschiiupfe und dieser

darauf durchaus nicht achte, es nicht recht sei, einen

ans niedereni Geschlecht eines Gebirgsdnrfes entspros-

senen zum ersten Ministcr einzusetzen und ihm, dem

schândlichen, siimmtliche Angelegenheiten des Konigs

anzuvertrauen. In der Absiclit dafiir zu sorgen, dass

er in seine friihere Stellung zuriickversetzt werde,

ging sie zum Vater und sprach: «0 Vater, du hast

unbedachter Weise diesen Bosewicht zum ersten Mi-

nister eingesetzt und schenkst ihm wider Gebiihr dein

Zutrauen. Er hat sich an des Konigs Gattin vergan-

gen und vergniigt sich mit der und der deiner Gat-

tinnen, auch ist er es. der den Pfau des Konigs ver-

zehrt hat. Ferner hat er ans fremdem Lande ge-

kommene Menschen freundlich aufgenommen und mit

allem Nothwendigen ausgestattet. Du aber, o Vater,

hast ihn immer vor allen andera lieb gehabt und aus-

ser ihm gefiillt dir niemand.» Um dièse Sachen zu er-

griinden, befahl der Konig den Henkern ihn hinzurich-

ten. Es befestigten dièse Leute ans niederer Kaste

einen Karavîra-Kranz an seinem Halse, schlugen eine

Paukc, welche der Eselstimme gleich tiint, schmahten

7) Wegen des KOnigsiifancn vgl. Çukasaptati 21. Naclit, in der

Ubersetzung von Galanos S. 34.

ihn mit harten Worten, bedrohten ilui, mit den ge-

schliffenen Watïen in der Hand, gleich den Mânnern

des Todesgottes fiihrten sie ihn auf den Leichcuacker;

allein niemand glaubte, dass man ihn todten wiirde.

Stadt- und Landbewohner liatten die Augen mit Thrâ-

nen gefiillt, sie gaben Laute des Jamraers und der Ver-

zweifiung von sich, als wiirde ihr eignes Kind getôdtet

und flehten zu den Gottcrn. Die ai'mcn Kshattrijas,

die Mahaushadha freundlich aufgenommen und denen

er Unterhalt angewiesen hatte, sagten zu den Mân-
nern des Konigs: «Da wir diesen todten werden. keli-

rct ihr um!» Als er ans der Stadt heraustrat, packte

ihn die Brahmanin Atmavîrâ **) an einem Zipfel des

Gewandes und sagte: «Du, i''^'^ der du mir das Maass

Gerste geben woUtest, gieb es und geh.» Mahaushadha

aber spracli diesen Çloka: «Der Kônig wird nicht zum
Freunde, der Henker hat keinen Bekannteu, den Wei-

bern soll man kcin Geheimniss anvertrauen, man soll

kein Pfauenfieisch essen, der Brahmanin Atmavîrâ soll

man nicht bekennen, dass man ein Maass Gerste hat.»

Als er dièse Worte sprechend ging, sagten die Hen-

ker: «Hast du, der du mit Wissen und vorziiglicher

Weisheit begabt bist, etwas auszusetzen?» Mahau-

shadlia sprach: «0 Konig, ich habe nichts auszusetzen,

allein in der Verzweiflung des Schmerzes habe ich

das, was nuthig ist, gesagt.» — Was war es? — Er

antwortete: «Der Konig wird nicht zum Freunde» u.

s. w. und fuhr fort: «0 Kimig, ich bitte dich mich ein

wenig anzuhoren. Wenn ich sagte: ««Der Kônig wird

nicht zum Freunde»», konntest du da nicht merken, dass

ich es gesagt habe mit Piticksicht auf die friilieren

Zeiten, da du durchaus ohne Einfiuss auf die Dorfer,

Stildte und Flecken warst.» Als sie weiter gingen, sagte

man dem Kônig Dshanaka, er môge Mahaushadha

wiederholen lassen, was auszusetzen sei.,Da rief ihn

der Kônig und fragte ihn; er antwortete: «0 Kônig, aus

einem, der nur Speise, Trank und Bedienung hatte,

bist du ein die Erde beherrschender Kônig mit Reich,

Heeresmacht und Schatz durcli mich geworden, du

aber ohne das, was ich dir friilier erwiesen habe, an-

zuerkennen, schickst mich zum Tode, deshalb habe ich

die Worte: ««Der Kônig wird nicht zum Freunde»»

gesagt. ««Der Henker hat keinen Bekannteu»» habe ich

8) Iiu TiliPtischrn R' 5^
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gesagt. Dieser Henker, der ohneBett und Kleidung zum

Konig gelien woUte, uni vom Konig Lebonsunteiiialt

/Al verlangen, wurde. als er zum K('>nig gelaugte. niclit

aufgeiiummeu; icli aber habo dera bungiigeu, landes-

fliiclitigen Land zuoi'tlieilt, woduvcli or nun zu AVolil-

stand gelangt ist; jetzt fiilnt t'^l cr raicb zum Tode,

deshalb habe ieh gesagt: ««Der Henker bat keinen

Bekannten.»« ««Den AVeibei-n soll inan kein Geheim-

niss anvertrauen»», dièse Worte babe icb aus folgen-

dem AnlasR gesagt. Als du Konig eiustnials inmitten

des Hoff'S sitzcnd fragtest, wem nian vertrauen diirfe

und die Ministcr den Vater, die Mutter, die Scbwcster

und die Altersgeuossen nannten, du Konig aber sag-

test. dass man der Frau ein Gebeimniss anvertrauen

solle, da die Frau die Halfte des Lcibes sei, da fasste

ieh den Gedanken die Sache dera KOnige vor Augen

zu legen. Ura eine Probe anzustellen, habe icb den

Pfau des Konigs versteckt, einen andern Pfau genom-

men und ihn verzehrt. Aus dem Frauengemach habe

ieh von der und dei- den Schmuck genommen und ilin

an den Hais der und der Hetare gehangt und sie ins

Haus gefuhrt; geruhe, o Konig, dièse Hetare anzu-

sehen.» Als der Konig das bezeichnete Frauenzimmer

seines Frauengemachs und die Hetare neben oinander

gestellt batte und beide anschaute und in ibren Kenn-

zeichen, Aussehen, Gestalt und Benebmen eine auf-

fallende Àhnlichkeit fand, so dass raan beide nicht von

einandcr unterscheiden konnte, da sah der Konig, als

er nachgedaclit batte, ein, dass Mabaushadha unschul-

dig sei. ««Der Brabmaniu Atraavirà soll man niclit

gestehen, dass man ein Maass Gcrste hat.»» «Dièse

Worte habe icli deshalb gesprochen : als du mich zum

Tode verurtbeilt battest und die Henker mich fiilirten,

da rief sie: «Gieb mir das Maass Gerste» und zog niich

dièses Maasses wcgen am Zipfel des Gewandes.»

Als dem Kônige so ailes klar vor Augen gelegt war,

freute er sich, liess Maliaushadba losbinden und iiber-

liaufte ihn mit Ehrenbezeigungen. Als ('r dem Konige

seine Ehrfurcht bezeigt batte, sprach er also: «0 Konig,

hast du die Verschwiegenheit der Frauen gesehen?

Deine ïochter ist mir durchaus nicht mehr nôthig,

icb will mir eine an (iescbleclft, Schonbeit, ("harakter

und AVeisheit mir iilinlicbc Frau suclieii.»l'''"J Als der

Konig ihm die Erlaubniss dazu gegeben batte, ging

er in Brahmanentracht, einen Wasserkrug in der rech-

ten Hand tragend, den Korper mit einer Opferschnur

geschmiickt, mit einem Gazellenfèll bekleidet, das Ge-

sicht mit drei Salbenstriclien verseben, in den Gebirgs-

wald Kaksha''), um sich ein Madclien zu sucheii. Als

er auf der Mitte des AVeges war, wurde es dunkel. Da
fragte ihn dort ein Brahmane, woher er korame. Er

antwortcte: «Aus dera Videba- Lande.» — Wohin ge-

denkst du zu gelienV— «Nach dora Kaksha- AV aide.»—
Kennst du jemand, in dossen Hanse du ein Unterkommen

finden konntest? — Er vornointe es. Da fiihrte der

Brahmane ihn in sein Haus und bewirthete ihn auf

angemessone Art. Mabaushadha schopfte A'^erdacht,

dass die Frau des AVirtlis, wekbo einen andei'n Mann

liebte, nichts tauge. Ara folgendeu Tage, als er auf-

bracli, sagte der Brahmane: «0 Freund, betrachte diè-

ses Haus, wenn du auf deinon Hin- und Herreisen

herkorainon solltest, wie deiii oigenes.» — «So werde

icii es tbun», antwortcte Mabaushadha und zog weiter.

Auf der ftlitte des AVeges war ein Gerstenfeld, auf

deiuselben erblickte er ein iiberaus schones Miidchen

ans vornohinein Geschlecht und von grosser Sittsam-

keit. So wie or sie gesehen batte, trug sein Gemiith

nach ibr Verlangen. Er fragte: «0 Gute,'Wer bist du?

wessen Tochter? wie heisst du?» Sie antwortete: «Ieh

biii Ancâkhà .). - AVossen Tochter bist du? - Desjenigen,

dor samintliche Holzarbeiteu des Dorfes macht. — Da

dachte Mabaushadha: «An Gestalt ist sie scliou, allein

nun will icb ein wenig ihren Verstand priifen.» Er trat

auf ein AVcizenfeld, erliob die Hiinde und um die Hiinde

oinporzuschwingeu, zortrat er den AVeizen "^) mit dem

Fusse. Da sagte A'icâkha : «0 Pandita, wie du die

Hiinde emporgeschwungen hast, musst du auch beide

Fiisse emporschwingen.» Er dachte: «Dièses Miidchen

ist gescheidt.» Darauf sagte der Bralimane lachelnd:

«0 Madclien, du strahlst sebr, da du Obrringe ['^l und

Arraspangen hast.» A^içâkhà sagte: «Es kommt dahor,

Pandita, dass beide (')clislein") liaben.» Darauf sagte

Mabaushadha: «Das Madclien ist von schoner Gestalt

und lieldichem Aussehen » A'icâkiiâ entgeguete : «Es ist

diesdurcli die Gnade dos Dorfalteston.» Nach einiger

Zeit fragte er: «AVoiiin ist dein Vater gegangen?» Das

Miidchen entgegnete : «Er ist gegangen, um aus einem

0) «5o'^'*=^'6'^

U) Beziehl sicli wa.brsclioiiilicli auf die Gostalt der Ohrgehânge.



457 ûca Sicionces de Saint •Pëtersboiirg-. 45S

Wege zwei zu machen ; naclulem er die Zweige der Doru-

strauclier gcsammelt, balint er den Weg.»— Also maclit

er die ]\Ieiisclieii doppelwegig.— «Wohin ist dciiie Mili-

ter gegangen?» — Uni von den Feldfruchten Sainen zu

liolen. — «Mildclien, soll icli dich zumWeibe nelimen?»—

Das Mildclien sagte: «Wenn es das Dorfhaupt erlaiibt.»

Er spracli: «Zeige mir dcnWeg.auf welclieni manwohl-

belialten und gerade nacli deiii Kakslia-AValde gelangt.»

Sie aber zeigte ihm cinen krummen Weg, lief selbst

auf einem anderu ^Vege voraus, zog an eineni Teiche

die Kleider aus, scliloss das eine Auge und in der

Erwartung, ob er sie erkennen wiirde oder nicht,

neigte sie sicli nacli einer Scite und sagte: «Mit welcher

Hand^nan isst, nach der soll man gelien, mit \velclier

man nichtjisst, dièse soll man bei Seite lassen und

nach dem Reisbrei-Walde gelien.» Als ]\Ialiaushadha

den itim gewieseuen Weg gegangen war. erlannte er sic

sofort von weitem sclion und spracli: «Du, die du kein

gewebtes Gewand ans Baumwolle anliast und mit un-

gesponnenem und ungewebtem bekleidet bist, Sclione

mit den betrugerischen Augen, zeige mir, von wo

man nach Kusuraagrâma geht.» Darauf sagte das Mad-

chen ein wenig lachelud: «Hier den liiiken Weg lass

bei Seite, wo das Getreide ist, und die ralâça-Bliiten

sich ausbreiten, dort musst, o Brahmane, du den Weg

nehmen.» Er ging. lus Haus des Vaters der Viçâkhâ

gelangt, fand er die Eltern nicht vor. Da sagte er zu

den Dorfvorstehern: L'2-''] «AVenn ihr es erlaubt, nehme

ich mir diesc zur Frau.» Als die Dorfvorsteher dièse

Worte horten, schalten sie ilin sofort aile einstimmig:

«Du elender Bettel- Brahmane, schitmst du dich nicht

ein solclies Madcheu wie unserc Viçâkhâ zu verlangen !

Packe dich sofort aus dieser Gegcnd. SoUen wir dich

etwa bosenllunden zumFrass geben?» Von ilmen fort-

gejagt, ging er wiedcr zu Viçâkhâ. Schon von fcrn

hiess sie ihn willkomraen. Da erzahlte er sein Begeb-

niss mit den Dorfvorsteliern. die ihn fast geschlagen

hiltten. «Wie und auf welche Weise hast du gespro-

chen?» Als er ihr ailes erzahlt hatte, spracli Viçâkhâ

zu ihm: «0 Brahmane, du bist darin nicht geiibt. Bist

du so voi'faliren, wie man um ein Mâilchcn anliillt?»

Der Brahmane sagte: «Wie soll man es demi anders

machen?» Das Mâdchen sagte: «Zuerst muss man sich

nâhern, daim die Gunst erwerben und ist (lies gosclie-

hen, zu Gaste bitten und eine Bewirthung veranstalten,

darauf ist das Anliegeii vorzubriiigen.»

Er ging und liandelte demgemass; er bewirthete die

Dorfvorsteher mit einem trefflichcn Mahle. Dann cr-

hob er sich und bat um Viçâkhâ. Dièse gaben ihm

jetzt die Zusage. Als man eben an dièse Angelegenheit

gelangt war, kamen die Eltern. Da liateii Mahaushadlia

und die Dorfvorsteher die Eltern. Dièse meinten, es

sei die Sache zu iiberlegen. Da sagten die Dorfvor-

steher: «Was ist hier zu bedenken! Er ist ein junger,

wohlgestalteter, schoner, gelchrter, in den Veden und

Vedângen voUkommen bewanderter Brahmane; des-

hall) gebi't ihm die Tochter ohne Bedenken.» Darauf

lud Mahaushadlia die Bralimanen ein und erhielt das

Madcheu zur Frau. yVm folgenden Tage aber lud er die

Scliwiegereltern ein, bewies ihnen Elire, gab ihnen

Kleidung und die Gegengabe und zog nach Videlia zu

Konig Dshanaka. ["'i

Auf dem Wege bewirthete ihn ein Brahmane am

Feste des 1
4'°" des Halbinoiiats und gab ihm als Ge-

sclienk ein Maass Gerste. Er schiittete es in einen

Zipfel seines Gewandes und als er zum Hause seines

Freundes gelangt war, klopfte er an die Thiir. Die

Brahmauin sprach: «Wer istda?» Er antwortete: «Ich

bin es, ichderFreund deiiies Mannes.» Sie entgegnete:

«Er ist nicht zu Hause und da aucli sonst niemand an-

wesend ist, kann ich in seiner Abwesenheit keinera

Mann Einlass geben; suclie aiiderswo ein Unterkom-

nien.» Als Mahaushadlia dariiber uachdachte, weshalb

sie ihm nicht Einlass gebe, sali er bald darauf einen an-

deru Manu einlassen. Da sagte Mahaushadlia: «Es liât

seineii Grund micli nicht einzulassen.» Als er noch

nachdachte , kam gerade jeuer Brahmane aus einem

Dorfe und rief au der Thiir. Als die Frau die Stimrae

ilires Mannes horte, dachte sie nach, was sie thuu

soUte und steckte jenen missvergntigt in eiuen Korb '^).

Darauf traten jene beiden ein und liessen sich nieder.

Sodanu sprach Mahaushadlia zur Brahmanin : «Wo soll

ich dièse Gerste hinthun?» Die Brahmanin sagte: «Auf

den Bodén.» Der Brahmane erwiederte: «Mâuse konn-

ten kommen und sic verzeliren.» Er sali unter dem

12) Im tib. ^S'^, wie es anrli iii fier tib. Ohei-Rclziing ites Saiîi-

ghairtkshita-avadûna vorknminf. iiud von Burnouf, deni die Sclireib-

art gc^JTl vnrlao-, Inlroilnrtion S. 31(i niclit t'cdeiitet werden

konnté ; desbaUj wolltc er das an der Stelle unverstiindliche ÎJG

beseitigen luid "Hï^lesen; es ist aber wobi j),ichts anderes als ^^,

s. Bôbtlingk- Kotb, Sanskritworterbuch u. d. W.
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Bette nacli iiud durclisuchte aile Eckcn und Kaiiten

des Hanses, allein es kam nichts zum Vorschein. Da

war mit einem Mal au eiuei- Seite ein Korb zu selien.

Er daclite, dass er darin stecke. Da sagte Mahaii-

shadlia: «In diescn Korb scln'itte ich die Gerste.» Die

Bralmianin sprach: «In diesem Korbe ist meiii Schatz;

wie kann man dahinein Gerste schiitten.» Da sagte

der Mann: «Thu diesen schmachvollen in irgend ein

Gefâss, dann werden wir die Gerste hier liineinscliiit-

ten.» Auch Malianshadlia sagte: «Daniit die Mause

die Gerste niclit unbranclibar machen, muss sie hier

hinein geschiittet werden.» Da sagte die Brahmanin,

welclie, da sie naelidachte, in Angst gerietli: «Dieser

Korb ist fendit, die Gerste wird darin verderben.»

Da sagte Mahansliadlia znr Brahmanin: «Du'brauchst

dich nicht zn l)ennrnlngen, ich werde dafiir sorgen,

dass keine Feuchtigkeit in demselben bleibe und die

Gerste nicht verderbe.» P^] Er stand auf , kelirte sein

Gazellenfell um. hing die Opfersclniur doppelt um den

Hais, um den Korb zu reinigen und machte sich auf

um Kuhurin und Holzer lierbei zu holen. Da empfand

die Brahmanin den Schmerz der Trennung von dem

Geliebten und, da sie befiirchtete, dass er getudtct

werden konne, sandte sie eiligst cinen Boten in das

Haus des Buhlen. daniit man unter diesen Umstanden

rasch herbeikiime. So wie sein Vater die Meldung

vernoninieu batte, kam er und sagte zu Maliaushadha:

«Ich will diesen Korb kaufen.» Er antwortete: «Ninim

ihn getrost.M — Auf welche AVeise? — «Gegen fiinfhun-

dert Goldstiicke und nicht anders», also sprechend ziin-

dete cr eine Lampe in der Nalie des Korbes an. Der

Vater aber dachte, os sei nicht gut dièse Sache be-

kannt zu machen, ôffnete die Thiir des Hauses, liess

den Korb von einem kraftigen Mann aufheben und

nach Hause tragen. Am folgenden Tage gab Maliau-

shadha diesem Hausbesitzer 100 Goldstiicke, sagte ihm,

von welcher Beschaffenheit seine l'rau sei und rieth

ihm nach solcher Begebeiilieit auf der Hut'zu sein.

Die iibrigen 400 Goldstiicke iibergab er jenem Brah-

manen, damit er mit ihnen nach dem Kaksha-Walde

gelien und sie der von ihm zur Ehc erbetenen Viçâkhâ

abgeben sollte. Sage ihnen, ich sei kcin Brahmane,

sondern des Videha-Konigs vornehmster Minister Ma-

haushadha; ich wiire nur in dieser Gestalt gekoramen,

um zu suchen. Deslialb soUten sie das Miidclien gut in

Acht nelimen. Er sandte so die (ioldstiicke und gab

ein Schreiben mit, zog aber selbst zu Konig Dshanaka.

Der Brahmane aber ging nach dem Kaksha-Walde,

iibergab der Viçâkhâ das Schreiben und 300 Gold-

stiicke. Nachdem Viçâkhâ, gesehen, dass sie hundert

Goldstiicke nicht erhalten hatte, suchte sie eiligst un-

ter dem Bette; er fragte: «Was t'^'''] suchst du dort?»

Sie entgegnete: «Von dem Hof des Konigs sind Man-

ner gekommen mit dem Befehl den Ûbelthâter zu packen.

und fortgegangen, deshalb suche ich, wer nicht gegan-

gen ist.» Indem sie ihn packte. sagte sie zu jenem Brah-

manen: «Da ich niclit weiss, wer also hergelangt ist,

moclite ich versuchen, ob der Fuss hineingeht oder

nicht, stecke du also einWeilchen den Fuss hinein.» Als

der Brahmane auch des Verdachtes halber einen Fuss

hineinsteckte, schlug sie rasch einen Pflock hinein. Der

Brahmane sprach: «Weshalb ergreifst du mich?» Sie

antwortete: «Weil jener mir vierhundert geschickt, du

aber davon hundert unterschlagen hast.» Da staunte

der Brahmane und daclite: «Maliaushadha und dièse

sind zwei Damonen; zwei grosse Dâmonen sind zusam-

men vereinigt» und gab den Best heraus. Da kamen

die Eltern und jenes Gold zeigend, sagte er: «Jener ist

kein Brahmane, er ist des Videha-Konigs vornehmster

Minister IMaliaushadha.» Als das die Eltern und die

Verwandten des Mâdchens liorten, sagten sie, dass sie

mit einem Miichtigen verwandt, dass sie iiberaus gliick-

lich und ilir Geschlecht . durch Maliaushadha beriihmt

geworden sei.

Als darauf Maliaushadha nacli der Stadt gelangt

war und der Konig es liorte, freute er sich saramt den

alten Ministern sehr. Der Konig fragte: «Wie bist du

gekommen?» Er antwortete: «Ich liabe eine Frau ge-

nommen.»— «Was fiir eine?»— Mahaushadha sagte:

«Eine uberaus schone, mit voUkommener Einsicht, mir

angemessene.» Da sie eine t"^*! solche sei, fragte er den

Konig, ob er sie jetzt lieirathen solle. Darauf sprach

der Konig: «Mich ausgenommen, kann welcli anderer

dir gleich kommen? AVeshalb: Weil du mein vornehm-

ster Minister liist. Deshalb heirathe du sie zu meiner

grossten Freude.»— «Also, Konig, werde ich es tliun.»

Von der Ministerschaar uiugeben, lud er die Brali-

manen, Hausbesitzer und Menschenschaaren zu Gast

ein, die andern, die Elephantenlenker, die Rosslenker,

die Wagenlenker, das Fussvolk in grossen Schaaren

znsammenziehend, liegab er sich in den Gebirgswald

Kaksha in das Haus seines Schwiegcrvaters. Dort an-
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gelangt, feierte er eine grosse Hoclizeit und begab sicli

eiidlicli mit seiner Gattin nacli dcr Stadt, \vo cr mit

ilir in Liebeslust sicli vcrguligte.

Darauf kamen ans dem Nordeii fiiiiflmiidert Kauf-

leutc mit Waareii uiul Pferdcn uacli Vidclia zmu Konigc

Dsliauaka. Es lebteii da vicie Hetareu, welclie durcli

ilire Kiiiiste die aiigekommeuen KauHciite um ilire

Waareu zii bringeii gewolmt wareu. So wie sie hôr-

tcu, dass Kautieiite aus dem Nordeu gekommcii seien,

macliten sie sicli au dieselben. Der Fiilircr der Kaiif-

leutc war selir behutsam. An dieseii wollte sicli die

vorziigliclistc der Hetaren maclieii, batte abcr keiii

Gliick. Darauf versammelte sie jene Kaufleute und bat

sie deu Kauflierrn ilir geneigt zu macben. Obwolil

uuu die Hetare und die Kaufleute ''^J taglicli sich be-

mùbten, gerietli er niclit in Versuclmng. Da kam jene

Hetare selbst zum Kaufherrn, ladite und sclierzte. Dar-

auf sagte derKaufherr : «Was qulilst du dicli ab! Du wirst

micli dennocb niclit beriicken.» Da sagte sie: «Was

giebst du mir, wenn icli dicli dennocb beriicke?» —
«Icb gebe dir fiinf dcr liesten Pferde; lieriickst du mich

aber nicbt und hast du kein Geld, so niusst du mir

naclifolgen.» Nacbdera sie so geredet batten, konnte sie

trotz aller Bemûliung niclit zum Ziel kommen. Da
sagten eines Tages die Kaufleute dem Kaufherrn: «Da

du die vorzûglichste Hetare der Stadt nicht geniessen

raagst, so befolge die Handlungsweise derWelt». Der

Kaufherr erwiederte: «Ich liabe sie in der Naclit im

Traum genossen '^).» Dies erzahlten die Kaufleute der

Hetare wieder; dièse aber liiess desKônigs Mânner den

Kaufherrn ergreifeu. «Da du niit mir der Liebe genos-

sen hast, so gieb mir fiinf vorziigliche Pferde.» Der

Kaufherr erwiederte: «Du Niedertrachtige, du lûgst.»

Beide gingen streitend in den Palast. Der KiJnig mit

seiner Umgebung versuchte bis zum Abend die Sache

zu entscheiden , allein es wollte ilinen nicht gelingcn.

Aufgeregt und von Hunger gequiilt, beschlossen sie die

Sache spater zu entsclieiden und gingen nacli Hause.

Als Mahausliadha ara Abend nacli Hause gekommen

13) Vei'gl. Benfcy, Eiul. zum l'aiitsclialautra 1 p. 127 mul dazu

das von Liebrecht im Jahrbuch fiir rom. und engl. Litoratur III

S. 147 Augpfiihrte, namentlicli Gualterus Majies De nugis curia-

lium éd. Thoni. Wright, London 18G0, Dist. II C. XXII ;
«Kônig

Luelin von Wales erfabrt, dass ein vornehmer Jiingling getrâumt,

er habe bei der Kônigin geseblafen und vvill ibn am Leben strafen,

jedoch wird ihm fur das Scheinvcrbrecben nur eine Scheinbnsse zu-

erkanut, namlicli das iu eiuen Sec abgespiegelte Bild von tausend

Kilhen.» (Liebrecht iu Pfeifl'ers Germania V S. 53.)

war, fragte Viçàkbà : «0 Herr, weshalb habt ilir heute so

lange euch aufgehalten?» Kv erziililte die gaiize Begc-

benlieit, die sie nicht zu entscheiden vermocht batten,

ausfiihilich. «Wenn auf solcheWeise die Sache betrach-

tet und liberlegt, von allen unentschieden gclassen wird,

wie koinmt dir dann eine solclie Stellung zu?» Mahau-

shadlia sagte: «Da es nuii einmal so ist, kannst du etwa

die Sache entscheiden?» Sie spracli: «Ich kann U'^*] es,

sieh auf die Kraft meines Verstandes! Geli und lass die

fiinf vorziigliclien Pferde an das Ufer eincs Teiches stel-

len. Dann sollen sich dcr Konig und die Minister au der

Stelle vcrsammein und das Urtheil fallen. Ergiebt es

sicli dann, dass, wie die Hetare sagt, beide zusammen

der Liebe genossen, so soll man ilir die fiinf vorziig-

liclien Pferde gebeii; erweist es sich alier. dass er es

nur im Traum gethan liât, so soll man ihr das Abbild

der Pferde ira Wasser zeigen. Sagt sie, dass sie dies

nicht nehmen und niclit brauclien koniie, so sage man
ihr, dass wie man dies Abbild nicht nehmen konue, es

sich ebenfalls so mit dem Liebesgenuss iin Traume

verhalte.» Es wird so ausgefiilirt. Als aile iiber dièse

Entscheiduug in Staunen sind und der Konig fragt,

woher dieser Ausweg gefunden sei, sagt INIahaushadha,

dass Viçâkhâ dcnsclben gefunden. Da sahen aile, dass

des Ziinmermanns Tochter vorziiglicli klug sei, und es

verbreitete sich ihr Rulim in allen Landcrn.

Darauf gab ein Kaufraann aus dem Norden dem
Kiinige zwei Stuten '^) zum Geschenk und sagte: «0

Kiinig, dièse beiden Stuten sind Mutter und Kind,

welches aber die Mutter, welches das'Kind sei, weiss

kein andcrer.» Als hierbei wiederum dcr Konig nebst

Umgebung in die Enge gerieth, sagte ebenfalls des

Zimmermaiins Tochter Viçâkhâ, dass die Stute mit

straffein Haar die Mutter, die mit weichein Haar das

Kind sei.

Zu einer andern Zeit brachte P^] ein Schlangenban-

diger zwei Schlangcn, von denen die eine das Mânn-

clien, die andere das Weibchen war, allein niemand

wusste, welclie von beiden. Als Mahaushadha Viçâkhâ

fragte, ladite sie und wiinderte sich, wie des Kônigs

JVlinister eine solclie Sache nicht entscheiden kônnten.

Mail solle an die Spitzc eines Rohrs das Blatt einer

Baumwollstaude stecken und mit der BaumwoUe den

Riickeii der Schlange beriihicn. Diejenige Schlange,

14) Vergl. Çuliasaptati 37. Nacht in der Ùbers. von Galanos.
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welclie die Beruhrung niclit diilden wiirde, sci das

Màiinchou.

Zu einor audeinZeit hiaclite ciu Kaufiuaiin ans dcm

Siiden eiacii Saudclliolzbldck '^), desscii obères iiud

uiiteres Ende iiiaii nielit kaimtc Da fragte Mahau-

shadha wiedciiim seine Fraii, welcln; deii Elock in den

Teiclizu werfen l)efalil; die Wiiizi'l wurdc nach nnten

siuken.

Da liel dem Koiiig Dslianaka eiii zu erproben, wel-

cher von seinen Ministeru iin Staude sein werde Edel-

steine zu erkennen. Deshalb liess er auf dem Belvédère

au die Spitze einer Standarte eineu Edelstein stecken.

Uuterlialb desselbeu war ein Teicli. Der Kônig vcr-

sprach den Edelstein demjenigen zu geben, der ilin er-

kennen wiirde. Wer auch ins Wasscr stieg, uiu das Liclit

zu packen, war niclit ini Stande es zu crreichen. Als

der Mann Vieâklià fragte, sagte sie, cr muge nach

oben schauen; es sei das Liclit ja nur derWiederscliein

des an die Standarte gesteckten Edelsteins. Dortliin

musse man sicli begeben um ilin zu erreicinni. i''^''']

Da Viçàkliâ iiberaus schuii war, woUten dit; seclis

Minister sie durch alleiiei Gesclienke an Gold, Silber

undEdelsteineii zu eineiii Stelldicliein verlocken, konn-

ten es aber niclit erreiclicn. Als sie niclit abliessen,

fragte sie den IManu , ub es wirklich Sitte dièses Lan-

des ware, dass jedes juuge, sclione Weib von aiidern

Mannern beriickt werde. Er entgegnete, dies kame

iiberall vor, die Mâuiier seien nach allcn Frauen be-

gehrUch und wiirden vuii den Frauen selbst in Kennt-

niss gesetzt; sei aber eine Frau weise, so ginge sie dar-

auf niclit ein. Da sagte Viçâkhâ: «Wenn ich eineu sol-

chen eine Schmach oder einen Scliadeu zufiige, entsteht

daraus keine Gefahr?» Mahaushadha sagte: «Sei unver-

zagt, thue es.» Demgemàss sagte sie, er soUe eine Krank-

heit tiugiren, danu werde sie jene zum Besten halten. Er

that es. Sie aber Hess die Boten den Miuistern, welclie

sein Uiiwohlsein erfahren hattcn,melden,dass sie ilirein

"Wunsche Gcwahrung Icisten wïirde. Sie liess ans Holz

ein Ebenbild Mahaushadha's antertigen, bekleidete das-

selbe und legte es ins Bett, beschied aber jeden der

Minister zu einer bestimmten Zeit zu sich, ohne dass es

die andern wissen diirften. Sie liess ferner scclis Kisten

maclien und stellte dieselben in sechs ihrerZimmer. Sie

steckte, als sie kamen, jeden in eine Kiste und liess aiu

andern Tage das Geriicht verbreiten, Mahaushadha sei

gestorben. Der Konig und sein Hof, auch die anderu

Menschcnschaaren brachen inWehklagen los. t'^l Viçâ-

khâ aber schloss die Kisten fest zu, bracbte dieselben

zum Konig und sprach : «Da Mahaushadha gestorben ist,

sind dies seine Schâtze an Gold, Silbei- und Edelsteinen,

die mit seinem eigenen Siegel versiegelt sind.» Als der

Konig sehr in Trauer war, dass an dem Todestage

selbst schon ihm dies geschenkt wiirde, kam Mahau-

shadha von einer andern Seite mit Blumen geschmiickt

und lacliend in den Palast , bezeigte dem Konig seine

Verehrung und sagte: «Obwolil du, o Konig, inich nie

mit dem Baldachin deiner Gunst beschattet hast, willst

du heute sogar mein Vermogen in Empfang nehmen?»

Der Konig sagte: «Ich habe es niclit geiiommen, es ist

ausdeinein eiguen Hanse gebracht worden.» Sie sprach:

«Grosser Konig und Mahaushadha, es giebt ausser die-

ser noch eine andere Welt, es sind dies Uic Edelsteine

derselben. Diesc uimm als Unterpfand. Grosser Konig,

es sind diejenigcn, die mich, die Wittwe, die von ihrem

Mann gctrennte, missachtet und mir den Schatz ge-

raubt haben.» Darauf zeigte Mahaushadha die vorzûg-

lichc Anwendung des Verstandes derersten Minister.

Als der Konig nachsah und die sechs Minister mit

geschoreneni Haar und Bart und mit zusainmengezo-

genen Fiissen und Hânden erblickte, lachte er und

sprach zu Mahaushadha: «Sage mir, wessen Stlick ist

dies?» Er entgegnete: «Es ist das Stiick der Viçâkhâ»

und erzahlte ailes ausfiihrlich. Der Konig aber bewun-

derte die Einsicht, die Festigkeit und dièse Verstan-

desprobe dei- Viçâkhâ und in alleu Lândern wurde die

Einsicht der Zimmermannstochter Viçâkhâ gcpriesen.

Da nieinte der Konig, es [^'^•=1 solle ihm Mahaushadha

eine ebeiiso gescheidte Frau suchen, daiui wiirde es

sowolil zu Hause als auch in den auf ausserhalb bezug-

lichen Dingen des Palastes gut bestellt sein. «Wo soll

ich sie suchen?» Der Konig Dshanaka sagte: «Der

Pantshâla-Konig bat eine iiberaus schone, sonst auch

mit Gedâchtniss und Wissen ausgestattete Tochter,

Namcns Aushadhî "^), welche der Viçâkhâ an Einsicht

âhnlich ist, wie ich gehort habe; schaffe mir dièse zur

Frau.» Da sprach Mahaushadha: «0 Kônig, hiebei

ist eine List anzuwcnden, da zwischen dir, o Konig,

und ihm ein feindliches Verhâltniss besteht. » Da

15) Çukasaptati 38. Nacht.

16) Im Tib.
Ij^'^^^
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sandtc Kônig Dshanaka Minister und Puroliita, um die

Bewcrbung auszufiihreii. Es versammelte der Pan-

tshâla-Kunig seine Minister und fragte, wic er handeln

solle. Dièse sprachen : «Da der Konig Dslianalva friilier

deincm Bcfehle nicht geliorcht hat, deslialb miissen

wir es gleicli so einricliten, dass sie in unsere Gewalt

gerathen, deslialb sage ihnen, dass du sie giebst und

dass an der und der Stelle an dem und dem Tage des

Halbnionats zu der bestimmten Stuude eine Zusam-

menkunft stattfinden solle, um sie in Erapfang zu neli-

men.» Als sie so gesproclien hatten, tratcn sie lier-

vor und gaben zu wissen, dass Konig Dslianaka die

Tocliter Ausliadhî erlialten wiirde. «Wie und wann?»

Sie sagten: «An dem und dem Tage, zu der festge-

setzten Stunde.» Darauf liess der Kônig zu ilirer Hocli-

zeit riisten, bereitete Speise und Trank und liess in die-

selben verschiedenartiges f^^l Gift misclieu; als es bc-

reit war, saudte der Pantsliâla-Konig Boten, dass man

unverziiglicli komme. Als Mabaushadha dies gebôrt

batte, spracli er zum Kônig Dshanaka: «Es ist nicht

angemessen hastig zu handeln.» «Weshalb?» «Da er

als Nachbarkônig fortwabrend in Streit und Wider-

spenstigkeit gewesen ist, muss man erst naclispaben

lassen.» Der Kônig spracli: «Wcn soU man absenden?»

Er sagtc: «0 Kônig sei ruliig. Icb habe einen Papagei

Namens Tsharaka'"), der klug und rechtschaffen ist,

den werde ich senden, dieser wird, nachdem er sich mit

allen unterhalten haben wird , zuriickkommen. » —
«Handle also.» Der Papagei flog bin und daclite, wem
er sicb nahen, mit wem er sicli befreundend sprechen

solle. Obwohl er nach allen Seiten sah, konnte er nichts

wabrnehmen und dachte nach, wie er die gewôhnlichen

Geschafte anfangen sollte. Als er in den Palast ge-

laugt war und dort uni sich l)lickte, sali cr im Gebalk

eine Predigerkrahe ^-) sitzen. Er flog zu ilir und da

beide an einander ihre Freude hatten, fragte die Pre-

digerkrahe, woher er komme. Der Papagei sagte: «Ich

komme von dem Kônige Çibi im Norden. Ich war

Wachter des Lusthains und batte zur Frau eine treff-

liche, schône, kluge, ergebene und lieblich sprechende

Predigerkrahe; als sie einmal anderswobin gegangen.

17) Tib. ^^^.'^^i^; wahrscheinlich ist meine Restitutiou des

Sanskritnamens richtig ; weiter unten (Blatt 86) kommt freilich

Màthara als Name des Papageies vor.

18) Predigerkrahe ÏÏTf^=fîl, Gracula religiosa.

Tome XXI.

wurde sie von einem Falkcn davongetragen. Des-

lialb bin ich ans Kumraer und voll Triibsal hin und

berirrend zu dir gelangt; willst du, o Gute, nicht mein

Weib werden?» Sie entgegnete: «Es ist weder erhôrt

iioch gesehen worden , dass eine Predigerkrahe die

Frau eines Papageis gewordeu ist. Da es so ist, habe

ich geliôrt, dass die Frau eines Papageis ebeiifalls ein

Papagei sei.» Darauf suchte der Papagei durch an-

dere bin und her sich bewegende Flugweisen sicli

ilir zu nahern und sie [''8*] sich geneigt zu machen,

worauf er mit ihr der Liebe genoss. Als der Papagei

in dem Palaste des Kônigs vielSpeisen z. B. Honigauf-

lauf , Kummerloswender '') u. s. w. auf den Pfaimen

braten und viele aus Zucker bereitete Speisen sah,

sprach er zur Predigerkrahe : «Weswegen wird dièses

gebraten; werden wir es ctwa bekommen?» Da sagte

er zur Predigerkrahe in Verscn: «Dièses viele frische

01 auf der Pfanne, welches gebraten wird, werden wir

davon erlialten? Predigerkrahe, antworte sanft.» Die

Predigerkrahe autwortete : «Das auf der Pfanne be-

reitete Gebâck wird, o kluger Papagei Tsharaka, nicht

deine Speise sein, dièse Speisen werden Dsbanaka's we-

gen siimmtlicb mit Gift gemischt.» Darauf sprach der

Papagei, indem er die Weisheit voran sandte, zur Pre-

digerkrahe, voll Verschlagonheit: «Da es heisst, dass

der Pantshâler seine Tocliter dem Dshanaka giebt,

und dies in allen Gegendeu verbreitet worden ist, so

frage ich, wessen Worte walir sind, wessen AVorte

man traueu soll?» Die Predigerkrahe sagte: «Kluger

Papagei Tsharaka, dieser Bôse giebt sie nicht, die

Schlechtgesinnten streben nur danach ilin zu tôdten.»

Als er dies gebôrt batte, kehrte der Papagei Tsharaka

zurûck, nachdem er gesehen und gebôrt, crspaht und

erfaliren batte, wie ein Kaufmann, dem es gelungen

ist, einen Gewiiin zu erlangen. Zur Predigerkrahe

sprach er wegen des Kônigs Çibi: «Um don Kônig l^^i

Cibi davon in Kenntniss zu setzen, dass ich eine mei-

ner Gattin àbuliche, sanftredende Predigerlo-ahe ge-

funden, muss ich nun, o Gute, gelien.» Die Prediger-

krahe sagte: «Wenn, o Herr, du gehst, und du den

Çibikônig in Kenntniss gesetzt hast, so lass nach Ver-

19) |j^'|,R'JJ6&^ (q'OqFR^?),
iJ^Y^'^'i^' ^^^^

<'^°'=''

unerklart; sollte 2^;;^ = àj^ sein, so kônnte man auf ^TUTOnf

schliessen).
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lauf von siebcn Tagen , iiacli niclit lângerer Zeit es

wisseii; mcin Gcsclileclit uiitl meiiien Staimn inul meiii

Vermogen solchcr Art, clas lass dcii Ivoiiig Çibi wis-

seu. Meiuetwegen komra du iiicht iim.» Er tiog davou

luid meldctc ailes geuau dem Maliaiisliadiia , dicser

aber setztc dcii Konig Dsliaiiaka in Kenntniss. Als der

Pantsh;lla-K()iiig iiierktc, dass cr uiclit koiiimo, riistetc

er ein vollstaiidigcs Heer ans, zog gcgeii Konig Dslia-

naka und scbloss dessen Residenz ein. I)a der vornehm-

ste Ministor Maliausliadha einsali, dass man sicli mit

ihm in keine Schlacht cinlasscn diirfe, sann er darauf,

wie er Zwietraclit stiften konntc. Er sandtc den fiinf-

hundert Ministern des Konigs verscliiedene Gesclienke

und stiftetc so Zwiespalt. Als dics geschehcn war,

schickte Dslianaka zum Pantsliàla-Konig Gesandte mit

folgender Meldung : Obwolil cr im Standc wiirc mit

ihm zu kiimpfen, woUe er mit ihm sich versohnen und,

da er sein Schwiegervater sci, mit ihm nicht kampfen.

Er solle wissen, dass in seiner Hand Leben und Tod

liigcn; auch woUe er, obwohl er es vermoge, mit

ihm nicht kampfen. Wenn er daran zweifelte, so moge

er bedeuken, dass er die und die Geschenke an die

imd die Minister gesandt habe. Da liess er dièse mit

den Geschenkeu verhaften und kehrte an demselben

Abonde nach Hause zurûck; dort angelangt, liess er

die fiiufhnndert Minister him-ichten, setzte ihre Sohne

zu Ministern ein und solnite sich mit Konig Dshanaka

aus. Als Mahaushadha horte, dass sie getudtet seien,

fre.ute er sicli , dass er dies zu Wege gebraclit hatte.

Als sie nun getudtet warcn, [^'•^*J spracli Maluiushadha

zura Konig: «Jctzt worde ich selbst hingehen, um zu

sehen, ob ich sie bekomme oder nicht.» Als (<r nun

mit dem Heer ins Pantshâla-Land gelangt war, liiess

ihn der Konig ins Innere der Stadt kommen. Er

antwortete , er werde daselbst im Lusthain bleiben

oder falls er in die Stadt kilme, in das Haus dièses

und dièses Ministcrs zielien. \hi fûrclitete sich der

Konig von Pantsliâla wegen dieser Rede und meinte,

er kônne.wiederum Zwietracht zwischen ihm und den

Ministern stiften wollen und liess ihm sagen, cr moge
dort bleiben, wenn es ihm beliebe. Die Minister aber

bedachton, dass er ihre Vilter unis Leben gebracht

habe und des alten Grolls eingedenk meinten sie, dass

wenn sie mit Energie die Sache dem Kouige vorstell-

ten, jener nicht wiederkehrcn werde. Nachdem sie

sich vereinigt hatten, sprachcn sie zura Konig: «Es ist

Mahausliadha , an dem Konig Dshanaka eine solche

Verstandeskraft bat; wenn er sich dort beira Konige

befiudet, kann keiner diesera Schadeu zufiigcn; wâh-

rend er aber hier ist, wollen wir wieder gegeu Konig

Dshanaka ziehen. » Er war damit einverstanden. Mit

vollstJindig geriistetem Heer begaben sie sich zur

Residenz des Konigs Dshanaka. Auch der Konig Dsha-

naka machte sicli bereit. Mahaushadha aber ei'fuhr

es, dass der Pantshâla-Konige auf dem und dem Wege

ins Land des Konigs Dshanaka gezogen sei. Als er

noch ein wenig dort geblieben war, erfulir er, dass

sich an einer gewisscn Stellc der Schatz des Konigs

betiudc und in demselben die Tochter des Konigs Na-

mens Aushadhî wohne. Mit einer kleinen Schaar Ver-

trauter zog er dortliin, umringte den Schatz, trat ein,

leerte ihn aus und entfiihrte die Tochter t^o] sanimt

dem Golde und den Kostbarkeiten, setzte sein Heer in

Bereitschaft und zog von einer andern Seite in das

Land des Konigs Dslianaka. Da freute sich Konig

Dshanaka, die Minister, die Dorfbcwohner und die

andern, indem sie sagten, dass er ein grosses Werk voll-

bracht und bewiesen ihm vielfache Ehrenbczeigungen.

Als des Pantsliâla-Kônigs erste Minister gehort hatten,

dass Mahaushadha mit dem Madchen und dem Schatze

gekommen sei, verliessen sie die Residenz und zogen

in ihr Land zuriick. Der Konig Dshanaka aber, als er

das Madchen zur Frau erhalten hatte, lebte in Freu-

dcn und vergniig'ce sich mit ihr.

Darauf schickte der Paiitsbâla-Konig zu seiner Toch-

ter Aushadhî eineuBoten und bat um Nachricht, durch

wessen List die Sache erfahren. wer den Zwiespalt her-

beigefiilirt. Sie berichtete, dass es der menschliche

Sprache rcdende Papagei Mahaushadlia's Namens Tsha-

raka gcwesen sci , der die Sache ausgekundschaftet

habe. Da verlangte der Konig von Pantsliâla auf je-

den Fall seine Auslieferung. Als sie ihn demnach mit

Miilie im Netze gefangen batte, schickte sic ihn zum

Vater. Da befalil der Konig von Zorn ergriffen, nacli-

dem er ihn vielfach ausgescliolten, ihn zu todten. Da

fiel der Papagei Tsharaka dem Konige zu Fiissen und

bat den Konig, ihm zu gestatten, dass cr nach Art

seines Vaters und Grossvaters umkomme. Der Konig

gab seine Einwilligung und IVagte, wie deiin sein Vater

und Grossvater getodtet seien. Als darauf der Schwanz

in Baumwolle gewickelt, mit Senfôl bestrichen, dièses

angezundet und er dann losgelassen in die Luft empor-
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flog , steckte er den ganzen Kônigspalast in Brand -")

iind tauclite sich in Wasscv. Als er daranf zurûckge-

kelirt war und der Konig Dshanaka und Maliaushadlia

fragtcn, woiier ev kilnio, oi'xiihlte cr aUes ausfulu'licli,

jenc aber.freiiten sich. Dor Pantslu'da - Konig aber

sandte zorncrfiillt einen Brief : Da er auf solche Weisc

Schaden gestiftet liabe, C'^^"] sollo man ilm bcstimmt

nochmals schicken. Die Tocliter ergritil' und scliickte

ihn. Der Pantsliâla-Konig rnpfte ihn, zornerfuUt, ganz

kahl, that ilin in einen Fleiscldîlumpcn und mit den

Worten: «(îeli zu Gast» warf er ihn ans dcm Fenster.

Ein Falke schleppte ihn fort. Da bat er den Fallœn:

«Wenn du micli verzehrst, hast du nur Speise auf

einen Tag, liisst du niicli abcr les, so werdo ich dafiir

sorgen, dass du aile Tage was du bedarlst und viel

Speise erlialtst. » Damit der Falke ihm Glauben

schenkte, leistete er einen Eid und wurde losgelassen.

Tsharaka sprach: «An der und der Stelle ist desKonigs

Tempel, dorthin bringe mich.» Er that so. Der Papagei

ging hinein und krocli in ein Loch. Am Tage daranf

kamen die Brahmanen, um der Gottheit zu opfern;

als sie sich anschickten , Wohlgeruch , Weihrauch,

Speise, Opfergaben und Strcuopfer zu gebcn, sprach

Tsharaka: «0 Brahmanen, dem siindhaften Konige von

Pantshâla sollet ihr dièse meine Worte sagcn: Da du

dièse und dièse Stinde begangen hast, habe ich dir

Schaden zugefiigt; wenn du nieht nach meinen Wor-
ten handelst, werde ich es wiederum thun. Tiiglich

sollst du rothes rohes Fleisch, Sesam und Keisbrei

ein ganzes Maass voll als Speiseopfer darbringen und

darauf werde ich es bedenken.» Der Brahmane ging

und meldete es dem Konig. Der Konig liess deshalb

Speisen und Streuopfer hinschaffen und kam tiiglich

sammt den Ministern und Puroliita , um die Gott-

heit zu bitten, dass sie sage, ob sie verzeihe oder

nicht, und um zu vcrsichern, dass er ihrem Gebot ge-

màss haudcln werde. Als nun nach langer Zeit dem
Papagei Tsharaka die Fliigel wieder gewachsen wa-

ren, er wieder fliegen konnte und er Lust zum Fort-

fliegcn bekam, sprach er: «Du sollst, o Konig, sammt

dem Heerfûhrer, der Konigin, den Prinzen und den

20) Vergl. Pabst, Bunte Bilder, d. i. GoschicLtcn, Sagen und
Geilichte iicbst sonstigeii Deiikvviudigkeiten Elistlands, Livlands,

Kui'lauds niid der Nachbarlaude. Erstcs Heft, Rcval 18.50, S. 14 fg.

nnJ Mannliardt, Gfirmanisdin Mytbenforschungcn. Berlin 1858,

S. :î9.

Ministern, den Kopf gleich ciner Morserkeule gescho-

ron, zu mir kommen; wenn iiir also thut, dann werde

ich Verzeihung gewahren. » Als der Kiinig dies be-

herzigt und demgemass gehandclt batte, begaben sich

aile, 1^^] den Kopf wic eine Morserkeule geschoren,

dahin, wo sich die Gottheit befand und ihr zu Fiisscn

fallend baten sie um Vergebung. Da flog der Pagagei

gen Himmel xxnd sprach dièse Verse: «Dcm Thiiter

wird vergolten, schauet, wie der Rupfer wieder ge-

rupft ist, hier bat dcrjenige, der allcin gerupft wai-,

den Feind und aile trefflich gerupft.» Als er so ge-

sprochcn, begab er sich zu Mahaushadha, der Tsha-

raka fragte, woher er komme, da er ihn schon lange

nicht gesehen habe. Dieser erzahlte ausfiihrlich, was

er fiir Stûckc ausgefûhrt batte. Da freute sich Ma-

haushadha und erzahlte es dem Konig Dshanaka, der

sich ebenfalls sehr freute und sich glûcklich pries

einen so einsichtsvollen Minister zu haben.

Zu einer andorn Zeit hatte der Konig den Einfall

um zu erproben, wer von den Ministern tiberaus klug

wilrc, sic zu rufen und jedem von ihiien einen Hund

zu geben, damit sie denselben in einer bestimmtenZeit

abrichteten mit'menschlicher Stimme zu sprechen. Sie

naliinon die Hundc mit nacli Hause und verstanden es

wohl sie zu erziehen, allein nicht sie sprechen zu lehren.

Mahaushadha nahm seinen Hund nach Hanse und gab

ihm nicht weit vom Tisch eine Stelle, an einen Pflock ihn

anbindend. Wenn der Hund dann fiir Mahaushadha ver-

schiedene Speisen, Trank und Briihen bereiten sah,

konnte er dennoch niclits erreichen. Ihm darauf wenig

schlechte Nahrung gebend, brachte er es dahin, dass er

weder todt noch lebendig, vor Erschopfung raager und

diirr wurde. Darauf befahl der Konig , sie sollten die

Hundc bringen, abgerichtet oder nicht abgerichtet.

Jene, die in den Kiinsten nicht erfahren waren, konnten

die Hunde nicht abrichten. Als der Konig darauf dem
Mahaushadha befohlen hatte, den ihm iibergebenen

Hund zu bringen und nun vor den Konig der diirre,

ausgehungerte kam, fi-agte der Konig, wesbalb er so

raager sei? Mahaushadha sagte: «0 Konig, ich habe

ihm das gegeben, was ich selbst ass.» Der Hund aber

sagte: «0 Konig, es ist niclit wahr, ich bin vor Hun-

ger fast umgekommen. » P^"] Darauf sagte Mahau-

shadlia : «Auf dièse Weise habe ich ihn sprechen ge-

lehrt.» Da freute sich der Konig sehr.

Als der Konig zu einer andern Zeit eine Probe an-

se*
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stellen woUte, befahl er ihnen, Schaafe zu fûttern und

zu tniiiken, so dass sic, oliiie Fett auzusetzen, stark

wurden "'). Da verstandeii 500 Minister die Sache

niclit anzufangen. Sie zogen die Schaafe auf, dièse

vvurden aher fett. Mahaushadha dagegen setzte seinen

Schaafen wohlschmeckende Nahrimg vor, liess aher

ans Holz eineii Wolf aufertigen uud stellte diesen vor

das Schaaf, welches sich hei dem Anblick des Wolfes

fiirehtete uud, oline dass es Fett ausetzte, stark wurde.

Als der Kuiiig sah, dass die Scliaafe der andcrn wohl-

ausseliend, fcttreich, das Scliaaf des Maliaushadlia aher

ohne Fett stark geworden war, pries 'er seiue Weis-

heit selir.

Zu oiner andern Zeit woUte der Konig wiederura

erproben, wer weise sei.

Als die fiiufhundert Soline der Minister im Lust-

hain ein Fest feierteu uud speisend uud trinkeud da-

sasseu uud wunderhare Dinge zu erzilhleu aufingeu,

sollte jeder erziililen, was cr Wuuderhares erfahren

oder im Ilausc weileud geliurt hahe. Da erziihlteu sie

aus Freundschaft eiuander vunderhare Dinge, die sie

zu Ilause uud auderswo geselien hatteu. Es forderten

da die Jiinglinge auch don Sohn Mahaushadlia's auf

zu erziililen. Dieser sagte, dass sich in ilu-em Hausc

ein Stein hefande, der, ohwolil er eine Silulenbasis sei,

deunoch, aufs Wasser gethan, liin- uud herschwimme,

sich rciben und kueten lasso u. s. w. Da meinten die

Jiinglinge, dass hei keinem von ihnen zu Hause ein

solches "Wunder sei; als er aher dabei blieb und sie

zweifelteu, sagte er, er wolle auf 500 Goldstiicke

wetteu und sagte dies seinem Vater. Dieser sagte:

«Zeige, Sohn, ihnen den Stein nicht.» Als die Jiing-

kamen, zeigtc er den Stein nicht und die funfhundert

Goldstiicke verfieleu. l^^l Darauf fing Mahaushadha

Affeu und als er dieselben zurMusik abgerichtet hatte,

sagte er zu seinem Sohne: "Jetzt gch und sage deu

Kameraden in Rucksicht auf die friiliere Unterhaltung

wegeu der zu Hause geseheneu Wuuderdinge, dass du

das Doppelte einsetzen willst und iluien im Hause

musicirende Affen, die singen, tahzen und die Pauke

schlagen konnen, zeigen wcrdest.» Als or demgemass

von andern Sachen sprach und darauf kam und sagte,

dass er dergleichen geseheù, meinten jcnc, dass sie

21) Vergl. TiCS avadànas — trnil. p.'ir Staii. .Ti\lirn. l'aris ISHll,

T, II p. 48.

nie musicirende Afteu geseheu noch von ihnen gehort

hatteu. Da sagte er: «Was gebet ihr mir, wenn ich sie

euch zeige?» Sie entgegneten: «Schon fruher hast du

fihifhundert Goldstiicke verloren uud jetzt wirst du,

wenn du auf gleicho Weise ungereimtes Zeug sprichst

und du uns die Affen nicht zeigst, tausend Goldstiicke

verlieren; zeigst du sie aher, so werden wir dir sie

geben.» Als sie so gewettet hatteu, wurden die Affen

in den koniglichen Palast gebracht, \vo sie vor dem

Konigo saugen, tanzten und die Pauko sclilugen und

die Jiiuglingo tausend Goldstiicke einzahlten. Auch

der Kunig war von Staunen ergriffon ; dergleichen

hatte er friiher uicht geselien noch davon gehort.

Darauf erwiosen der Kônig, die Minister und die

Stadtbowohner aile dem IMahaushadha grosse Elire, da

er alloin unter alleu klug und weise sei.

Es wurde eiuem iiberaus gelehrten Brahmanen im

Videlialande eine sehr schone Tochter geboren, die er

nur demjenigen geben wollte, der ihm selber gleich-

kilme an Scharfsinn und Wissen. Sie erhiclt den Na-

men Udumharikâ. L^-] Eineui andern Brahmanen wurde

ein garstig aussehender, dem Vater unahnliclier, mit

18 Hasslichkeitsmerkmalen versehener Sohn geboren,

dem die Eltern wogen seincr llilsslichkeit bei der Ge-

burt den Naïuen Virûpa ') gahen. Daer so liiisslich

war und die Eltern sich seiner Hilsslichkeit schamteu,

meinten sie, es sei zu nichts niitze, einen so htisslichen

lernen zu lassen. Als er aher herangowachsen und

lernbegierig war, beschloss er, um zu lernen in eiu

anderes Land zu ziehen, wo er von einem Brahmanen

in die Lelire genomraen wurde und bald ailes das

Wissen des Lehrers sich aneiguete. Der Brahmane

beschloss in Folge dessen ihm, trotz seiner Hiisslich-

keit, seine Tochter Udumharikâ zur Frau zu geben.

AUein Virûpa getraute sich nicht ihr zu nalien und

gedachte nach Hause zu ziehen, um sich dort mit ihr

zu vergniigen. Als Udumbarikâ diesen Ausbund von

Hiisslichkeit sah, sie selbst aher schon war, P-^] scliamte

sie sich seiner. Es zog Virûpa mit ihr nun nach sei-

nem Lande, allein auf der Reise ging der Reiseproviaut

aus. An das Ufcr eines Teichs gelangt, liessen sich

beide hungrig dort uieder ; ein anderor Gofiihrte riihrte

Melil im Wassor mit oincm Stiickchen uni und iing es

22) ^^Yn
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an zu trinken; das Woib, von Hunger gequiilt, bat

auch dariim. Da nahm Virùpa eine HandvoU Melil

und trank selbst. Udunibarikâ sagte : «Da aucli icli

von Hunger sehr gequiilt werde, môchto ich von dem

Wasser trinken. » Er antwortete : « Da die friiliern

Rshi's und Gesetzlelu'er es untersagt lial)en , dass

Frauen solches Wasser trinken, werde ich es niclit

geben.» Wiihrend sie der Rogenlosigkeit wegen in der

Einôdc durch Hunger gequiilt wurden, fand Viriîpa

Hundefleiscli, briet und ass es. Als auch Udumbarikâ

davon verlangte, gab er es ihr nicht, wcil die Rglii's

solches den Weiberu untersagt hiitten. Da bracli sie

in vielfaches Klagen aus: sie unglûcklichc werde durch

den Scluuerz des Hungers gequiilt; weshalb doch ilire

Eltern sie und fiir welche Siinde an einen solchen ver-

heirathet hiitten. Als sic weiter zogen und einen rei-

fen Udumbara-Baum sahen, kletterte Virùpa liinauf

und ass von den Friichten. Udumbarikâ sagte, er solle

doch nicht allein essen, sondern auch ihr geben. Er

ass die rcifen Friichte und warf nur unreife hiuab.

Sie sagte ihm, er solle ihr nicht unreife zuwerfen,

sondern ihr auch reife geben. Er entgegnete: «Willst

du reife, so steige selbst auf den Baum, nimm und iss

sie.» Von Hunger gequiilt, stieg sie mit Mûhe auf den

Baum und ass daselbst. Virùpa aber daclite: «Ein

solch Ungiùcklicher wie ich mit solch einem Weibe, der

ich mich kaum selbst crhalten kaun! sie will mich

nicht einmal anseheu. » Er stieg vom Baume , umgab

diesen mit Doruen und ging davon. [s^''] Zu der Zeit

begab sich KiJnig Dshanaka auf die Jagd und vernahm

im Walde die Klagen der von ihrem Manne verlasse-

nen Udumbarikâ. Er ging den Tonen nach und er-

blickte die Sclionâugige , die ihm wie eine Gottin des

Waldes vorkam. Als sie vom Baum herabgestiegen

war, ruhte er ebendaselbst an ihrer Seite, nahm sie

auf seinen Wagen, fiilirte sie in die Stadt und gab sich

mit ihr der Freude hin. Virùpa aber empfand, P^l als

er allein weiter ging, Reue daruber, dass er die Frau

verlassen hatte ; er kehrte zum Udumbara-Baum zuruck,

fand seine Frau jedoch nicht und erfuhr, dass der

Kônig Dshanaka sie mitgenouimen und in seine Frauen-

schaar aufgcnommen habe. Daruber wurde cr sehr

traurig; er gelangte an das Thor des Palastes, ward

aber nicht oingelasscn Da sah er auf dcui Palasthofe

Arbeiter und beschloss mit diesen zusammen Steine

zu tragen; so kam er in den Palast, wo ci- sah, wie

seine Frau und der Kônig mit einander liebkosten.

Er sann auf ein Mittel , wie er die Frau sprechen

konne. In Versen sprachen sie also:

Er: Golden ist der Grundsteiu wobl; hast du tadelnd deine

Freude?

Schone, liist du mir nicht Lold? — Nimm, o Zimmer-

mann, den Steiu !

Sic: An dem Ortc bat ich dich. «Weiberu ist versagt das

Fleisch.»

Dièses Wort blicb mir im Sinu. Dièse liessest du im

Slich.

Er: Am Udumbara-Baume hast mich, Schone, du gefragt,

Am Gaugâfluss gcboreu, nimm, o Ziramermann, den

Steiu!

Sie: Als gequirltes Wasser ich gebeten, ward mir Antwort:

«Nicht darf ein Weib es trinken»; desbalb bin ich her-

gelangt.

Er: Manches sprach gelehrtcr Mund, sprich von Goldglanz

sonder Zahl,

Schone, bist du mir nicht hold? Nimm, o Meister, du

den Stein!

Sie: Unreif war, was du mir gabst, das Reife asst du sclber,

Rauher Rede eiugcdenlj, sitze ich nun kosend hier.

Er: Vom Berg herab icli stiirze, Gift auch trink' ich, Brah-

mauin,

Um dich jammerud, bin ich hier. Nimm, o Zimmermann,

den Stein I

Sie: Stiirz' hiuab vom Berge du, Gift gcniesse, Brahman, du!

Liebtest nicht zur Liebezcit: zu Hausc muss man kosen.

Als beide sich so unterhielten, schopfte der Kônig

Vcrdacht: «0 Kônigin, [s^*] da ich nicht verstehe, waa

ihr mit einander redet, so sage mir unverzagt, auf

dass ich es hôre.» Da der Kônig sich ganz in ihrer

Gewalt befand, erziihlte sie ihm ailes ausfuhrlich. Als

der Kônig fragte, ob sie etwa mit dem Manne fort-

ziehen wolle, wollte sie nicht geradezu crkliiren, dass

cr ihr zuwider sel, da sie befurchtete, dass er, als

Brahmane, sie durch bôse Sprùche bannen kônnte. Des-

halb fragte der Kônig den Mahaushadha, wie zu ver-

fahren sei. Dieser versprach es so einzurichten, dass

der Kônig sie nicht verlieren soUte. «Wie demi?» —
Mahaushadha sagte : «Da dieser Brahmane von iiber-

aus geringem Vermôgen ist, die Frauen aber uberaus

majestâtisch sind, werde ich so und so zu ihm sprechen;

er wird, wenn ich ihn veranlasse, sie unter den Frauen

herauszusuchen , sie nicht erkennen.» Der Brahmane

ward gerufen und gefragt, was er suche, weshalb er

in den Palast gekommen soi; als er gesagt, dass er

seine Frau, welche der Kônig hergebraclit habe, suche,

fragte Mahaushadha: «Wirst du deine Frau erkennen?»

Virùpa antwortete: «Ja.» Mahaushadha sagte: «Ich

werd(! die fiinfhundcrt Frauen voi- dich hinstellen;
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wenn du aus denselben eine dir niclit gehôrige andere

Frau aussiichst, mrd dein Leib mit den Waffen in

Stucke gehauen werden. » Der Kônig befalil darauf

allcn scineu Frauen mit allcm Sclimucke angotlian zu

erschcinen und den grOssten Aufwand an Sclnnuck zu

macheu. Darauf liess der Konig an einem oftnen Wcge,

wo Opfer dargcbracht wurden, Udumbarikâ wie die

Gattin Indra's an die Spitze aller Frauen stellen und

sie \\ie von Apsaraseu umringcn. Mahaushadha rief

den Bralimanen nach vorn und liiess ilui seine Frau

von dort nelimen , wenn er sie kenne. Als Virûpa

Udumbarikâ [85] und die Frauen mit allera Scbmuck

angethan sah, stand er da wie eine durch den Zauber-

sprucli gebannte Schlange; wie einer, der das Tagcs-

liclit uicht anzublicken vermag, blickte der Brahmane

auf die Frauen. Dal-auf sah er hinter ihnen eine Piçâ-

tsha-iihnliclie wasserschopfende Sclavin hinter einer

andern Konigsfrau stehen, ergriff ilire Hand und sagte:

«Dies ist meine Frau.» Mahaushadha sagte: «Wenn
sie es ist, so nimm sie.» Er nahm sie und sprach: «Das

Vorziigliche liebt das Vorziigliche , das Mittelmassige

das Mittelmassige, an der Krummen liangt mein Herz.

Sclionc, ich bin einem Piçâtslia illinlich und du bist

aucli eine Piçâtsliî wie im Gotterliaine Nanda; komm,

Piçâtshî , zu mir. Da icli einem Piçâtsha âhnlich bin,

wollen wir uns beide vergniigen.» Darauf vergab der

Kônig Dshanaka dera Mahaushadha ailes, was er nur

irgcnd gefehlt batte.

Einmal zog der Konig mit den Gattinnen in den

Lusthain und vergniigte sich daselbst mit ihnen. Es

nahm daselbst die Gattin einen hunderttausend kosten-

den Perlenschmuck ab, hing ihn an den Zweig eines

Açokabaums und mit dem Konige spiclend vei'gass sie

ihn dort. Der Kônig zog mit ihr in den Palast zu-

riick. Um Mitternacht erinnerte sic sich, dass sie den

Schmuck im Walde gelassen batte. Es war der Schmuck

aber von einer Aftin in den Wipfcl eines Baums ge-

tragen worden. Da bcfahl der Kônig seinen Mannern

rasch in den Wald zu gehen und den Schmuck zu

holen. Dièse gingen hin, fanden ihn aber nicht. Nun
war ein Bettler dorthiu gegangen, um Uberreste der

von andern verzehrten Speisen zu suchen; als er solche

genossen hatte und aus dem Walde trat, ergriffen

ihn des Kônigs Miinner und da dort niemand anders

zu sehen war, forderten sic ihn auf, den Schmuck

herauszugeben. Obwohl er bethcuerte, dass er den

Schmuck nicht genommen und auch nicht gesehen

liabe, schlug man ihn mit Filusten und Stecken und

setzte ihn ins Gefangniss. Von Hunger gequàlt, dachte

er, dass wenn er nicht eine List anwendete, t^^*] cr hier

vor Hunger umkommen wiirde. Er sagte dera Gefang-

nisswiirter, dass er freilich den Perlenschmuck genom-

men, ihn aber dem und dem Kaufmannssohne gegeben

habe. Des Kônigs Miinner riefeu auch diesen herbei

und setzten beide in Holzfesseln. Der Kaufmannssohn

erhielt von Hause geschickte Speise; als er sie ass,

bat' ihn der Bettler; der Kaufmannssohn schalt ihn

und sagte: «Du hast mich wohl des Diebstahls bo-

schukligt, damit ich dich mit meiner Speise nâhre;

ich gobe dir nichts.» Also sprechend, ass er. Als dar-

auf der Kaufmannssohn durch die Nothdurft gedràngt

wurde, sagte er: «Stehen wir auf und gehen wir.» Der

Bettler antwortete : «Deine Worte werden von mir

nicht gehôrt; ich werde nicht gehen.» Jener sagte dar-

auf: «Von jetzt an werde ich so handeln, dass du zu-

frieden sein wirst» und als er ihn mit frcundlichen

Worten und einem Eide gewonnen hatte, entledigte

er sich seiner Last. Am folgenden Tage gab der Kauf-

mannssohn nach Hause Bcfehl, fortan fiir zwei Pei'-

sonen Speise zu bringen. Der Bettler war damit schr

zufrieden und dachte, dass er friiher in der ganzen

Stadt umherlaufend nichts hatte finden kônnen um
seinen Magen zu fiillen; da hier nun Speise und Trank

in Fûlle vorhanden seien, wàre auch eine Hetiire her-

beizurufen. Deshalb beschuldigte er eine Hetiire der

Theilnahme an dem Diebstahl und des Kônigs Man-

ner setzten auch dièse ins Gefilngniss. Als er mit die-

sen zusammen sass, Speise und Trank gcnoss, sprach

er: «Es ist gut, wenn wir nacli zwôlf Jahrcn von hier

frei kommcn.» Indem sie sich so vergniigten, entstand

in ihnen weiteres Verlangen ; sie hatten an dieser He-

tiire nicht genug und meinten, dass, um nocli mehr

Vergniigen zu habcn, sie einen Lautenspicler herbei-

rufen miissten. Der Bettler beschuldigte nun auch

einen Lautenspicler, dass er den Perlenschmuck ge-

nommen habe. Da setzten des Kônigs Miinner auch

diesen dort hinein. So vergniigten sich nun aile diesc

im Gefilngniss. Nach langer Zeit forderten sie den

Bettler auf, ein Mittel ausfindig zu machcn, dass sie

frei kiimen ; es solle ihm [^c] dann an nichts fehien. Er

verspracli demgemiiss zu handeln und bedachte, dass

niemand ausser Mahausliadlui helfcii kôniie. Er sagte
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deu Mauncni des Konigs, dass Maliaushadha's Sohn

ebciifalls an der Sache betlieiligt sei. Des Konigs Mlin-

ncr bescliiedea aucli diesen lierbei. Als Maliaushadha

liorte , dass sein Solin ins Gefangniss gcsteckt sei,

daclite Cl-, er raiisse durchaus in den Palast gehen;

wenn er es nicht thue, werde sein Solin sicli abqualen.

Dortliingelangt, fragte er den Kônig, was sein Sohn

verbroclien liabe; dieser sagte, dass er auf des Bett-

1ers Aussage wegen des gestolilenen Perlensclmiuckes

eiugesteckt sei. Als ei' nun die List der Gefangenen

genau gehort liatte^ sagte er zumKonig: «Von diesen

bat keiner den Diebstalil begangen ; auf niein Wort
lass "sic aile frci.» Sie wurden freigelasscn. Darauf be'-

gab er sich nach dem Lusthain und gelangte an die

Stellc, \vo sie friilier gewesen waren, zu dem Baume.

Als er ihn naber betraclitete , erblickte er eine an

der Spitze des Baumes sitzende Àffin. Da meinte er,

dass dicse den Perlenschmuck genommen liaben miisse

und sie mit List herabzulocken sei. Er bat den Konig,

sammt der Gattin dortliin zu kommcn und der letzte-

ren daselbst einen Sclimuck umzuhangcn. Da bing sich

auch die Àffin, auf dem Wipfel des Baumes sitzend,

jenen Perlenschmuck um. Darauf bat Mabaushadha

die Gattin zu tanzen. Als dies gescliab, fing auch die

Affin auf dein Baume an zu tanzen. Allein der Per-

lenschmuck fiel ilir nicht vom Halse. Um nun auch

dies zu Wege zu bringen, bat er den Konig, die Gat-

tin mit gebeugtem Haupte tanzen f^^*] zu lassen. Da
fing auch die Affin an mit gebeugtem Kopfe zu tan-

zen, wobei ihr der Perlenschmuck vom Halse herab-

fiel. Der Konig voll Fi'cudc umarmte Mabaushadha

und vcrlieh ihm Giiter.

Darauf versammelten sich die sechs Minister und

weil sie frûher von dem Konige geachtet, geehrt und

hochgehaltcn worden waren, nun aber durch den ver-

hungerten Emporkommling mit grobem Verstande aus

ilirem Ansehen gefallen waren, beriethen sie, was zu

thun sei. Da sprachen einigc: «Da wir friilier in Un-

einigkeit unter einander waren, sind wir machtlos ge-

worden; jetzt wollen wir in den Lusthain gehen und,

dortliin gekommen, Eide schworen, geloben und uns

verbiinden; so werden wir wieder zu unserer Macht

kommen. » Mabaushadha sali , wie sie sich dortliin be-

gaben und dachte, dass, da dièse sich wie verbiindet

irgendwohin begebeu hatten, sie etwas friiher nie Gese-

henes ira Werke hatten. Da er also Verdacht schopfte,

schickte er deu Papagei Mâthara'-^) ihnen nach, er

solle selien was sic aiigaben, sprachen und tliaten. Als

sie sich nun in den Lusthain begeben und daselbst

verbiindet hatten, hielteii sie ihre Fehler und Geheim-

nisse einander ver und sprachen: «Jetzt wollen wir

einander Bekiàftigmig gcben.» Einer sagte: «Ich habe

des Konigs Pfau gegessen», eiu anderer: «Ich habe mit

des Konigs Gattin zusainmcn geruht», [^^1 ein dritter:

«Ich werde es ebcnso thun.» Nachdem die sechs so

einander ihre Geheimnisso anvertraut hatten, assen sie

aus demselben Gefiissc. Mâthara aber meldete ailes,

was er gehort batte, dem Mabaushadha, dieser aber

dem Konige, der sie ans dera Lande verbannte.

Il, Suçroni.

(Kaiuljiir Lî. XI Blatt 03— 'J'J.)

Als Utpalavarna vor dem aus der Région der 3o

Gôtter zuriickkehrenden Buddha Çâkjamuni inGestalt

eines Tschakravartins erschien und vonlldajin an dem

von ihr ausstrômenden Lotusduft erkannt wurde, er-

zâhlte der Buddha Folgendes mit Bezug darauf, dass

Udajin sie schoii in einein fruhernLeben an demDuft

erkannt habe.

Ein Handelsherr heirathet in Vârânasî und will sich

wieder mit Waaren auf s Meer begeben. Seine Frau

will nicht zuriickbleiben. Als sie auf der Meeresfalirt

sind, wird das Scliifi" von eiuem Seeungeheuer P^l um-

geworfen, der Mann komiut um, die Frau rettet sicli

auf einem Brctt und wird von dem Winde nach Kaçe-

rudvîpa getrieben. Dort wohnte der Vogelkonig Su-

parna, der sie sich zur Frau uahm. Sie gebar ihm

zuerst einen sebr schoncn Knabenunddann einen jun-

gcn Vogel Supariia, welcher nach des Vaters Tode

zum Vogelkonig eingesetzt wurde. Nun bestand seine

Mutter darauf, dass er den âlteren Bruder zum Konig

in Vârânasi einsetzte. Er entfiihrte den Konig Brah-

madatta mit den Krallen, warf ihn ins Meer, setzte

seiuen mit allem Schmucke ausgeriisteten Bruder an

dessen Stelle aufdenTliron und drolite.denMinistern,

dass er deiijenigen, welcher nur das geringste Unrecht

thun werde, ebenialls wie Bralimadatta behandeln

werde. Der letztere Namc giug iibrigens auch auf den

23) lui Ttxt ^l'h'Is; vergl. Amuerk. 17 zu Blatt 78.
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neuen Kônig iiber, der seiuen Bruder bat, ihn von

Zeit zu Zeit zu besuchen.

Nacli ciniger Zeit konatc des Konigs Elephantin,

welclie werfeu soUte, [9^] das Junge nicht zur Welt

bringen und es rietlien die Minister, sie ins Frauen-

1

zimmer zu fûliren, damit sie dort durcli die Betlieue-

rung der Gattiunen ihrer Qualen eiitlodigt werde.

Obwohl die Elepliautin dortliin gefiihrt wurde uud die

Gattinnen ilrre Betheuerung ausspracheu, uahmen die

Qualen kein Ende luid die Elepliantin stiess die furcbt-

barsteu Tone ans. Dièse horte eine unfern des kônig-

lichcn Palastes befindliche Rinderliirtin und gab die

Versicherung, dass durcli ilire Betheuerung dieSchmer-

zen ein Ende nehmen wiirdeu. Als die Minister dies

dem Kônige geiueldet und der Kônig sie ins Friiuen-

gemach zu fiihren befolden liattc, sagte sie: «Wenn

es wahr ist, dass mir ein Mann genug ist und icli nicht

zwei Mànner habe, so soll in Folge dieser Wahrheit

die Elepliantin ihrer Qualen ledig werden.» Sofort

nach diesem Ausspruch warf die Elephantin. Als dies

dem Kônige gemeldet wurde, meinto er, dass aile seine

Gattinnen von solilechtem Wandel seien, und befahl

die Rinderliirtin zu rufen. Als sie auf seine Frage, ob

durch ilire Betlieuerung die Elephantin ihrer Qualen

enthoben wordeu, bejaheud geantwortet batte, meinte

der Kônig, dass sie eine ihr ahiiliche Tochter haben

musse, und nimmt sich dièse zur Frau. Da er befiirch-

tete, dass, wenn er sie unter den anderen Frauen seines

Hofes liesse, Suçvonî '^) ohne Zweifel schlechte Sitten

annehmen wiirde, bat er den Vogelkôuig Suparna sie

auf den Tag nach Kaçerudvîpa zu nehmen, auf die

Nacht aber zu ihm zuriickzubringen. Suparna ging

darauf ein und sandte iliiu taglich Kranze von ciner

wohlriechenden Blumo Timira, welche auf Kaçeru-

dvîpa wuchs.

Ein Brahmancnjungling, der nach Brennholz in den

Wald gegangen war, wurde dort von einor Kinnarî

erblickt und in eine Felscnliôhle geschleppt, wo sie

sich mit ihm der Liebeslust hingab. So oft sie sich.

24) Im Tib. fl'fl^'Z^l, wobei ich jedocli bemerke, dass ich den

Sanskritnamen nach dem in der Pàli-Recension befîndlichen Sus-

aoni gegeben habe, weil ich den tibetischen Namen wcder in seine

Elemeute zu zerlegen, noch fiir eine blosse Corruption des Sanskrit-

namens anzusehen vermag. Vergl. die Mittheilung des Prof. Mi-
nayef bei A. Vesselofski, CjiaBaHCKJa CKasanifl o Co.iomoh-è

n KuTOBpac-fe, p. 266 und im Journal des Minist. der Volksauf-

klârung 1871, Th. CXVIII, pag. 129-133.

uiu Blumen und Friichte zu holen, aus der Hôhle ent-

fernto, verdeckte sie den Eingang dorselbcu mit einem

grosseu Felsblocke, den der Brahmanenjiingling uiciit

im Stande war zu bewegen. Als sie ihm einen Solin

geboren batte , nannte raau ihn , weil er ttberallhin

schnell ging, Açuga (Schnellgang). Da der Vater in

Gegenwart des Sohncs stets die Eigenheiteu Vârâna-

sî's pries und der Sohn erfahren batte, P^*] dass dies

seine Geburtsstadt sei, fragte er, weshalb er nicht da-

hin entweiclie. Der Vater wies auf die Schwierigkeit

liin, da der Eingang mit dem Felsblocke versperrt sei.

Da ling der Sohn an von Tag zu Tag immer grôssere

Steine zu heben, bis er es dahin gebracht liatte, dass

er im Stande war den Felsblock in Bcwegung zu

sctzen. Um aber die Mutter, welche Blumen- und

Friichte aus der nachsten Umgebung boite, davon ab-

zuhalten, dass sie zu schnell zuriickkehie, warf er

eines Tages aile Friichte, sowie er sie in den Mund

gosteckt hatte, fort und crkliirte, dass die Mutter bes-

sere Friichte in weiterer Entferuuug von der Hôlile

suchon mlisse, da die in der Nithe derselben gepâiick-

teu ungeniessbar seien. Am niichstenTage begab sich

die ]\Iutter in grôssere Entfernung uud nun forderte

Àçuga den Vater auf zu entfliehen, da er die Mutter

weit fortgeschickt habe. Darauf schob er den Fels-

block zur Seite und es gelangteu beide nach Vârânasî.

Als die Mutter heimkehrte und die Hôhle leer fand,

sass sieweinend da. Die Freundiunen trôsteten sie und

meinten, i^^] der Sohn werde, da er Mensch sei, unter

Menschen uicht Kummer leiden. Die Mutter erklarte,

sie wolle ihm, damit er, von iJir getrennt, uicht Kum-

mer leide, ctwas geben, wodurch er sich sein Leben

fristen kônne und bat ihre Freuudinuen ihm, sobald sie

seiner ansichtig wûrden, eine Laute zu geben, damit

er sich vermittelst derselben ernahre; nur soUe er sich

hiiteu die oberste Saite zu beruhren, dcnn dann wiirde

einUngliick eintreten. Es batte der Bralimane seinen

Sohn Àçuga zu einem Brahmanen in die Lehre gege-

ben. Als Açuga nun eines Tages mit den anderen

Bralimanensôhneu in den "Wald gegangen war um

Brennholz zu sammeln, wurde er, da er sehr weit ge-

gangen war, von den Freundinnem der Mutter gese-

hen und gcfragt, was zu hôren sei. Als er sich iiber

Hunger und Durst beklagte, fragten sie ihn, ob er

nicht zur Mutter geben wolle, da dièse jammere und

weine. Er sagte, er kônne mit der Mutter nicht spre-
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clicn, da dièse liitzig sei. Daraiif gaben sie ihm die

Laute, damit or sicli mit ihr sein Lebeu tViste; damit

kein Ungliick gescliohe, solle cr die oberste Saite niclit

beriihren. Aruga begab sicli mit der Laute zu den

BralimaiieujUngliugen. Als or nuii dort unter ilineii

spielte uiul dazu sang, aboi- die oberste Saite nicht be-

rulirte, tVagten ihn die Jiinglinge, f'-"^*] woshalb er sie

nicht beriihre. Als er den Grand gesagt batte, sic

aber dennocli die oberste Saite beriilirten, fingen sie aile

an zu biipfen uud zu tanzon. Da sie diu'cli dasïanzen

sicli verspiitot hatten, kamen sie oi'st am Abend zu ihrem

Pandita, der sie fragte, weshalb sieso lange ausgeblie-

ben wàren. Als die Jiinglinge den ganzeu Hergang er-

zàhlt liatton, fragte der Pandita den Jiingling Àçuga,

ob er wirklich die Laute zu spielen und zu singen ver-

stânde. Als or es bejaht batte und nun spielen musste

und, von dem Pandita dazu veranlasst, die oberste

Saite beriihrte, fing der Braliraane saramt soiner Frau

an zu liiipfenundzutanzen, aber aucli das ganze Haus

stiirzte hupiend zusammen und aile Gefiisse und Ge-

schirre gingen in Stûcke. Erziirnt packtc der Brah-

mane den Jiingling Àçuga am^Halse und warf ihn hin-

aus. Darauf erwarb sich Àçuga dureli Lautonspiel und

Singen seinen Unterhalt. Da nehmen ihn fiinfhundert

Kautieute, die sich auf's Meer begeben, als Musiker

aufs Schitl' mit. Als or nun auf dem Schiff [^^'J spielte

und auch dort auf Verlangen der Kauflouto die ober-

ste Saite beriihrte, ting das Schitf an zu liiipfon und

stiirzte uin, wodurch sammtliche Kaufleuto ihr Lobon

einbiissten. Àçuga, dor ein Brett erfasstc, wurde

durch einen Sturm nach Kaçerudvipa verschlagen.

Dort hielt er sich in einem Lusthain auf; da es dort

keiue anderen Menschen gab, gab er sich, als or Su-

çronî erblickt hatte, mit ihr demLiebesgenusshin. Auf

dièse Weise war sie bei Tage dem Àçuga, bei Nacht

dem Kônige Brahmadatta zu Diensten. Als Àçuga sie

bittet auch ihn mit nach Vârànasi zu nehmen, geht sie

auf seinen Wunsch ein, fragt ihn nach seinem Namen

und nennt den ihrigen. Sie fing darauf an von Tag zu

Tag melu' Stoine mitzunehmen, wenn sie den Suparna

bestieg, bis sie es zu einer Last, die einer Measchen-

schwere gleichkam, gebracht hatte. Dann bestieg sie

mit Àçuga zusammen den Suparna und befaiil ihm die

Augen zu sehliessen. donn falls er sie offncte, wUrde

ein Ungliick geschehcn. Als sie nun in die Nalie von

Vârànasi gelangt waren und oi' das Schreien uud Lâr-

Tome XXI.

men violer Menschen hôrte, glaubte er, dasssieschon

angekommon selon, und schlug die Augen auf, worauf

er sofort erblindete. Suçroni liess ihn im Lusthain

und begab sich selbst nach dem Frauengemach des

Konigs Brahmadatta. Als der Friihling gekommen

war und im dichteu Walde die Bilume bliihten, die

Ganse, Ki-aniche, Pfauen, Papageien, Predigerkràhen

Kokila's und Fasanc stingen, begab sich der Kônig

Bi-ahmadatta von soiner Frauenschaar umgeben nebst

Suçroni in don Lusthain, \vo der Brahmancnjiingling

Àçuga, als er den Duft der Timira-Blume spiirte, ein

Lied solcher Art anstimmte: «Von dem Wiude in Be-

wegung gesetzt, wird derTimira-Duft vernomraen, Ka-

çerudvipa ist es, wo Suçroni sich aufhâlt.» Als der

Kunig dièse Worte horte, befahl er seinen Frauen

nachzuforschen, wer dieselben gesungen habe. Als

Àçuga aufgesucht undvor den Kônig gefiihrt, das Lied

wioderholen musste, fragte ihn der Kônig, wie weit es

bis nach Kaçerudvipa sei; er antwortetc in einem Çlo-

ka: «Von hier befindcu sich fast 100 Jodshana weit die

Gewàsser des Océans, dort liegt Kaçerudvipa, wo Su-

çroni weilt.» Ihm antwortete dor Kônig ebenfalls in

oinem Çloka: «Hôrt man, dass du meine liebliche Su-

çroni siindlicher Weise angeschaut hast, so sprich,

was fiir Merkmale bat sie am Leibe?» Àçuga entgeg-

netc in einem Çloka: «Am Schenkel ist Svastika, die

Brust ist gowunden, aussorhalb bat sie Timira-Blu-

men-Gcwinde.» Als dor Kônig auf dièse Weise gesehen

batte, dass sie sich vergangen batte, war er der An-

sicht, dass er sie nicht nôthig habe und dem Blinden

geben wolle. Erziirnt sprach er diesen Çloka: «Suçroni

wird dir gegeben, mit allem Schmucke angethan, lass

auf einen Esel steigen sie und eiligst gehet verbannt

aus dieser Stadt», und liess Suçroni und den Blinden

zusammen auf einem Esel zur Stadt hinaustreiben. Als

sie nun hin und lier irrten, gelangten sie bei Sonnen-

untergang in einen Gebirgsort und wolinten dort in ei-

nem leeren Tempel. An demselben Abonde waren

fiinfhundert Râubor gekommen, um die Gebirgsstadt

zu oroborn, die Bewohner dersolben aber, welche dies

bemerkt hatten, tiberwâltigten die Ràuber. Der An-

fûhrer derselben, dessen sie nicht habhaft wurden,

fliichtete in denselben Tempel. Die Stadtbewohner

umzingelten den Tempel, dor Anfiihrer aber schloss

die Thiir. Als die Stadtbewohner nun fragten, wer

drinnon wohne, antworte Àçuga, dass sie Reisende

31
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seien. Die Stadtbewohner drohton ihn selbst zu ver-
'

nicliten, wenn er uiclit don Riluber ausliefcrte. Der
'

I

Anfûlirer sagte zu Siiçroni: <(Was willst du mit einem
j

blinden Mann machon? wollea wir dioseu liinauswerfen
j

und uns beide vergniigen.» Sie ging darauf ein, der

Râuberhauptraann warf den Blinden von der Graben-

mauer herab und die Stiidter schlugen diescm den !

Kopf ab. Aiu andern Tage gelangtc Sueroi.ii mit dem
|

Rauberhauptniann zum Flusse Karada, \vo sic kein
[

Boot zum iibersetzen fanden"^). Der Rauberliauiitniann

hiess sie iliren Sclimuck ablegen, sie solle durcli den

Fluss scliwimmen, er werde ilir die Sachen naclitragen.

Sie gab ilim aile Kleider und saramtlichen Sclimuck

und stieg nackt ins Wasser. Als sie in die Mitte des

Elusses gekonimen war, erwaclite in ihr die Bésorgniss,

er konne mit den Saclien davongelien; sie sagte in ei-

nem Çloka: «Der Karada ist voll von Wasser, die

Schone gab dir aile Sacben, Furchtistmirentstanden,

betriig' micli niclit, P^'J o Bosewiclit!» Er entgegncte

ebeufalls in einem Çloka: «Fiir einenllnbekanutenliast

du einen alten Bekannten, den Mann fiir nutzlos hal-

tend, getodtet; deslialb ist es scbwer dir zu ti-auen,

du kônutest aucli mich todten.» Er lief mitdenSacJieu

davon, sie aber trat nackt in das dichte Gras. Da kara

ein alter Scbakal, -'^) der einen Fleiscbklumpen trug

und da gerade von der Flutli des Elusses Karada ein

Eisch an's Ufer getragen auf s Troekene geratben war,

liess der Scliakal das Fleisch falien und lief auf den

Eisch los, dei- Fiscli aber sprang wieder in den Fluss,

das Fleisch wurde von einem Geier davongetragen, so

dass derSchakal beiderDiuge beraubt mit hangenden

Ohren traurig dastand. Dies sah Suçronî und sprach

folgenden Çloka: «Den Fleiscld<lurapen liât der Geier

davongetragen, der Eisch ist ins Wasser geschliipft,

weshalb trauert der Schakal nicht, beider Dinge be-

raubt?» Der Schakal blickte nacli alleu vier Soiteu

und als er niemand sah, sprach er folgenden Çloka:

«Die dem Râuber nicht vortanzt, am Gesange selbst

keine Ereude hat, jetzt im Grase weilt, wer ist sie,

die mich schilt und meiner spottetV» Sie antwortete:

«Ich Suçronî biu es. Obéira.» Ârgerlicli daclite der

Schakal, dass dièse Joginî(Biisserin)ihn scJimahe und

sprach: «Den Mann liast du getiidtet; fortgelaufen ist

25) Vergl. Pantshatautra IV, 7.

26) Vergl. Pantshatantra a. a. 0. und Beiifey Baml I, !S. 1(18;

Wcbcr, Indische Studien II, pag. 3.39 folg.

der Buhle, weshalb trauerstdu nicht, Jogini, da du bei-

der beraul)t bist.» Suçronî entgegiiete: «In meinHaus

gelangt, werde ich einen trelHichen Gatten uehmen;

liabe ich einen Gatten eiiaugt, werde ich das Haus

nicht beschimpfen.» Der Schakal antwortete: Wenn
die Gangâ aufwarts fliesst, wenn Milclifarbe'-') der Rabe

hat, und dann die Frucht erwiichst, dann wirst du sitt-

sam sein. Wenn der Rabe und die Eule beide auf ei-

nem Baume nistcn uud in Ereude leben werden, dann

wirst du sittsam sein. Wenn die Scldange und das Ich-

neumon l'-''-^] in einem Loche wohnen und sich vertra-

gen wei'den, dann wirst du sittsam sein. Wenn man
ans dem Haar der Schildki-ote Kleider aufertigend,

ein AVintcrkleid bereiten wird, dann wirst du sittsam

soin. Wenn man ans Eliogenfiissen eine Leitcr machon

und auf der Leitor zum Himmel steigen wird, dann

wirst du sittsam sein. Wenn man aus dem Jasminsten-

gel"^) oine Bi'iicke machon und ein Eléphant iiber

diesolbe gehenwird, dann wirst du sittsam sein. Weini

uiitten aus dem Meero Eeuer emporlodorn wird und

die Menschen hineingehen werden, dann wirst du sitt-

sam sein. Suçronî, nachdera ich dicli nun gemigsam

verspottet habe, frage ich dich, was du mir fur einen

Lohu geben wirst, wenn ich dich in deinc friihere Stel-

lung zuriickversetzc?-") Sie eutgegneto: «Olieim, wenn

du dies tluist, werde icli dir taglich einen Eleisch-

klumpen geben.» — «Ich werde es thun, schau zu! Du
stf'igo nun ins Wasser, tanche bis an die Kohle hinein

und Ideibo darin, mit dem tiesicht nacli Osten gewen-

det; ich aber werde den Konig bitten.» — Er lief in

die Nàhe des kôniglichon Palastes und bat den Kônig.

Es wilre rocht und billig Suçronî rasch berbeizurufen,

da sio fromm und aufrichtig Busse wirke. Der Konig

Brahmadatta verstand die Spracbe des Schakals und

befahl d(Mi Ministern sofort Suçronî berbeizurufen.

Die jMinistor erschienen mit Kleidung und Sclimuck

und der Konig setzte sie in ihro friihere Stellung ein.

Sie gah aucli dem Schakal taglich einen Klumpen

Fleisch. Sie that dies eine Zeitlang. Als sie es unter-

lassen batte, kam dor Schakal in die Nilhe des kônig-

lichen Palastes und drohto, dass, falls sie die Gabe

27) EigentlicL: Farbe gcrKiiiR'iipr Milcli.

28) m^Z.o ^

29) Iliczu vergl. niaii die voii Reinhold Kôlilcr zu Laura Guu-
zenbach, Sicilianische Marchen II Band S. 242 folg mitgetlipil-

ton N'crsiniiPii. n:iiii(^iil]i(.-li dio ImlgariscliD :nif S. 245.
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unterliesse, er ilir vu Leibe gehen und sie in die

frùhcrc Lage ziirûckversetzcii werdc. Sie erschrak

und fulir fort ilim tiiglicli einen Kliimpcn Fleisch zu

gebcn.

Suçronî, sagte der Buddiia, das war Utpalavarnâ,

Açuga aberUdajin: wio er sic friilier ara Duft erkannt

hat, so aucli jetzt.

III. Kixà Gautanii.

(Kandjur XI. Blatt 122-130)

Der Hauptsaclie nacli wird die naclifolgende Er-

zilhlung im 25. Capitel des Dsauglun mitgetlieilt, nur

ist die Tnigerin derselben die Bhikshuni Utpalavarnâ
;

KrçâGautamî (bei denSiid-EuddhistenKisagotamî) ist

durch die von Cap. Rogers ans dem Barnianiscben iiber-

setzten «Buddbagliosha's Parables» (Loiidon 1870)

pag. 98 folgeude, ncuerdings bekannt geworden und

bat dem Prof. Piobdc auf der Pbilologenversammlung

zu Piostock (S. Zeitscbrift fiir das Gyiunasialwescn,

1876, Febr., S. 118) Anlass zu Vergleiclmngen mit

griecliischen Erzâblungen gegeben.

Ein reicber Hausbesitzer [122] von Vârânasî, Namens

Gautama, der mit Waaren nach Taksliaçilâ geht,

scbliesst daselbst Freundschaft mit einera Hausbesitzer;

beide kommentiberein, dass ihre Kinder sicli heirathen

sollen. Dem Gautama wurde eine Tocliter geboren, der

man den Namen Krcà Gautamî gab. Nachdem sie

lesen gelernt batte, sollte sie der Erlernung weiblicher

Arbeiten obliegen. Da der'Vater friiber mit Hetaren

verkehrt batte, tibergab er die Tocbter einer solcheu

zum Unterricbt. Die Tocbter [i^»] fing daselbst an zu

lernen. Als sie eine Zeit laug gelernt batte, sagte sie:

«Da icii das zu Erlernende erlernt habe, werde icb

jetzt gehen». Das Weib aber meinte, sie miisse erst

ordentlicb Ici'nen, jetzt konne sie nocli nicbt gehen.

Das Madcben entgcgnete, dass sic die Sache schon

hinlunglicli erlernt habe und gehen werde. Da nahm

das "Weib eine Schrainkbiichse und sagte, dass sie sich

den Kopf zerscldagen werde, wenn sic du'rchaus gehen

woUe. Das Madchen bat sic, dies nicht zu thun; sie

werde bleiben. Da sagte das Weib: «Krçâ, du glaub-

test ailes erlernt zu haben und wusstest nicht einmal

dies: Wer wird sich eines freraden Kindes wegen den

Kopf zerschlagen? du weisst alsoniclits.» Naclulem das

Madchen eine Weile bei ibr geblieben war und dann

wiederum gehen wollte, drolite das Weib, dass sie in

diesem Fall in den Brunneu springen werde. Das

Madchen bat sie, sie môchte dies nicht thun; sie werde

bleiben. Das Weib sagte: «Krçâ, du glaubtest ailes

erlernt zu haben und hast nicht einmal so viel gewusst,

dass man eines fremden Kindes wegen nicht in den

Brunneu springt ; da du dies niclit gewusst hast, musst

du liier bleiben». Als das Madchen noch eine Zeit

lang dort geblieben war, wollte sie wiederum fort.

Das Weib sagte, sie solle nur ein wenig warten; sie

woUe nur die Milcli bringen; dièse solle sie trinken

und dann gehen. Das Weib brachte die Milch, that

dann in Gegenwart des Mâdchens 01 und Honig in die-

selbe und, nachdem sie davon getruuken batte, erbrach

sie das Genossene in dasselbe Gefâss und befahl dem

Madchen dies zu trinken. Das Madchen weigerte sich

dies zu thun, das Weib aber stellte sich weinend. Als

die Nachbarn dies hôrten, [129] versamraelten sie sich

und fragten, weshalb sie weine? Als das Weib den

Sacbverhalt erzâhlt batte, fragten die Nachbarn, wes-

halb sie deun die fiir sie bereitete Milch nicht geniessen

wolle? DasMadchen entgcgnete, sie konne Erbrochenes

nicht geniessen. Da schlug sich das Weib wiederholt an

die Brust und sagte: «Weshalb sollte icb ihr Er-

brochenes zum Trinken gebcn?» Als die Nachbarn

nun das Madchen ernstlich zum Trinken nôthigten

und das Madchen zu trinken anfing, ergriff das Weib

sie bei der Hand, schlug sic mit der Handflachc

ins Gesiclit und sprach: «0 Krçâ, du hast gcglaubt

ailes zu Erlernende erlernt zu haben; wâre dies der

Fall, so hâttest du sicher nicht das, was du erbrechen

sahst, dir zum Trinken bereiten lassen; du weisst also

nichts.» MitdiesenWorten jagte sie das Madchen fort.

Nach einiger Zeit kam ein Handelsherr mit 500

Kaufleuten mit Waaren nach Madhjadeça und sprach

in Gegenwart dicser Kauflcute wiederholt gegen

die Weiber. Dort hattcn sicli jene Kauflcute fruher

mit den Hetaren vcrgniigt. Als letztcre aber er-

fubi'cn , dass sie sammt dem Anfiihrcr nun die

Weiber schmâhten und zu keiner Hetâre ins Haus

gingcn, hielten sic mit einander Puith. Wâhrcnd die

Kauflcute, die friiber ans Takshaçilâ gekoramen seien,

sich mit ihnen vergniigt hatten, seien sie jetzt sâmmt-

lich jeder Leidenschaft bar und nieraand vergnûge

sich mit ihnen. Einigc der Hetaren sagten, sie hatten

31*
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gehôrt, dass der Handelshorr, der sich aiif Bân-

digung der Liebeslust verstiinde, die Wciber selir

tadle iind die Kaufieute, die ihm ergeben seien, allen

Verkehr mit den Hetâren eingestelit liutten. Unter

ihuen fragte eiiie alte Hetâre, ob er ein Manu sei odei-

iiicht. Als man ihr sagte, dass er cin Mann mit allem

dazu Erforderliclien sei, fi24] fragte sie: «Werdet ihr

mich, wenn ich ihn durch nieine Tochter urawandie,

danu zu eurei' Anfiilirerin macbenV» Im Fall dies nicht

gelange, versprach sie dagegen 500 Kârsliâpanas zu

geben. Darauf miethete die Alte in der Niilie der

Kanfleute ein Haus iind liaufte doit viel Hausgcriith

an. Die Jûnglinge des Handelslierrn Iranien dortliin und

borgtenGeratlischaften. Siefragte: «Werseidihrjiing-

linge?» Sie antworteten: «Wir dienen bei dem Han-

delsherrn von Takshaçilà». Sie sagte: «0 Jiinglinge,

auch mein Solin ist Handelsherr und ist mit Waaren

in ein anderes Land gereist; da ich annehme, dass

seine Jiinglinge ebenso wie ilir von andefen Geriith

schaften borgen, raôget ihr aile in dicsem Hanse be-

iindlichen Gerilthscbaften als waren es die eurigen

nach Belieben benutzen». Als die Jiinglinge nun tiig-

lich dièse Geriithschaften })enutzten und der Handels-

herr sie fragte, woher sie dieselben hiitten. und sie

ihm die Worte der Alten mittlieilten. erwuchs in ilira

Freundlichkeit und er sagte: «Da sie euch Freund-

lichkeit erweist , ist sie auch meine Mutter». Die

Jiinglinge erziihlten es der Alten , dass ihr Herr ihre

Gtite sehr preise und sie wie seine Mutter beti'achte.

Da sagte sie, dass es wiinscbonswerth sei ihn selbst

kennen zu lernen, und veranlasste die Jiinglinge den

Handelsherrn zu ihr einzuladen. [i-^l Sie empfangt ihn

mit freundlichen Woiten, findet, dass er ihrem Sohne

âhnlich selie und auch denselben Namen trago, so

dass zwischen beiden kein Untcrschied sei. Darauf

hiess sie des Hausherrn Frau ihre Tochter schicken

und forderte dièse auf dem Biuder ihre Verehrung zu

bezeigen. Als das Mâdchen zum A^orschein Icjini und

der HaudelsheiT ihre SchOnlieit sali, verlangtc vv sie

zur Frau. Die Alte meinte, es sei nur derUebelstand,

dass, da er iln- nicht gehorig bekannt sei, er, wenn er

die Tochter heirathe, sie in Stich lassen kiinnte, und

verlangte zu ihrerSicherstellung, dass er seine silnimt-

lichen Waaren in ihr Haus bringe. Er gelit darauf

ein und schafft die Waaren in das Haus, die Alte aber

sofort aus der andern Thiir aus demselben foit. Als

dies geschehen war, sagte sie ihm die Tochter zu. Zum
bestimmten Tage und zur bestimmteu Stunde lud sie

sammtliclie Hetaren mit verschiedenem Schmuck angc-

than zur Hochzeit, 1'-'^*] auf welcher diesellten auf- und

alnvandelten. Der Handelsherr fragte : «Miitterchen,sind

nur Frauen hier und nicht ein Mann?» Sie gahnte. Eine

andere iiiisterte ihm heimlich ins Ohr: «0 Handels-

herr, merkst du nicht, was hier v(n-geht? dièse aile

sind Hetaren; wo soU denn da ein Mann sein?» Da

meikte er, dass er wohl eine Hetâre zur Frau genom-

men und somit angefiihrt sei. Auch verlangte das

Mâdchen von ilim fiir den Genuss Bezahlung; er aber

entgegncte, dass seine sammtliclie Habe, ailes wegge-

schafft sei und er kein anderes Geld habe. Als er fest

eingeschlafen war, wickelte die Alte ilin in eineMatte

und warf ihn auf die Mitte des Marktes. Als es Tag

wurde und viele in der Stadt wohnende Menschen

gingen und kamen, erwachte er, und als er sich so zu-

gerichtet sah, gerieth cr in Verzweiflung; er irrte, die

Augen mit Thrânen gefiillt, durch die Pliitze. Strassen

und Wege Varànasî's, von Hunger gequâlt, uni sich

Nahrung zu vcrschaffen zu dem Orte, wo sich die

Tagelohner aufhieltcn. Zu der Zeit haute der Haus-

besitzer Gautama ein Haus. Als ihm, der Tagelohner

suclite, jener von einem andern zugcfiiiirt wurde,

schien cr ihm zu jung und solcher Arbeit ungewohnt,

weshalb er einen andern zu suclien befalil. Der Jiing-

ling aber blickte mit thriluenden Augen dem Haus-

herrn Gautama ins Gcsiclit. Da fragte ihm Gautama,

wer er sei und woher er komiue. Er sagte voll Schmerz

iiber seine bemitleidenswerthe Lage mit thrânener-

fiillten Augen und mit erstickter Stirarae langsam:

«G Vilterchen, ich bin aus der im Norden belegenen

Stadt Takshaçilà in Folge frtilierer Tliaten glUcklich

hergelangt, [120] jetzt aber weiss i('h nicht, wohin ich

gehen soll, noch weiss ich wie ich ins Jenseits gelan-

gen werde.» Als der llausherr (iautama seine Nieder-

geschlagenheit sah und seine Worte vernahm, gewann er

ihn liel) und fragte ihn, ob er viele Meiisclien in Ta-

kshaçilà keiine. Als er es bejalit hatte, fragte er, ob er

den und den Hausbesitzer kenne. «0 Vâterchen, ich

kenne ihn, denn er ist mein Vater.» Der Haus-

besitzer Gautama war sehr erfreut und sagte

dem Jiingling, er solle nicht traurig sein und nicht

wcinen. «Da du mein Schwiegersohn wirst, soll dièses

Haus dir gehoren.» Auch der Jiingling fasste Muth
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und hOrte aiif traurig zu sein. Gautaraa spendete ihra

selber Speise, Trank, Kleider und Schmuck, Haus,

Lagcr und frenndliehe Worte und spracli /.a seiner

Frau: «O Gute, dcin Scliwiegersohn ist gekommen;

da die Hochzoit stattfinden soU, raaclio ailes bereit.»

Darauf wollte er Tag und Stunde der Hochzeit an-

setzen. der Jiingling bat ibn aber nocli ein wenig zu

warten , da er /uvor sieh Reiclithnm crwerben

wolle. Gautaraa wollte ibn davon abbalten, da im Hause

Reicbtbum genug sei; er aber antwortetc: «Was soU

ich mit dem Reiclitliura machen?» Da er nun an der

Hetâre Raclie nelimen wollte, sagte er: «0 Vatercben,

da es sich so verbalt, werde ich nicbt wie ein Mann

aus niederem Geschlecbt beirathen.» Er verlie&s darauf

Vârânasi und als er bin und lier irrend an dasFluss-

ufer gekommen war, sali er einenLeicbnani imWasser

schwiiumen. ein Rabe aber, der am Ufer sass und den

Leichnam verzehren wollte, konnte ibn mit dera

Scbnabel nicbt erreicben. Darauf wetzte er den

Scbnabel an einem Holzsttick, der Scbnabel wurde

lang und nun verzelirte er den Leicbnara. Dann wetzte

der Rabe den Scbnabel an einem andern Holze und

es erlangte der Scbnabel dann seine friibcre Liinge. [i2G*]

Der Ilandelsberr nabm sich zwei solcbe Holzstiicke

und ging nacb Hause. Darauf begab er sich mit

fiinfbundert Kârsbâpana's in das Haus jener Hetare

und sagte: «0 Scbone, du bast micli, als icb kein Geld

halte, aus dem Hause gejagt. Nun, da icb Kârsbâpana's

habe, komra, woUen wir uns vergniigen!» Sie, welche

an Kârscbâpana's bing, vergniigte sicb mit ilmi. Der

Handelsberr aber rieb unterdessen ihre Nase an

dem Holze und es wurde dieselbe sebrlang. Die Hetâre

rief alleÀrzte berbei und zeigte ibnen die Nase, allein

niemand vermocjite es sie zu beilen. Von allenÀrzten

aufgegeben, wandte sic sicb an den Handelsberrn und

bat ibn. ibr Vergebung zu gewiiliren und die Nase zu

heilen. Er antwortete, dass er es sogleicb tbnn wiirde,

wenn sie ibm aile seine Habe wieder herausgilbe. Sie

vcrspracb es im Lanfe d(>s Tages zu tliun ;
er rieb ibr

die Nase mit dem zweiten Holzcben, die Nase wurde

wie friiber und die Hetare gab ibra aile Wanren, die

er gebracbt batte, beraus. Darauf nabm sicb der Han-

delsberr Krçâ Gautamî hoclist begliickt zur Frau. Es

besass der Hausbesitzer Gautama in einem Gebirgsorte

Ackerland und forderte den Schwiegersohn auf, mit der

Frau dortbin zu zieben. Als die Frau ibrer Entbindung

entgegensab , lâsst der Mann sie auf ihren Wunsch

ins elterlicbe Haus ziehen, weil sie dort Pflege durcb

ibre Mutter batte. Nacb der Entbindung und der Na-

mengebung kebrte sie mit ibrcm Suline zum Manne

zuriick. Als sie wiederum nabe daran war niederzu-

kommen, spracb sie wiederum den Wunscb aus nacb

dem elterlicben Hause zu reisen. Der Mann braeb mit

ibr und dera Soluie in einera Wagen auf, sie aber ge-

bar auf der Halfte des Weges einen Knaben. Als der

Mann dies komraen sali, stieg er vom Wagen, setzte sicb

untcr einen Bauiu und scblief daselbst ein. Alservora

Scblafe sebr ûberwaltigt war, biss ibn eine Sclilangc

und er starb daran. Als nun aucb die Frau vora "Wa-

gen stieg und unter den Baura trat, ura dem Mann

die freudige Nacbricht zu bringen, dass ibra ein Solin

geboren sei, er aber, weil er entseeltwar, keine Ant-

woit gab, fasste sie ibn an der Hand und fand, dass

er gestorben war. Sic fing au zu weineii, die Rinder

aber entfiibrte ein Dieb. Nacbdeni sie lange geweint

batte und selir traurig geworden war, scbaute sie nacb

allen Wcltgegenden, nalim den neugeborenen Knaben

in den Bnsen, ergriff den alteren an der Hand und

begab sicb auf den Weg. Da unerwartet ein starker

Regen gefallen und Seen, Teicbe, Brunnen voU von

Wasser und der AVcg vom Elusse iiberscbweinrat war,

daclite sie, dass wenn sie mit iliren Kindern zusamraen

iiber's Wasser ginge, sowobl dièse als sie selbst zu Scha-

den koiuraen wiirden, desbalb sollten einstweilen dieKin-

derzuerst hinûber. Den iilterenSobn setzte sie ans Ufer

des Flusses, den jiingern nabm sie, ging biniiber

und legte ihu amUfer nieder; als sie darauf nacb dera

alteren hiniiberging und bis in die Mitte des Flusses

gelangte, wurde der jiingere Knabe von einem Sclia-

kal davongctragen. Die Mutter aber in die Mitte des

Flusses gelangt, schcucbte die Hand schwenkend den

Scliakal. Der iiltere Knabe glaubte, dass die Mutter ibn

rufe, und sprang ins Wasser; da aber das Ufer sebr ab-

scbiissig war, kainerunijSO wie er tiel. Die Mutter eilte

dera Schakal nacb, welcber das Kind fallen liess und

davonlief; als die Mutter es aber betrachtetc, fand sie

es todt, [127*] und warf es, nacbdera sie geweint liatte,

ins Wasser. Als sie aber nun aucb den alteren Sohn

vora Wasser einbertragcn sali, wurde sie uoch un-

ruhiger, eilte iiiin nacli und fand, dass aucb dieser

schon gestorben war. So des Mannes und der Kinder

beraubt. gerietb sie in Verzweiflung und sass, nur den
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Unterkdrpor bedeckt, allein am Ufer; sic hôrte das

Sausen des Wiiidcs, das Rauschen des Waldes iind der

AVogen, sowie das vielfaclie Siiigen der Vugel und weli

-

klagte iiber deii Verlust des Mannes und der beiden

Kinder, mit Gramesthrànon und Schluchzen liin und

her irrend. Wie jede Tliat nach und nach zur Reife

gelangt, so geschah es. dass unmittelbar darauf ilire

Eltern samint vielen Hausgenossen durch ein Gewitter

erschlagen wurden und nur ein Mann mit dem Leben

davonkam. Als sie jammernd und weinend rascli an

ihn lierantrat und ihn ersclirocken sali, fragte sie ilin

nach dem Grunde. Er aber sclilug in ihrer Gegen-

wart seinen Loib und erzahlte ibr weinend und scbluch-

zend das Geschehene. Als sie dies hôrte, fing sie wie-

der an zu jaramern und zu weinen und fragte, was fiir

ein Vergehen sie in ibrem friiheren Leben begangen

habe, dass sie auf einnial Mann und Kinder sowie ilire

Angehorigen verloren habe; sie meinte, sie diirfeniun

nicht melir im Hanse wohnen, da sich dort ihre Trau-

rigkeit nur nocli mehr steigern werde. Umherin-end

gelangte sie in ein Gebirgsdoif, wo sie bel einer alten

Frau, welche Baumwolle spann, wohnto, und als sie

sich von der Ermiidung erholt batte, mit ibr v.usara-

men zu spinnen anfiug. i'-'^J Dort gab es einen jungen

Weber, welcber von seiuer Kunst lebte. Dieserkaufte

von Zeit zu Zcit bei jener Alten Baumwollengarn. Als

dièse ihmnuneinraal feines Garn brachte, fragte er,'

wohcr dièses komrae, da sic ihm friiher nur grobes

gesponncn liabe. Sie crzabltr' ihm von der Frau, die

bei ihr wohnc und er spracb den Wunsch aus, sie

zur Frau zu nehmen und sie mit Speise iind Kleidung

und Lebensbedarf zu verselien. Die Alte bat ihn

die Antwort alizuwarten und ging. nachdem sic von

ihm das Gcld fiir das Garn und Speise crhaltcn. mit

Wohlgeruchen und Blumcm gcschmiickt nun zu Krçâ

Gautamî und erzahlte ihr den ganzen Hcrgang, pries

die Eigenschaftcn des Webers. sagte, dass er um sie

werbe und ricth ihr auf seinen Antrag einzugelien. Ob-

wolil sie anfangs sich straubte, gab sie endlich nach

und es fand die Hochzeit statt. Es war abei- der We-

ber ein rohcr, jahzorniger Mensch, der sie bcstandig

mit dem Stocke und mit der Hand sclilug. Da sngte

sie zur Alten, dass sie sie einem Kakshasa zur Frau

gegeben habe, H-^J und sic nicht wisse, was sie thun

solle, da er sie taglich mit dem Stocke und mit der

Hand schlagc. Die Alte trôstetc sie und sagte. er

werde sie nur so lange schlagen, als kein Sohn dasei;

spiiter werde sie sammt dem Sohne zu Maclit kom-

men. Als sie nun schwanger geworden war, wurde der

Weber gegeu sie freundlich, sie aber verachtete ihn,

waser jedoch ertrug. Darauf kam eines Tages der We-
ber, den seine Freunde mit berausclienden Getrânken

reichlich bewirthet hatten, durch den Rausch verwirrt

nach Hause. Er fand die Thiir verschlossen; da die

Frau eben im Begriff war niedei'zukommen , konnte

sie auf seinen Ruf die Thiir zu offnen es vor Schmer-

zen nicht thun. Sehr erziirnt ging er anderswohin.

Als das Kind geboren war, tiffuete sie die ïliiir, und

als der Mann eintrat, meldete sie ihm frendig die Ge-

burt des Sohnes. Er aber, dessen Zorn sich noch

nicht gelegt batte, von Bosheit iiberwaltigt, meinte,

dass sie, die ihn schon vor der Geburt des Sohnes

missacbtct liabe, ihn, wenn der Sohn herangewachsen

sein werde, ira Einverstandniss mit ihm umbringen

werde, und befahl ihr Feuer anzumaclien und den

Kessel aiifzustellen. dann Senfôl liineinzugiessen und

es zu koclien, dann das neugeborene Kind liineinzu-

werfen und es zu kochen. Als sic ihm Yorstellungen

machte, dass er das eigene Kind nicht tudten solle,

schlug er sie mit dem Stocke; durch dièse Unbarra-

herzigkeit eingeschiichtert, warf sie das Kind in das

siedende Oel. Als es nun gekocht war, befahl er es

herauszunehmen und das Fleiscli zu essen. Als sie

sich weigerte, schlug er sie auf das Heftigstc am gan-

zen Kor])er, worauf sie das Fleisch des Kindes ass. [is**]

Als der Zorn des Mannes verrauclit und er voll Reue

gedriickt und durch den Sclilaf iiberwiiltigt wurde,

nahm Krçâ Gautamî Lebensmittel, soviel sie tragen

konnte, und ging davon. Sie schloss sich Reiscnden

aus dem Nordcn, welche iïire Waaren in Vârânasî ab-

gesetzt hatten, an: als der Karavanenfuhrer ihre

SchOnheit sali, fasste er fiir sie Leidenschaft und

fragte, wer sie sei urd wohin sie gobe. Sieantwortete:

«Mcin Mann ist von einer Schlange gebisscn wordeii,

von raeinen beiden Sôhnen bat den einen ein Schakal

(lavongetragen, der andere ist im Wasser umgekommen,

mein Vater und moine Mutter sind durch das Gewit-

ter ersclilageiiiworden; ich, die icli nun ohne allen

Schutz bin, gclie woliin es mir beliebt, und weidc mit

dieser Reisegesellschaft gehen.» Der Karavanenfiihrer

nahm sie sich zur Frau, allein bald darauf wurden die

Reisenden \on liauberii fiberfallon und der Karava-
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iieiitïihrci' iio Kariipfc mit deiisclben getodtet, Krçâ

Gautamî von clcm Ràuljoriiaiiptmaiiu zur Frau genom-

men. Alleiii aucli dor Kaiiberliaiiptuiann fand seiuen

Tod diircli den KOiiig der Gcgend uiid Ki-çà Gautamî

wurde ins Frauengemach des Kônigs abgefiihrt. Als nun

aber dieser gestorbcn war, wurde sie, naclidera die

Franen, die Priuzen, die Miuister und eine grosse

Menschcnmeiige ilir grosse Ehrc bezeigt liatten, in

das Grabiiiald gesteckt. Mànner aus dem Nordlande,

welclie GrJibcr 1)estalilen, braclien auch in dièses Grab

ciu; als dor Staub iudieNase vou Kroâ Gautamî kain,

musstc sie niessen. Die Grabrauber erscliraken, weil

sie glaubtcn, es sel ein Vetâla und liefcn davon. Krçâ

Gautamî aber verliess das Grab durch die gemaclite

Oeffnung. Aile ihreLeideubetjacbtend, wurde sie, als

ein beftiger Sturm sich erliob, in Folge ilirerNahrungs-

losigkeit, ilires Verstandes verlustig, und nur mit dem

Unterkleide angetlian, mit beschmutzten und raulien

Handcn und Fiissen, langem Haar und tabler Gesiclits-

farbe irrte sie umbcr, bis sic nach Crâvasti gelangte,

wo sie beim Anblick Bhagavants îbreBesinnung wieder

erhàlt; Bliagavant betielilt Ànandaibr einObergewand

zu geben, trâgtibrdie Lelirevorund nimint sie in den

geistliclien Stand auf. Er bezeiclinet sic als die vor-

ziiglicbstc der Bliiksliunis , welclie den Vinaja er-

fassten.

Reri('lllig:uiig zu I51at.t7J* S. '160 Zcile 10 HUM uluiîcni sic iliii

prtckte, siigtc sie» lèse muu «Sie naliiii Lelim uud sagte»

Uber Paraffin enthaltende Mineralstoffe auf der ap-

scheronschen Halbinsel. Von H. Abich. (Lu le

10 février 1876.)

Auf der apscheronsclien Halbinsel war- das Gescbàft

der Napbta-Gewinnung liis zuin Sdilusse 1871 nur in

den Hànden eines (îeneralpàclit(^rs geweseii. Bewogen

durch die Bobrungs - Eifolge von Novasilzof auf

Naplita auf der nordwestlicben Abliangsseite des Kau-

kasus im Jalire 186ti, batte der Pacbter Mirzojef

erst gegen das Eude der Paclitzeit aiigefangen,.die bis

daliin auf Apsclieron ausscbliesslic.li befolgte Méthode

der Naphtafôrdenuig aus 70 bis i)0 Fuss tiefen aus-

gezimmorten Srliacliteu mit der aus Bobrlik'hern in

Verbindung zu bringcn. Durch die auf diesein Wege

sicli ergebenden iiberaus giinstigen Resultate war die

allgemeiue Aufmerksamkeit und mit dieser die Ahnung

von der aussergewohniichen technischen Bedeutuiig,

insbesondere derjenigen Région der Halbinsel auf das

hochste gesteigert worden, wo sich in der Umgebung

des Dorfes Balachani, auf einem Raume von 3 bis 4

Quadratwerst, eiuige 70 aus alter Zeit in Betrieb be-

hndliclie Schachtbrunnen zeistreut tinden, deren selir

verschiedene Leistungsfiihigkeit von jeher ein Maxi-

mum in einer Gruppe von Brunnen erreichte, die sich

()lni,i.'efahr in der Mittcî des angedeuteteii elliptischen

Raumes befinden.

Die, mit Anfang 1872 in Kraft tretende Maassregel

der administrativen Behorde , die duicb vorhandene

Brunnen und stattgebabte Bohrungeii als naphtafuh-

rend gekeiinzeichneten Areale auf Apsclieron in Grup-

pen zu sondern und dieselben meistbietend zu ver-

kaufen, braclite der Staatscasse eineu Reingewinn von

nahe drei Millioncn Rubel, hatte aber die Folge, dass

die nunmehr mit rastloser Eile beginnenden Opera-

tionen eiuer Gesellschaft von zahlreiclion Concurrcnten

den Charakter eines der Gemeinsamkeit der Interessen

durchnus zuwider laufenden Raubbaues annahiuen, der

bald zur bedeutenden Entwerthung und, wie nach den

in Kudako gemachten Erfalirungen vorauszusehcn war,

zu ganz enorraen Verlusten an dem werthvolleu Natur-

produkt gefiihrt hat'). Die Bohrarbciten waren auf

1) Von der Grosse dcrartiger Verluste, aber ziigleicli ai:ch vou

der kolossaleu, sellist iu Nord-Auicrika kaum crreiclit gewcseueu

Leistungsfiihigkeit des Balachanischen Napbtat'eldes, hat ein ersl

vor zwei Mouaten eingctreteuer P'all ein heredtes Zeugniss abgelegt.

Auf dor dreizehuten Numnier der auktionsmâssig veriiusserten

Gruppen, welche im Auktions-Catalogc niit40Eubel angesetzt war,

aber von der Gesellschaft Burineister mit lo,000 Rubel bezablt

wurde, befanden sich bis zum April 187ô vier Bobrlôcher von ver-

schiedenen Tiefen im Betrieb, die vermittelst Dampfkraft ausgescbôpft

wurden. Als im Laufe des Frûlilings ciu auf allen Gruppen gleich-

iôrniig wabrgenommenes Siukcn des Napbta-Nivuaus iu den Bolir-

Ibçheru statt fand, hôrte der Bohrbrunnen Ni'o 4 ganz auf; wiihrend

der tilglirhe Débit der Nro 3 von 3000 auf 90(1 bis 1000 Pud herab-

sank. Die Besorgniss, fur die Bi diirfuisse der eigeneu Photogen-

Fabrik und der Aldieferung coutraktlich eiiigegangener Naphta-

(luautitâten scbliesslich in Verlegcnheit zu konimen, veranlasste das

weitere Niederfiihren des 28 Faden tiefen Bobrlocbs der Nro 4.

Am 13. October, als das Buhrlocb bei 45 Faden eine Tiefe von

38 Fuss unter dem Niveau des caspischen Mecres, aber noch keiue

Naplita wieder erreicht hatte, sollte das Weiterbohrcn eiugcstellt

worden; die Arbeil ruhte mebrere Stuudeu; als plotzlich nach voran-

gegangeueni, mit Bndenerschûtteruugen verbun':enem l'urclitharem

unterirdischom Gélose, der S Zoll im Durcbmesser hiillenden Bobr-

ofl'nuug eine mit Sand und tboiiigen Sandstein- l'i-agmenten genicngte

Naphtasiiule vou der Ilohe des Bohrtburmes, das Dach desselben

zerschmetternd entstieg. Nach mehrraaligen im Laufe vou 24 Stuu-
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der Mehrzahl dci-Gruppen im voUcu Gange und hatten

bercits auf einigcn , die gespamiten Erwartimgeii weit

iibortretfendc Erfolgc gezeigt. als icli im Juui 1S72

Apscheron besuchte.

Hatten die mit Umsicht uud Naclidruck an Haupt-

angriffspiniktcn ausgefiiliitcu Boliriingen, die das Voi--

handenscin von melireren und auf der Grappe von

Mirzojcf selbst von drei iiber einander liegenden

naplitaerfiillten Etagen lierausstellten , aucli noch

kcincsweges ein stratigraphisches Gesetz von allge-

meiner Giiltigkeit fiir das Naphta-Auftrcten im Be-

reichc der apschei'onsclien Gruppen an die Haud geben

kônncn, so war es doch zur Evidenz erwiesen, dass das

ganze, bis zu unbekannten Tiefen mit Naphta erfiillte

Terrain von Balacliani sicli unter dem Einflusse cines

ganz enormen Druckes gespannter Gase bctinde, von

dcssen Dasein die friihereu Brunnen von massiger

Tiefe keine , oder nur sehr schwache Andeutungen

gegeben haîten; auf desscn Vorhandenseiu aber die

miiclitigen Quellen von brennbarem Gase besouders

im Golfe von Baku von jcber deutlicb hingcwiesen

hatten. Es stand fest, dass fiir eine jede Gruppe die

Wahrscheinlicldveit vorliege, dass der Bolirer iuner-

(len erfolgenden Zuiûcksinkeu uud Wiederemporschiessen, iu halb-

bis andertlialh-stiiudlichenPauseu blicb der vertikale Strom constant,

naclidem der in dtu ersten Tagen, nach sichererSchatzung, 300,000

Pud bctragendc oscillirende Débit auf 200,000 Pud hcrabgesunken

war. Aile nuumehr rastlos angestullteu Vcrsuche, den aufstcigen-

den Strahl von S Zoll Durchmesser diirch'Verschluss der lîohrrôhre

zu hcmmen, zeigten sich unzureicLeud. Man hoffte, den gewunschteu

Zweck diuT.h das Aufsetzen eines knieiôrmig gekriimmten guss-

eiseruen Rohres zu erreichcu, weil man glaubte, den borizoutal

hervorscbiessenden Qnell leiditer biindigen zu kiinnen, aber uni-

sonst; jedes angewendete Vcrschlussraittel wurde gesprengt; cnd-

licb nach beinabe vier Wochen gelang es dem Ingénieur Lenz aus

Baku, den selbstverstilndlich mit unfassbaren Napbtaflutben in der

Dmgebung baebbildend austretendeu Springquell durch das Auf-

setzeu einer 4 Faden bohen giisseisernen Robre abzuschliessen.

Uurch einen, ani oberen Ende aufgescbraubten coniscben gusseiser-

uen Aufsatz mit kniefôrmiger Bieguug und iu derselben mit eincm

drchbarcn Habne versehen, wurde der Eurcbmesser des Napbta-

strahls auf 6 Zoll reducirt und iiberbaupt ein derartiges bydrostati-

scbes Gleicbgevvicht ermijglicbt, dass es nunmehr nur des Ocfi'uens

nnd Wiederscbliessens des Hahnes bcdurfte, um jede bcliebige

Napbtaquaiititiit, je nacb dera Bedurfniss, in der Hôhe aus dcra un-

erscbôptlicl) gespanntcn Tiefen-Rescrvoiro abzuzapfen. In den vier

Wochen, welcbe verliefen, bis der Verscbluss gelaug, batte der

Springquell, wie angèdentet, ohne Uutcrbiecbnng fortgestrômt und

wenn sich anch nach eiuiger Zeit vom Begiune an, mil der Ab-

nahme der absoluten Goschwindigkcit des AusstriJmcns das Volura

des anfânglicben Débits auf etwa zwci Drittel rcducirte. so begreift

es sich doch leicht, dass bei der Tlnzulanglicbkeit auch der grôssten

Sammelbehalter, obnerachtet des bcdeutenden Volums des mitaus-

geworfenon Sandos. dor orlitteno Vorlnst an Naphta auf viele Mil-

lioncu Pud zu scbatzcn ist.

Iialb einer Tiefenregion von 15 bis 30 Faden die Ge-

steinsdecke von inindestens einer oder der andcrcn

Naplitaetagc durclistossen werde und dass vcrmôgc

der alsdann in Freiheit geaetzten Kolilenwasserstoff-

gase, der Dynamismus eines Naphta-SpringqueUs von

unbcreclienbarer Gewalt und Grosse sich sofoit ent-

fesseln koune. Unter dem Einflusse dieser Uberzougung

musste die angestrengte Thâtigkeit der Interessenten

vor allem darauf gerichtet sein, Behalter und Aufbe-

wabrungsriiume zu scbaften, um die zu erwartendcn

ungelieuren Mengen des ErdtJls borgcn zu konnen.

Das Voluin derselben war aber als unbekannte Grosse

bei diesen Vorbereitungen auch niclit in annaherude

Berechnung zu bringen. Uberall wurde der môglichst

baldige Erhalt eines, mit dem Fortscliritt der Bohrung

in den meisten Fàllcn immer naher sich ankiindigen-

den Springquells dem ruliigeu Abwarten der Zeit vor-

gezogen, die erforderlich war, um durch Herstellung

gemauerter Ambaren geeignetere Aufnalimsrâume fiir

das den Einlliissen der Atmosplùlre môglichst zu

entziehende Fluidum zu schaffen , als in der Elle im

permeablen Terrain gegrabene eckige Cisternen zu

gewîihren verraochten. Indem sich meine Beobach-

tungen auf die Bohrarbeitcn und Grabungen im Be-

reiche der verschiedenen Gruppen ricliteteu, nahin

unter anderen die Ausgrabung eines sehr grossen,

erst zur Hâlfte vollendeten Sammclbehalters in geo-

gnostisclier Bezieliung mein besonderes Interesse in

Anspruch. Dièse Grabung befand sich auf dem Areale,

wenn ich nicht irre, der tiruppe XV, siidostlich von

einer schwachen, aber deutlich , in flach kegelfôrmi-

gen Erholuingen ausgepragten Bodenanschwellung, auf

welche spâter noch eiinnal zuruckzukommen soin wird.

Da, wo die senkrechten Abstiche der Wanduugen des

parallelipedischen Raumes etwa Fadentiefe erreicht

hatten, zeigte sich im Profil, iiberlagert von einer

verworren gescliicliteten Anhiiufung von alluvialen

tlionigen Sanden mit Muschelresten , und tiefer mit

braunlich gefàrbten Concretionen erfiillt, eine homo-

gène sandsteinahnliche Schicht von braunlich griiner

Fiirbun^ in der ^Miichtigkeit etwa eines j\Ieters. Als

das Liegende dieser Schicht crschien ein wirklicher,

etwas lieller gefàrbter Sandstein.

Unschwer mit dem Spaten senkrecht abzustechcnde

Parallelmassen der l)r;iunliclien Scliicht zeigten pla-

stisch viscose Beschaftenheit, als Folge innigen Durch-
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flrungeusoins flor ursprûngliclien Saiidsteinmasse von

einem \vcingelb(Mi ztihon Stoffe von der Consistenz ein-

gedickton Firnisses. Schwaclicni P'ingtn'dnicke nacli-

geboiul, licsscn sicli die abgestoclienen Sclieibcn leiclit

zerbrechen, am zerkrûmclndon Auseinanderfallen durcli

deii wcichen, bis zu langen dilnnen Fjiden ausziclibarcn

Gemeiigtbdib^ der Minerahnassc geliindert. Ein schwa-

clier an Naplitaiitlior crinnemdcr Geruch war deui so

durclitriinkton kornig saudigcn Geuienge auf dem

frischen Bruche eigen.

Das Vorhandensein dioser auffallenden Schicht (Mit-

zog sich der Aufraerksanikeit der Grupiicn-Iiiteres-

senten , die durcli den Verlauf der Bolirungen aus-

schliesslich in Anspruch genommen war. Von den

Arbeitern erfulir icli, dass derartige weiclie Sandstein-

massen sicli sclion einige mal, auch bei andcrweitigen

Terrain -Offnungen gezeigt hiitten, aber in kciner so

anlialtenden Stàrke als hier.

Mit Riicksiclit anf wiinschenswerthe chemische

Untersueluing , iiahm ich einige Pfunde von der in

Baku untei' lieruietisclien Glas-Verschlnss gebrachten

frisch abgestoclienen Scliichtmasse nach Tiflis.

Als ich einige Monate spilter das Packet ôflfnete,

fand sich das Glasgefass zerdriickt. Mit der einge-

sclilossenen Masse war eine namliaftc Verandcrung

vorgegangen; sie liatte die eigenthihnliche viscose Bc-

schaffenheit verloren, war kornig brocklich geworden

und batte auch eine etwas hellcre Fiirbung angenom-

men; die Faden ziehende Substanz war niclrt melir zu

untei'sclieidcn.

In dieseni Zustande gelangte das Objckt iiii er-

neuerten Glasgefasse mit eingeriebenem Stôpsel nacli

Dorpat , wo es durch die bereitwillige Meisterliand

meines vei'ebrten Freundes, Professor Cari Schmidt,

eine genaue Zerlegung erfuhr, deren Resultate das

Nachstehende in wortgetreuer Fassung der erlialtenen

Mittbeilung wiedergiebt.

«Der Petroleum - Sandstein ist ein (Àemengc von

10,15 7o Petroleum und Paraffin mit 89,85 "/„ Sand-

stein und einer Spur Chlornatrium , etwas Gyps und

Bittersalz. Der Gelialt an ersterem diirfte sich mit

der Tiefe steigern, woriiber direkte Bohrungen ent-

scheiden konnen. Um die Paraffin -Ausbcute beur-

theilen zu konnen, miissen grossere Mengen Sandstein

mit iiberhitztem Wassei'dampf al)geblasen werden.

Nach der synipsdicken Consistenz der letzten 7,67 "/„,

Tome X:XI.

d. h. drci Viertel der Gesammtmenge fliichtiger Kohlen-

wasserstolfl)eimengungen des Sandsteins zu schliessen,

muss der Paraffingehalt bedeutend sein. Im Kleinen

lilsst sich derselbe schlecht zur Krystallisation brin-

gen; in einer Petroleumraffinerie und Paraffiuf;ibrik

wird der Versucli en gros leiclit auszufiihrcn sein.

Der in Petroleum unlosliche Riickstand ist ein inniges

t}oin(Mige von 9,4 "/„ kohlensauren Kalk und 80,2 "/'

Quarzsand.»
Anaiylksche Dateii.

a . I ' e t r 1 il t h e r 1 o s u n g.

(iO gnu. mit Petroleumiltlicr crsclioptt, hiiiterlassen:

5 3,910 grm. unloslichen liiickstand; also

Silicate und Salze = 89,85Pr.('nt.(unlôslic]i)

Wasser, Naphta u. Paraftin = 10,15 (in Petrollôslich).

Davon sind bei 100^ fliichtig:

1,002 grm. = 1,690 Pr. Ciit. Wasser

und Petrolâther binnen 12 Stunden vi-dampfen bei

110', weitere 0,488 grm. =^ 0,793 Pr. Cnt. von 100°

bis 110'.

B'^i 110° niclit tiiichtiges, hellbraunes, syrupsdickes

Kohlenwasserstoffgemenge =: 7,667 Pr. Cnt. CH.,.

10,15 » »

b. Wasserlôsung.

;rm. durcli Petrolâther ersciniptt

» mit 0,7 Litin- ausgelaugt; die Wasser-

lôsung concentrirt

= 0,0067 "/ Cblor.

47,455

42,639

0,0192 AgCl

CaSO,

MgSO,

woraus 0,0112 K^PtCl,.

0,0599 CaSO^ = 0,1262

0,0253 MgSO,_ = 0,0534

0,0221 KClH-'NaCl

/ 0,0038 » Kalium

'( 0,0155 I) Natrium.

c. Clilorwasserstofflosung.

8,985 grm. mit Petrolâther und W^asser erschôpftes

Sandsteinmineral =10 grm. desselben im frischen Zu-

stande, ergaben mit Chlorwasserstoffsiiure behandelt:

0,4128 Kohlensaurc = 5,254 % CaO
0,5388 CaO
0,0718 MgSO,
0,0288 Fe.,03

0,0263 AlO,
0,0102 KCl-HNaCl

woraus 0,0082 K.PtCl,

= 5,388
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(1. Fluorwasserstol'fsâure.

In Clilorwasseistoffsaure unlosbavcr lUickstaud gegliilit

liellgelblich = 7,7216 gim.

mit Fluorwasserstoffsiiure beliandelt liinterlilsst

4,7 1 77 gnu. in HF imlôslichcn Quarz

mitliiu = 47,177 "/„ C^iiarz.

Die Lôsung orgab:

0,0241 F(',,03

0,1556 AU'Og

0,0089 CaO
0,0318 MgSO,
0,1154 KCln-

hieraus 0,1064 K.,PtCl

= 0,241

=. 1,536

^ 0,08!)

= 0,100

NaCl

/ 0,321
»

\ 0,343

.. Al.,0,

» CaU
» MgO

» K.X)

» Na.,0

Demnach onthalten 100 Theile des sandigen Minerais:

Bis 100° fliiditige Bestandtlicile

Wasser und retrolilther = 1,090

Von 100° bis 110' flûclitigo

Kolilenwasserstoffe = 0,793

Ûber 110° flûclitige syrupdicke

liellbrainie Stotte = 7,667

Chlornatrium NaCl = 0,011 "/„

Kaliumsulfat K.S, -= 0,008 »

Natriumsulfat K.S^ = 0.034 »

Calciumsnltat (aSU, =0,120 »

Magnesiunisulfat MgSO, = 0,053 »

Calciumcarbonat CaCug ^= 9,382 »

Silicate und in F H liisliclic

SiO^ - 33,059 »

In FH unlosliclier Quarzsand = 47,177 »

= 10,150 %.
In Petrolâth.

lôslicbe Best.

Wasser und
Kolilcnwas-

scTStnff.

100,000 %

33,059 Theile Silicate und in Fluonvasserstoffsaure

lôsliclie Kieselsauve enthalten:

Kieselsiiure SiO., =-29,405 =
Thonei-de AU O3

' = 1 , 7 9 9 =^
, 8 3 8

Eisenoxyd fIo, =0,529 = 0,159

Manganoxyd Mn.Og = 0,005 = 0,002

0,138

Sauei'stoff

15,682

I

1 0,999

Magnesia MgO
Kalk CaO
Natron Na/)
Kali Ka.O

= 0,345

= 0^223 = 0,064

= 0^429 = 0,111

= 0,324 = 0,055

33,059

0,308

Mithin ein Gemeuge von circa:

10,1 7o Naphta und Paraftin

0,3 !> Meeressalze

Musclielfraginent(>

Feldspath und ctwas Glininier

Quarzsand in Fluorwasserstoffsaure

grôsstentlieils unloslich.

9,4

10,4

08,8

Dieser ncue Beleg fiir das Vorhandenscin des Paraffin

in den oberen Schichtcn des Balaclianischen Naphta-

l'eldcs schliesst sicli erganzend der Beobachtung an,

welclio vor 2 Jahren auf einer, deni Teirain der Ge-

sellscliaft Burmeister zugehorigen Gruppe gemacht

wurde. Durcli dieselbe fand die lange in Kraft gewe-

sene irrige Vorstellung zuerst eine Widerlegung, dass

auf Apscheron das Auftinden Paraffin haltendcr Kulilen-

wasserstoffVerbindungen selir unwahrscheinlich sei, weil

die Anwesenheit jenes Korpers in der Naphta dieser

Région cheniisch noch nicht mit Sicherheit habe con-

statirt werden konuen.

Da das Object dieser Beobachtung, demselben geo-

gnostischen Horizonte angehorig wie das vorgetragene,

geeignet ist, den Gesichtskreis fiir vergleichende Be-

trachtungen zu erweitern, wolche die geologische Seite

der festen und fliissigen Kohlenwasserstofte beriihren,

so nehme ich keinen Anstand, die nâlieren niir bekaiint

gewordenen Umstande dieser ersten Entdeckung des

Ozokerit auf Apscheron nebst den zu mcincr Verfii-

gung gestellten Ergebnissen der chemischen l'ntcr-

sucliung desselben an dieser Stelle gleichfalls zur ]\Iit-

theilung zu bringen Den "Werth der Analysen ver-

biirgt der Umstand, dass sie von derselben Haud. wie

die zuvor initgptheilten, ausgefiihrt worden sind.

Die Gruppe, auf welcher die ozokeritfiihrende thonig

sandige Mineralraasse von, dem Anscheine nach, glei-

cher BescliafFenheit wie diejenige, in welcher sich auf

der Insel Tscheleken der sogenannte Neftegil findet,

ini Friilijahr 1872 angetroffen worden ist, liegt in

westlicher Entfernung vou acht "Werst von Balachani;

an dor siidwestlicheu Basis des ansehnlichen . flacji

kpgeltVirmigen Hiigels Agli 'l'arma. Jiingere zura ïheil

stark gohobene , ostwestlich streicliende und siidlicli

einfalh'nde ïertiarschichten in umlaufender Lagerung,

von Saudstein, mergliclieru Thon und festeni jungter-

tiare Muscheln fûhrendeni Kalk gcbildet , bedingen

don innneren Bau dièses Hiigels. Von klastischen iiber-
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greifenden caspischeii Schichtcn iiiul sclialenformigen

starkcn Travertinalisatzen') inantelformig umschlossen,

wurdc (lerselbe diircli, spiiter vom Gipfel aiisgchende

breitc Sclilammergiisse in die C'ategorio der caspischen

Schlaminvulkane iibergefiilirt, wie icli solche in ilirer

tieferen wissenschaftlichen Bedeutuug in ciner frii-

heren Srhrift darziistellon vorsuclit liabe'^).

Der Wunscli, bei meinem AViederbesuchc der Oort-

liclikeit im Friihjahre 1873, in den daselbst voraus-

gesetztcn TeiTainaufscliliissen die geognostischen Lo-

kalumstande des Ozokerit-Fundes kennen zu lernen,

kara wegen temporârer Abwesenheit des Geschafts-

fiilirers der Gesellscliaft und der Unzuganglichkeit der

Erduffnungen niclit zur Erfûllung. Nur so viel war in

Erfalirung zu bringen , dass die dunkclljrauue halb-

harte Mineralsubstauz in concretionirten unfurmliclien

und niclit stetig zusammenliangenden Massen bei der

Grabuug im sandig tlionigen Erdreicli, in der Tiefe

von einigen Faden unter der Oberflaclic angetroffen

worden soi. Jodenfolls war es wohl ein Urascluncl-

zungsprodukt derartigen, durcli verdickte Napbta ver-

kitteten Ozokerits, von deni icb bereits im AVinter ein

halbes Pfund schweres Bruchstiick erbalten und. dem

Wunsclie des Absenders gemiiss, der sorgfiiltigen clie-

misclien Untersuchung in Dorpat ungesiiumt zugjing-

licli gemaclit liattc. Professer C. Schmidt spricht

sicli ubcr die Angelegenheit in einer brieflichen Mit-

thcilung vom 1(5. April an midi wie folgt aus.

Besagte Substanz ist in der Tliat ein guter Neftegil,

worin :

œ. 63,81^ 7, in Benzol loslicb sind, derdarinimlôsliche

36,19 » betragende Riickstand bestelit aus:

p. 15,50 » organisclier Substanz,

'
7. 20,69 » rcttblieliem Gliibriickstand.

Lctztcrer (7) erweist sicb in 100 Theilen als be-

stehend aus:

SiO_, = 64,39

ALÔ3 = 11,63

Fe",0„= 5.15

Ca = 9,38

Mg = 2,49

K.0*=
.,,96

Na.jOj

2) Augenscheinlich durcli eine frûhere starkc, wahiscLoinlich

thermale Quellenthatigkeit hervorgebracbt, als deren schwaclie

Nachwirkungen die thermaten schwefelhaltigen Quellen im nahen

Thalclien von Jermaki von 16,8^ bis 19,6°R. sehr wabrscbeiulich sind.

3) liber eine im caspischen Mcere erschienene Insol
; in dem

Tora. VI, Nr. "> der Mémoires de l'Acad. Imp. d. sciences de St.-Pé-

tcrsbourg IStif!.

100,00

ist mithin ein dolomitischer Thon mit Oligoklas Dé-

tritus.

a) der in Benzol loslicho Antheil giebt mit sieden-

dem Alkohol. ,

28,9 5 7o loslich a

34,86% nnloslich a".

a') Die heisse Alkohollôsung setzt beim Erkalten

eine uudeutlich krystallinische buttrige, bellgelbe

Masse ab, die sich durcli starkes Abkiihlen zum festen

Brei verdickt und zwischen Fliesspapier gepresst, in

einen oligen, in Alkoliol leicht losliciien und einen

festen krystalliniscben, in Alkohol schwer loslichen

Bestandtheil (Paraffin) zerfallt: wovon jener (das 01)

vom Papier aufgesogeu wird, dièses (Paraffin) mit

eincm Schmelzpunkt von annahrend 41^ C auf dem-

selben zuriickbleibt.

Der in Benzol losliche, in Alkohol unKisliche An-

theil a" liisst sich durch starkes Abkiihlen und hinter-

lieriges Pressen zwischen Fliesspapier, ebenfalls in

()1 und Paraffin zerlegen; im Grossen natiirlich viel

leichter als im Kleinen. Mit iiberhitzlem Wasserdampf

von circa 200° destillirt, gelit zunachst 01, dann

bei gesteigertei' Temperatur (etwa 260^) und rasche-

rem Dampfstrome auch Paraffin, aber starkbraun ge-

fiirbt ûber. Ich habe bereits vor einem Dutzend

Jahren iiber Neftegil-Paraffin arbeitend, die Beobach-

tung geraacht, dass bei diesem wie beim Bouner, Gal-

lizischen und Tluiringschen Paraffin der Sclimelzpnnkt

durch Destination immer mehr herabgesetzt wird, so

dass man bei mehrfach wiederliolter Destination

scliliesslich gar kein Paraffin mehr, soudern lauter

metamere und polymère Ole gleicher, oder nahezu

gleiclier Znsaramensetzung erhiilt. Daraus ergiebt sich

fiir die industrielle Praxis im Grossen: dass Destina-

tion moglichst zu umgeheii und durch Krystallisation

aus Naphta oder aus hôher siedenden Naphtarectifica-

tions-Portionen zu ersetzen ist.

Wenu das hier vorliegende Material in reichlicher

Meiige zu haben ist, so lohnt die Arbeits-Aiilage jeden-

falls. In grosserem Massstabe arbeitend, erhàlt man
natùrlicli giinstigere Resultate als im Kleinen , wo die
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Schwierigkeit mocliaulscher SonderuDg, trotz sorg-

faltigster Arbeit, gross, iind Veiiuste diivcli Ver-

scliniieren natiirlicli unveniieidlicb sind. Es tritt hier

dasPaïadoxon cin, dass die Analyse mit Ceutnern ge-

iiauer wird, als mit Graramen. Icli taxire iiacJi der

Consistenz den mOglichen Roh-Paraffiu-Ertrag dieser

Neftegil - Sorte aiif ra. 30 procent, wovon 16 bis

18% reines Paraftin. die feblenden 12 bis Î4% als

buttriges Paraffin m Wagenscbmiere, die 30% fliissi-

gen Antbeils als Maschinensclimiere zu vervvenden

wilren.»

Wenn man die durch das Vorstebende bekriiftigte

Thatsacbe des Vorkomraens paraffinbaltiger Mineral-

stoffe auf Apscberon, dor aiicli doi't durch l)elang-

reicbeGrtinde getragenen Ausicht unterstellt, wonach

die weichen und festen, als Bergwachs, Neftegil, Kirr

und Asplialt bekannten, ans KoblemvasserstoftVerbin-

dungen zusararaengesetzten Korper, nicbt fiir primii-

rer Entstehung . sondern als Urasatzprodukte des ur-

sprilnglicb liellen Petroleiuns zu balteu sind. welches

letztere moglicber Weise diircb Condensation der

Erdtiefe entsteigender brennbarei- Gase (G Hj ent-

standen sein konnte, se ist es unverkennbar, dass eben

auf der apseberonscben Ilalbinscl noch manclierlei

Ankniipfungspiinkte fiir fernere analytiscbe Uuter-

siichungen von Mineralstoffen vorliegen, die wohl Pa-

raffin enthalten konnten. Ganz besonders bezieht sich

dies auf jene dunkelen, lialb weichen,- und verdickten

Naphta-Modalitilten, durcb welche das normale Erdrd

unter allmiililicher Zersetzuiig durch Hinzutritt at-

mospharischer Agentien bis zur Bildung des steinigen

Asphaltes fortscbreitet.

Es unterliegt keinem Zweifel, dass die Eigenthiim-

lichkeit und die grosse Verbreitung jener, vorzugs-

weise als «Kirr» bezeichneten Umsatzraodalitiit der

Naphta auf Apscberon, eb(>n so sehr Folgen der spe-

cifischen Natur der letzteren, wie besonderer geolo-

giscber Lokalbedingungen sind. ohne deren Zu-

rathezieliniig iiberlianpt manelie mit dem Emanations-

und Entwicklungsprocesse des Erdols daselbst zu-

sammenbiingende Erscheinungen unlosbare Problème

bleiben.

Die nabe liegendo Fi-age, ob der Kirr und welche

Arten desselben Paraffin enthalten, ist noch cine

offene. Fiir die Wahrscheinlichkeit ihrer positiven

Reantwortung dtirfte das Vorhandensein eines eigen-

thiimlicben Mineralkoi'pers auf dem Balachauischen

Na]ii)tafelde sprecben, der in der vulgaren Sprache

als «branner Kirr» wohlbekannt ist, und dessen An-

wendung als Brennraaterial , so beschrankt auch das

Vorkoramen ist, der des schwarzen Kirrs vorgezogen

wird. Der braune Kirr stellt einen kastanienfarbigen,

durchaus trockenen Mineralstoff dar, der fcinporig ist

und auf dem erdigera Bruche etwas derUmbragleicht.

Dos Minerai kommt in Form abgernndeter Concre-

tionen vor; es ist leicbt zerreiblich zum nelkenbrau-

nen Pnlver. Bei miissiger Erhitzung schmilzt es zu

einera schwurzlichen theerartigen Stoff.entwickelt qual-

mende Darapfe von naphtaatlier-ahnlichemGeruchund

verbrennt mit russender gelblicber Flamme; mit Hin-

terlassung eines gcringen porôsen kohligen Riick-

standes. Das Minerai vorhalt sicli in dieser physika-

lischen Beziehung dem Nephtegil sehr ahnlich und

lasst einen wesentliclien Mitantheil von Paraffin an

seiner Zusammensetzung als hOchst waluschcinlich

voraussetzen.

Eine Zeitlang blieben meine Erkundigungen ubei-

die eigentlichen Fundorte dieser interessanten Kirr-

Varietat erfolglos, bis siclrmir bei wiederholter geo-

gnostischer lîecognoscirnng dnr balaclianischen Ré-

gion derZnsammenhang ergab, in welchem die Bildung

des braunen Kirr mit der eruptiven Tbatigkeit ciner

Gruppe von kleiuen Tufkratern ans vorbistorischer

Zeit sich befunden liât, welche in die Reilic der inter-

essantesten geologischen Gegenstilnde gehôren, die

auf der apschei-onschen Halbinsel vorhanden sind.

Die (')rtlicbkeit dieser Bildungen gehiirt dem klei-

nen, bereits zuvor erwilhnten Hohenzuge an, der sich

in geringer Entfernung von etwa 90 Faden von dem

Administrationsgebiiude der Mirzojefscben Gruppe, in

nordostlicherRichtung erstreckt. Drei dicht an einander

gereihete Krater erinnern hier im kleinen Maasstabc

lebhaft an morphologisch ganz gleichartige P>ildun-

gen, im Gebiete dei- Campi Flegraei in Italien. Die

ringformige Uniwallung des Hauptkraters von 1 50 Fuss

Durchmesser ist beinahe ganz erhalten. Der hochste

Theil desselben falltgegen ÎSordwest mit 10^ ab. Das

Aussehen der. die Kraterwiinde zusammensetzcnden

Massen ist gewissen Trachytconglomeraten tiiuschend

ahnlich. Die im hochsten Grade lockeren und von feinen

Gypskrsytallen durchzogenen Tufe sind sandig, licht-

braun odei- nmbrafarbig: sie schliessen kleine Frag-
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mente von metamorpliosirtem Mergel und Sandstein

oin, dio mit einer Riiide von erdigera Gyps umgeben

sind; aiicli finden sicli darin viele grosse uud kleiue

Bniclistûcke von dmikelbrauuem sandigem Kirr von

verschiedener Festigkeit und Naplita ausschwitzend.

In dem Inuercn des scliiisselformigen Hauptkraters er-

kennt raan, dass ein woicher griinliclier regenerirter

Sandstein den gemeiusamen Uiiteigrnud dei Krater-

Gruppe bildet. Auf dem Boden des einen etwas klei-

neren Kratei's befiindet sicb ein alter, Sardalan ge-

nannter Naplitabrunnen. In zweien der Krater quillt

weiclier Kirr in Menge bervor. Aiich die braiine po-

rose Tufgrundmasse ist grôsstentheils brennbar unter

iibnliclien Erscheinungen, wie sie das Verbreunen des

reinen liraunen Kirr zeigt.

Die Pbysik derbesprocbenenBildungen liisst kaum

Zweifel dariiber, dass die (Jrtlichkeit jener 3 Krater

einst den Ausgangspunkt fiir eine pseiidovulkanische

Thatigkeit mit eruptiven Processen gebildet bat, in

welclien, neben gasftirmigon und fiiissigen Koblen-

wasserstoften, ausscbliosslicli nur iiberliitztes Wasser

in Dampfforni, vielleicht nacb Art gcysirformiger

Springqiiellcn wirkte. Von diesen Voraussetzungen

ausgebend, darf es immerliin als bedeutsam betont

werdcn, dass ein cntscliiedenes Umbildungscr/eugniss

des Erduls, wie der braune Kirr, sicli gerade bier,

innerlialb dei' ehemaligen ^Yirkungsspbare von beis-

seu Quellen eingestellt liât. Nicht minder bemer-

kenswertli tritt dieser Tbatsacbe das bestebende geo-

logiscbe Verbaltniss auf der Insel Tscbeleken > iir Seite,

nach welcbem der, erst ganz kûrzlicli durcb Adolpb

Goebel sebr wabrscbcinlicli gemaclite Reichtbura an

Paraffin liefernden Neftegil und an Xapbta, daselbst

in ortlicbc Verbindung mit sclnvefeliialtigen ïbermen

von hober Temperatur tritt.

Wie scbon friiber von mir 1. c. nacbgewiesen wor-

den, feblcn aucb auf Apsclieron die Spuren einer by-

drotliermaU'ii Tliiitigkeit im Innern des napbtafiibren-

den Bodens niebt. Liings der Ostkiiste des caspiscben

Meeres dagegen erreicbt eine solcbc, aucb auf dem

Meeresboden tbeils permanent, theils temporar wir-

kende'') geotbermiscbe Réaction an der Oberfliicbe der

Ktiste ein Maximum von .SP'R. in den iieissen Naplita-

scblamm- Quellen von Babasanan bei Sallian und von

24^ R. ni den concentrirten , bachartig dem naben

Meere zufliessenden Soolquellen olinweit Bojé Proraisl'"').

Durcb die Beacbtung, welcbc in den vorstehenden

Analysen von C. Sclimidt aucb der iiiiberen Zusam-

mensetzung der unloslicben Bestandtbeile der Pa-

raffin einscbliessenden Mineralinassen zu Tbeil gewor-

den ist, sind Daten erlialten worden, die fiir die

petrogenetisclie Seite der geologiscbcn Entwicklungs-

gescbiclite der sedimentiiren Scliicbton der caspiscben

Région vonWertb sind, die nocli beute fortfabren, das

klastische Material fiir die lavaartigen Ergiisse der

sogenannten caspiscben Schlammvulkane zu liefern,

und innerlialb welcber die lokalen Ansammlungen der

unermesslichen ^'orrathe von gasforraigen und fliissi-

gen Koblenwasserstoffen stattfinden.

Fiir diejenigen, welcbe sicb mit den tbeoretischen

Yorstelhingen befreuuden konnen. von welcben die

leitendon Gedanken fiir die Inductionen ausgingen, zu

welcben die TJntersuchungsresultate der Sclilaiiimlava

von Kumani Veranlassung gaben, und die sicb auf

pag. 87 bis 1 1 1 ineiner oben citirten Sclirift an-

gegeben finden , wird die Tbatsacbe von Intéresse

sein, dass der in Sauren, mit Ausnabme der Fluor-

wasserstoffsaure , unloslicbe Bestandtlieil des apscbe-

ronscben napbtafiibrenden Sandsteins, grosstentbeils

das Zerreibungsprodukt eines Gemenges von Quarz

und einer Varietat von plagioklastiscbem Feldspatli

darstellt, deren cbeiniscbes Bild dasselbe ist, wie es in

der Zusamraensetzung des weissen, dem Pausilipptuf

âbnlicben Gesteins ans den unterenAbbangs-Scbicliteu

des Scblammvulkans Toragai •'), und aucb in der der

unloslicben Gemengtheile der Scblanimlava der Insel

Kumani hervortritt.

Die Umscbau nacb einer kornig krystalliniscben

quarzreiclien Felsart, aus welcber das jMaterial fiir

diesc Feldspatb und Quarzbestandtbeile der in Rede

steliendcn Sandsteinscbiciiten abzuleiten wiire , findet

langs des westlicben Ufers des Meeres, mit Einscliluss

des ganzen siidostlicben Kaukasus Eudes keinen An-

baltspunkt, demi uirgends treten daselbst derartige

Gesteine zu Tago.

Dagegen sind dergleicbem auf der ostlicben Kiisten-

4) 1. c. pg. 18 11. pg. lis.

.5)1.

G) 1.

pg. 49 u. 75.

Seite 27 nnd Seite 87
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seite des caspischen Meeres vorliaiiden , wo sie an

dem Baue der stetigen uiedrigen Gobirgsuunvallimg

jener flaclicn kaura das Meei-esniveau ùbersteigeiiden

Ijiiclitartigen Uferregion Theil nelimen, in deren Mitte

die thermonreicbe Insel Tsclieleken in 40 Werst uord-

liclier und 60 Werst ostlicher Entfeniung von dem bo-

genformig gekrumraton Bergwallo liegt. Indessen darf

es hier nicht imerwitlint bleiben, dass genauere Unter-

suchungen jetzt einen petrographischen Irrtlium zu

verbessern crlauben, unter dessen Einflusse ich nocb

im Jabrc 1863 das Yorbandensein von Gesteinen ans

dcr Familie der Quarztraehyte uiid Ryolitlie in der

Uujgebung der Bucbt von Krasnowodsk voraussetzen

durfte, die in der That daselbst zu feblen scheinen.

An die Stelle dieser Gebilde tertiilren Alters sind

jetzt massige granitiscbe Gesteine, und zwar in eng-

ster stratigraphiscber Verbindung mit griinsteinarti-

gen Eruptivgesteinen zu setzen, die vielleicbt zu den

quarzfiibrenden Hornblendeandesiten gehôren. Felsar-

ten dieser Natur sind lângs der Westkuste des Meeres

bis jetzt nur ara Nordraudc der Krasnowodskiscben

Buclit, dicht bel dem Fort dièses Namens, erkannt

worden. Bei grosser Mannigfaltigkeit in der petrogra-

pliiscben Ausbiblungsweise zeigen sie als cbarakteri-

stisclie Elemente der Zusammensetzung, der Betrach-

tung unter der Loupe auf tViscliem Bruche in einer

griinlicb grauen feiukOrnigen Grundmasse: mitunter

mehrere MiUimetcr grosse, unvollkommen krystalli

niseh begriinzte ortboklastische, weissliche Feldspiithe,

neben dergleicheii farblosen triklinen: ferner griine

Hornblendepartikel ; mitunter dunkel tombakbrauuen,

chloritartigen Glimmer und weuig amorpben Quarz.

Durch Dr. Sie vers liierselbst liergestelble raicrosco-

pisclie Diinnscbliffe, fiigten dicsen Wahrnelimuugen

noch die des Vorliandenscins unverkennbarer Fluidal-

structur des Gemenges nebst Beimengung von Magne-

tit binzu.— Gangartigen Aussclieidungen vergleiohbar,

treten auf den Wilnden der austebenden Felsart

stark marquirte EinschlUsse von tleiscbrotlieni Grtlio-

klas liervor, der auch in feinkornigen l'otben Felsit-

porpliyr iibergelit. Die von Krasnowodsk unter Be-

zeiclinung «Granit» nach hier gelangten Felsarteu,

vor der Hand von noch unklarer stratigrapbischer

Bezichung zu den angefuhrteu, diirften wohl elier dem

Syenitgranit uud tlieilweis selbst dem Syenitgranit-

porpiiyi- uiiterzuordiieii sein.

Ein sedimentares parallel gescliiclitetes Lageruugs-

ganzes, welches mit 20^ uordlicliera Einfallen unmit-

telbar den raassigen krystallinischen Felsarteu aufliegt

besteht nach den Angaben des Bergingenieurs von

Koschkul in aufsteigender Folge aus'):

Dichtem grauem Kalkstein, iiberlagert von Sand-

steinscliichten, welche zumTlieil in Congh)merat iiber-

gelieu und stellenweise Einlageruugcn von theilweis

rotblicliem Alabaster einscbliesson, die, wie in der

Bucht von Soimanof, sogar eiue Maclitigkeit von 20

Faden erreiclien sollen; hierauf folgen merglige Schicli-

ten die nach oben in weisse Kalke iibergehen. Die

meisten Bruchstiicke , welche vou Dr. Sievers von

diesen Kalken nacli hier gebracbt worden sind, be-

sitzen eiue diclite mebr oder minder kryptokrystalli-

sche Textur und zeigen grosse Âhnlicldceit mit gewis-

sen Kalken aus dem oberen Jura des nordwestlichen

Kaukasus, die mit dem babitus des Corallien auch

raanclie seiner Versteinerungen vcrrathen. Palilontolo-

giscber Seits bietet der Kalkstein von Krasnowodsk

in einigen uubestimmbaren Pekten-Arten, den Ab-

driicken einer Delphinula oder einer Natica-Art und

einer wahrschcinlichen Nerinea , keine brauchbareu

Anhaltspuukte dar. In discordantei- Lagerung folgen

auf diesen alteren Formationsgliedein : tbonige Schie-

fer im Wechsel mit Saudsteinbanken, die von dem

schiefrigen Thonen und Muschelkalken der aralokas-

pischen Formation bedeckt werden. Diescîbc somit

zur Zeit noch bestehcnde Ungewissheit iiber die ba-

thrologische Stellung der alteren fundamentalen Schich-

tenfolge bezieht sicb auch auf die kornig-krystallini-

schen Gesteine, denen sie unmittelbar aufliegen.

Sollte es auch s])ater wirklich nachweisbar werden,

dass dièse, durcli triklinen Feldspath gekennzeiclineten

Felsarteu in eiue bei weitcm iiltere Période als diejenige

zu setzen sind, in welcher die Theilnahrae einer gey-

sirartig wirkenden Thatigkeit heisser Quellen an der

Ausliildung des sedimentiiren Schichteubaues grosser

Bildungsriiume im Schoose quarztracliytiscber Forma-

tioueu auf beiden Hemispharen gleichzeitig und zwar

im riesigen Maassstabe auf der wcstlichen **) stattfand,

7) 3anHCKii KaBKascKaro owtja M.MuepaT. reorpa*ii'iecKaro

oGinecTBa. Th*jhct> 1873. ÛTHeTt .Vï 6. *. T. *oht> KouiKyjiH.

S) Mit Bezugnahme auf: Hochstetter, Nonspcland, pg. 251

bis -290. und insbpsonrlorp auf ilip Nacliiiclitpu iiber dip ansgedplin-

tcn Svstpnu' An heissen Quplleii und (ipysii- in dciii obpicn F'Iuss-
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so wiirdi^ dio. Vorstellimg genetischer Ablu'ingigkeit

(1er tlionig-kalkigcii Sandsteinablageniiigen auf der

westliclion caspischen Meereskiiste von jenen kvjstal-

linisclini Folsarten ans der Nillie von Tsclieleken in

dem 1. c. von mir besprocliciien Sinno, ibro wissen-

scliaftliche Bcrechtigung deslialb nicht einbûssen.

Les propriétés de la Leuchtenbergite sous le micro-

scope dans son état pur et métamorphosé. Par le

Duc N. de Leuchtenberg. (Lu le 23 mars 1870
)

L'os lignes ne sont que le complément d'un travail

publié par moi en 18G5 dans le Bulletin de l'Académie

T. VI p. 531. Elles ont trait aux propriétés de la

Leuclitenbergite sous le microscope tant dans son

état normal que dans Tétat métaniorpbique, dans ce

dernier surtout. Possédant dans ma collection des

exemplaires de ce minéral, représentant les différen-

tes phases de sa métamorphose: j'ai pensé qu'il ne

serait pas sans intérêt de les soumettre à un examen

plus minutieux, d'autant plus qu'il n'est pas toujours

facile de trouver pour un minéral quelconque une sé-

rie pour ainsi dire graduée des changements qui s'opè-

rent dans l'intérieur, et cpii, en variant l'aspect ex-

térieur, changent la composition chimique.

Pour éviter au lecteur la peine de chercher ce qui

a été dit concernant les propriétés de la Leuchten-

bergite pure sous le microscope, je vais en résumer

ici les principales données, d'autant plus qu'il y a des

corrections à faire et certains détails à y ajouter.

On remarque dans les lames pures 1) des cristaux

de grenats (colophonite). Ces cristaux restent visibles

et sans changement dans toutes les phases de la mé-

tamorphose. Ce n'est que la calcination qui les rend

opaques, foncés et presque noirs. Ils sont alors faci-

lement reconnaissables à l'oeil nu au milieu de la masse

nacrée qui les entoure. Quoiqu'éparpillés sans ordre

gebiete der Yellowstoue uiul Madisoii livei- iu Moutuua uud Wyo-
ming; in den Piiblikationen der geologischen Aufuabme der Terri-

toricn der vereiuigten Staaten von Nord-Amerika iinter Leitung

von F. V. Hayden.
1. Explorations of 1871. Geological siirvey of Montana and

portion of adjacent tcrritories. Report of V. V. llayden,

pg. 11—204.

2. Explorations of 1^7_'. Ecport of F. V. llaydcn. Geological

survey of Moutan.i, Vdabo, Wyoming aud Utba, pg 26—232.

dans le minéral, ils se groupent plus volontiers vers les

bords des cristaux, surtout ceux qui sont plus grands.

2) De petits cristaux bruns, translucides de forme

apparemment cubique, quelquefois légèrement allongés.

Souvent la masse est parsemée de ces cristaux, dont

la transparence diminue avec la grand'jur, tandisque

la coloration en brun augmente.

On voit pour ainsi dire toutes les phases de leur

croissance, car quelques uns ont plutôt l'air de mi-

cidlithes, ou de cristaux en voie de formation. Ils sont

tantôt cubiques, tantôt ils présentent la forme des pris-

mes allongés qui se rétrécissent vers un des bouts, tan-

tôt même ils s'étirent en forme d'aiguilles. Il est fort

difticih' de préciser la nature de ces cristaux, mais, à

en juger d'après la forme extérieure, d'après la double

réfraction qui se manifeste, lorsque les cristaux sont

convenablement orientés, d'après la constance de la

couleur (jui ne change pas après la calcination, et d'a-

près la manière dont ils se comportent avec les acides,

qui ne les attaquent que très légèrement, je suis en-

clin de les prendre pour des Perowskites quoique je

n'ai pas pu produire au chalumeau une réaction déci-

sive sur l'acide titanique.

3) J'ai parlé dans mes premières notes d'aiguilles

très nettes et pointues qui se trouvent dans ceitaincs

lames. J"ai pu facilement préciser leur position, qui

est t(nijours orientée parallèlement aux faces des pris-

mes du minéral, ce qui explique bien pour quoi ils

s'entrecroisent toujours sous un angle de 60".

En général la surface des lames est pure. Il y a

peu de crevasses et de fentes. Les libelles liquides

manquent. L'eau est donc chimiquement contenue par

le minéral, et en effet pour la chasser on est obligé à

recourir à une température fort élevée.

Les premiers signes de la métamorphose du miné-

l'al se manifestent ])ar le changement de couleur des

lames. De blanc pur ou très légèrement verdâtre,

la couleur devient ])lus jaune, et passant par le jaune

citron prend une teinte vert-grise. Évidemment ces

changements proviennent des différents degrés d'oxi-

dation du fer, qui dans le minéral pure se trouve à

l'état d'oxydule. Cette coloration se maniteste aussi à

l'extérieur, mais comme de raison avec moins de net-

teté. Le clivage, facile dans le minéral pur, devient

moins net proportionellcment au degré de la méta-

morphose opérée dans l'intérieur et finit par être nul.
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Dans ce cas pour préparer les lames pour l'étude mi-

croscopique un simple couteau ne suffisant plus il faut

avoir recours au polissage. Les lames au lieu de pré-

senter une surface plus au moins unie se couvrent de

fentes dans toutes les directions et deviennent moins

transparentes. A un faible grossissement elles ont l'air

de contenir une masse de grains, qui troublent leur

transparence. Un grossissement plus considérable ce-

pendant nous montre que ces grains ne sont que des

hexagones formés et séparés les uns des autres par

de petites fentes. Entre deux Niçois croisés elles po •

larisent. sauf dans les fentes, où la nouvelle substance

s'y est dt^à déposé(\ Celle-ci est encore indifférente

au rayon polarisé. Mais avant d'atteindre son état

définitif le minéral passe par une série de changements

qu'il serait sans intérêt de décrire en détail. Les fen-

tes se multiplient , les cristaux de grenats et les ])lus

gros des Perowskites seuls restent visibles au milieu

du travail qui s'opère. Les hexagones disparaissent

et la polarisation devient indécise. Enfin le minéral

redevient transparent la surface de ses lames est légè-

rement grenu, cristalline, surtout vers les bords où la

cristallisation est parfois très nette. Enti-e deux Niçois

croisés toute la masse présente une double réfraction

assez énergique. Certains grains, à en juger d'après

la vivacité de la coloration, doivent être pris pour du

(juarz.

Ayant taillé quelques lames perpcndiculairemeut au

plan du clivage et parabdlenient à l'axe optique.j'ai pu

constater 1) l'absence du dichroïsme, et 2) la direc-

tion dans laquelle la métamorphose s'opère. En attri-

buant ce phénomène à l'action de l'eau ou à toute

autre cause, il est évident que celle-ci, en agissant

sur les lames, qui, ainsi que nous l'avons vu, pré-

sentent dans le minéral pur un clivage facile, com-

mence leur action détérioratrice sui- les deux bases

des lames. Celles-ci, en se fendillant, permettent à

ces causes de continuer leur oeuvre dans la direction

de ces fentes, et en rongeant les bords des rolonnes

du minéral primitif. Mais l'accès et le contact des

prismes intérieurs étant difficile, soit parsuite de la

petitesse des fentes, soit par leur natur(^ pro]iri\ moins

sujette à l'action dissolvante, le changemenl s'opère et

s'avance plus vite dans la direction du clivage facile.

Il arrive donc un moment, où le minéral (b)it pré-

senter une série alternative de couciies de substance

métamorphosée et de substance encore presqu'intacte.

Le microscope en effet nous permet de vérifier ce fait

dans certaines lames qui présentent ce phénomène

assez nettement.

Mikroskopische Beschaffenheiten des griinen Avantu-

rins aus Indien. Von Herzog N. von Leuchtenberg.

(Lu k 2;] mars 1876.)

Der gonaue Fundoi't d(^s grùnen Avonturins ans

Indien ist mir leider nicht bekannt. Ich habe ihn im

Jahre 1867 auf dor l'ariser "Wclt-Ausstellung in der

Indischen Abtlieilung gekauft. — Unter den Mikro-

skop (irgiebt er sich als einc klare (^>uarz-Masse, in

v.elcherrundliclie,blass-grùne,mitChromoxydgefarbte

Flecken zerstreut sind. Als frerade Einschltisse sieht

man nur einige Rutilcrystalle von verschiedener

Grosse. Sie sind durchsichtig, von brilunlich-rother

Farbe, vollstandig ausgebildet, und tragcu meistens

die charakteristische Streifung oder Canelirung, genau

wie die makroscopischen Crystalle. Beim Drehen des

unteren Niçois zeigt sich cin schwacher Dichroïsmus,

der an den Zwillingen am besten zu beobacliten ist.

Zwischen beiden Niçois wird in der llauptquarzmasse

cin prachtvolles chromatischcs Bild liervorgerufcn.

Zur Orthographie im Jakuiischen. Von 0. Btihtiingk.

(Lu le 17 février 1S7G.)

Wenn icli auf meine alten Tage noch ein Mal auf

das Jakutische zuruckkomme , so bat dièses derjenige

zu verantworten, dem man das Erscheinen meiner

Arbeit ùber jene Sprachc schliesslich zu verdanken

hat. Hàtte Middendorff von seiner sibirischen Reise

nicht so werthvolles Material iiber die Spi-ache der

Jakutcn lieimgebraclit, dann batte ich Indien nicht

verlassen und die Jakuten waren nicht nach Europa

gekommen. Und batte Middendorff ira vierten Bande

seines nun voUendeten grossartigen AVerkes «Reise in

den iiussersten Norden und Osten Sibiriens» nicht

einen groisen Tlicil seines auf die Sprache der Jaku-

j

ten bezuglichen Materials nebst seinem Glaubensbe-

î kenntniss abgedruckt, dann waren aucli dièse Zeilen

\
nicht seschrieben worden.
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Auf S. 1573 fg. des ebeu genannten Werkes sagt

mein alter Freund und Collège in Bezug auf micli :

«Mein hocliverehrter Freund môge niir die Vermu-

tliung erlauben, dass in seinem eminenten Elaborate

denn doch die Jakuten-Sprache sicli unter das Joch

der duicli den Linguistcn bewunderungswiirdig eruirten

Gesetzmilssigkeit williger gefiigt, als solclies iiu Ur-

waldc der Fall sein diirfte. Als Bauherr eiucs Neu-

baues inmitten der AVildniss-Sprache bat er gewiss

nicbt umliin gekonnt die Gesetzmâssigkeiten, die sein

Geist aus den ïiefen der unkultivirten Spracbe ber-

vorzog, mit einiger Autokratie zu bebandcln. Indem

icli willig die erstaunenswertbe Herrscbaft der Vokal-

harmonie im Jakutiscben anerkenne, so wie das Zu-

rucktreten dialektisclier Verscbiedenlieiten , befinde

icb micli docli in der Lagc benaclidrukken zu iniissen,

dass, wu icb ein und dasselbe Wort, hier und dort,

verscliieden gescliriebcn , icli es aucb , bier und dort,

verschieden gebôrt liaben inuss.»

Wenn Jemand eine ibm bis dahin unbekannte

Spracbe sprecben bôrt, ist cr anfanglicb nicbt ein Mal

im Stande die einzelnen Worte im Satze zu scbeiden.

Geliugt ilim dièses alhnalilicb, so gebt wieder einege-

raume Zeit biu, bis er die ibra bis dahin fremden

Lautc riclitig bort. Ein Mal klingen ibm sie wie dièse,

ein anderes Mal wie jene ibm aus einer anderen Spracbe

ber bekannten Laute. Ganze Vôlker gelangen ja be-

kanntlicb niemals dazu fremde Laute sich anzueignen;

nicbt etwa bloss deslialb, weil ibre Spracliorgane die-

selben uiclit bervorzubringen vermogen, sondern weil

sie sie aucli nicbt liôrcn. Ein Tbiiringer lacbt iiber

uns, wenn wir l)cbaupten, dass zwisclien Tenues und

Mediae ein Unterschied bestebe. Sein Obr vernimmt

ihn eben niclit. Aus diesem Grunde bat der verstor-

benerScbleicber im Scberz, aber treffend behauptet,

dièses Yolkcben leide an partieller ïaubstummlieit.

Erinnere icb micb docb aucb reclit wold, dass icb erst

nach monatelangem Verkelir mit Uwarowskij im

Stande war ein zum ersten Mal gehôrtes jakutisches

Wort sogleicli ricbtig in seine Eleraente zu zerlegen.

Icb liiugne also auf das Entschiedenste, dass Midden-

dorff ti'otz seines geiibten Gehurs in der verbàltniss-

massig kurzen Zeit, die er auf die Spraclie der Jaku-

ten verwenden kounte, ein schwieriges und insbeson-

dere ein langes jakutisclies Wort stets riclitig geliôrt

bat. Wenn er aber ein solcbes Wort nicbt jichtig

Tome XXI.

bortc, so konnte er dasselbe aucli niclit immer auf

gieicbc Weise durcli die Scbrift wiedergeben. Icb

gehc aber noch weiter und bebaupte, dass aucb eine

gleichmassige Scbreibart noch kein Beweis fiir die

Ricbtigkeit derselben sei: mein Freund scbrieb so, wie

sein an andere Laute gewôbntes Obr zu bôren glaubtc.

Der Jakute, dessen Wiljuifluss-Gesang auf S. 1586

fgg. abgedruckt ist, wird wobl ein und dasselbe Wort

im Laufe derselben Minute auf gleiche Weise gcspro-

cbenbaben und dennocbschreibtMiddendorff in der

zweitenZeile mas'tamytyn und in der vicrten mas'tani-

myttyn. Aucb wird man mir zugeben mlissen, dass

zur ricbtigen Auffassung eines langeren Wortes das

blossc Gebôr nicbt ausreicht, dass dièses durcb ein

grammatisches Verstiindniss der Spracbe unterstiitzt

werden muss.

Gegen den Vorwurf, als batte icb der Théorie zu

Liebe die uns in gerecbtes Staunen versetzende Vocal-

barmonie dem Jakutiscben als eine Art von Autokrat

mebr (xler weniger aufgedrungen, tbue icb einenfeier-

lichen Einspruch. Ein Linguist wird an der Ricbtig-

keit meiner Théorie keinen Augenblick zweifeln, so-

bald er meine Grammatik genau durchstudirt; ura

den Naturforsclier aber in dieserBeziebuiig glàubiger zu

machen, inuss ich ihm auf mein Wort, zu dem er stets

Vertraueu gezeigt bat, versichern, dass ich Uwarow-

skij's Munde, so viel ich micb erinnern kann, nie ein

Wort babe entscbliipfen horen, das gegen die Vocal-

harmonie verstossen biitte. Man versuche ein Mal obne

dièse Lautgesetze eine Grammatik des Jakutiscben

aufzubauen. Ein russischer Arzt, den ich vor Jalir

und Tag kennen lernte, war ira Besitz eines grossen

jakutisch-russiscben Wôrterbucbs, das er an Ort und

Stelle zusammengelesen batte. Bei jedem Nomen und

Verbum waren aile ibm bekannten Flexionsformen

verzeiclmet. Aiif meine Bemerkung, dass dièse in eine

Grammatik, nicbt in ein Wôrterbucb geborten, erbielt

ich zur Antwort, dass er keine Grammatik schreiben

konne, da fastjedes Nomen und Verbum anders flectirt

werdc. Hatte der strebsame und gewissenbafte Mann

eine Abnung von der Vocalbarmonie und den tibrigen

Lautgesetzen der Spracbe gehabt , so ware er an sei-

ner eigentlichen Aufgabe nicbt verzweifelt.

In dem Worterverzeicbniss auf S. 1594 fgg. kann ich

keine dialektiscbe Verscbiedenheit, sondern nur eine

abweicbende und niclit zu empfehlendc Orthographie er-

33
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kenncii. Tcli liabe dasM i dd c iid o rff se h o Matcrial mit

Hilfe von Uwarowskij gewisscnhaft verarbeitet und

dasWeuige, was bei mir feîdt, koiintc icli bcimbesteu

Willen nicht. vcrwertlieii oluie ineinem wissenscliaftli-

chenGewissen Gewalt aiizutliuii. Nur verlange man nicht

dièses Matwial «beim erstcn Anlauf» zu lindeu; man

iibcrselio aber anderorseits aucli niclit, bei wie vielen

Worten ùnd Wortbedeutungen in meiuem Wôrterbuch

oin M. d. 11. Middendorff als Autoritat angefiilirt

wird. Das spracbliclieMaterial, das der Naturforsclier

Middendorff wâlirend seines Aufentbalts unter den

Jakuten in seinen Mussestunden eingesararaelt hat, ist

dem Unifangc und Gehalte nacli liôchst bedeutond;

aber ein Mann wie Uwarowskij, der von Kindesbei-

nen an jakutisch gesproclien und sein ganzes Leben

mit Jakuten zu tliun geliabt liatte, rausste schon an und

fiir sich in meinen Augen als eine grôssere Autoritat

erscheinen. Wenn ich, auf dieser Autoritat fussend,

zur Erkenntniss von unwandelbaren Sprachgesctzen

gelangte, so werden dièse Gesetze wolil auf allgenieine

Anerkennung einigen Anspruch erlieben kônnen. Mit

inniger Freude und grosser Genugtliuuug dcnke ich

nocli lieute an jene langst vergangcncZeit, da ich den

Fund tliat, auf dem meine ganze Arbeit wie auf ei-

nem festen Fuudamente ruht. Und so oft icli jener

Zeit gedenke , danke ich dem Scliicksal , dass es mich

mit Middendorff und Uwarowskij (sanft rulie seine

Asche) zusamnienfUlirte.

Nun vcrsuclie ich auf die Gefahr hin, von Neuem

einigen Anstoss zu erregen, den Anfang des schon

obeu erwalmten AViljuifluss-Gesanges in meine Ortho-

grapliie umzusetzen, mit den nôthigcn grammatischen

Bemerkungen zu begleiten und auf meine Weise zn

iibersetzen.

Ogoroi ogo.iop ! KiallaMil xotvh ! Kapil uopyo Kyjiy-

HVH KiapraTJaFjin inuinip napip i;ôkk(i MacTaMMHTbuj.

Ogo.iop ! XaMinagaT àôrnl Xapa nopyo Ky.iynyn xaivica-

ThiagiiiH inidrâp xaHbi.iax xaTLii^iiaMMbiThiq. Ogo.iop!

CyojiaâôàM! Cyp ijopyo Ky.iynyn Tyi;capi.ia5bin inid-

râp TOiiypyoH MacraMMbiTbni. Ofjojiop! CiallilMa iiôâM.'

Ciiip iiopyo Ky.iyiiyu ciTTâpiagiii iiniinip Màijiâii ^apa^î-

HaMMblTbUi.

Grammatische Bemerkungen: oijo.iop (niclit orjo.i-

.lop) ist der Phiral von ogo Kind. Ky.)iyiiyn (nicht

Kyjiynnyn) ist die volière Form fiir Ky.ïyHa und dièses

Kyjiyn Fiillen mit dem suffigirten Posscssiv der 3.

Pcrson sg.; s. Grammatik § 120. Kiaprariagin, xaMca-

Tbiaijwii, TyKcapbiagbui und cirrapiilgiH sind die voUeren

Formen fiir KiapriiTiàgii , xaMcaTbiaga, TVKcapbiaga und

ciTTâpiâga; dièse sindNomina verbaliafut. (KiaprâTiâx,

xawcaTbiax, Tyncapbuix und ciTTâpiiix) mit dem suffi-

girten Possessiv der 3. Person sg.; s. Gramm. § 380

und 420. KiâpriiT, xa.McaT, -ryncap und cirrap sind die

Causativa von Kiâprài, xaïucâ, rygyc und cIt; vgl.

Gramm. § 484. iHidrap ist der Dativ sg. von ijiiH und

bedeutet in Verbindung mit einem Nomen verbale fut.

so V. a. wegen, fiir, um zu. MacTa.^iMbiTbn!, xaThuiuaM-

MbiTbin und 'lapaiiHaMMbiTbiii sindNominaverbaliaperf.

mit dem suffigirten Possessiv der 2. Person sg., die

die Stellc einer zweiten Person perf. vertreten; vgl.

Gramm. § 377 und 738. Dièse Nomina verbalia sind

auf die reflexiven Verbalstamme AiacTan, .xaTbiqHan und

lapaiinaii zuruckzufiihren und dièse schliesslich auf die

Nomina mac, xaxbu} und ^iapaij.

Ich iibersetze : Hoi Kinder ! Fraii Kiallamâ ").

Um die Fiillen der rehfarbenen Passgiinger aufzu-

putzen hast du dich mit "Wald in ununterbro-

chenen Reiiien bedeckt. Kinder ! Meine Grossmut-

ter Chammaghat ''')! Um die Fiillen der schwar-

zeu Passgiinger in Bewegung zu setzen hast du dicli

mit diciiten Birken verselien. Kinder! Meine Gross-

mutter Suola *)! Um die Fiillen der schieferftirbenen

Passgàugcr aufzustutzen liast du dicli mit stammigera

Walde bedeckt. Kinder! Meine Grossmutter Siàl-

làmii*)! Um die Fiillen der grauen Passgiinger ein-

holen zu lassen hast du dich mit einem frischen Bir-

kenwiildchen vei'selien,

Wer die Middendorff'sche Ortliograpliie mit

der hier vorgeftilirten vergleicht, wird nicht genug

dariiber staunen konnen, dass sie der meinigen so nahe

kommt. Weiter gehen die Ûbersetzungen auseinander,

was uns aber nicht Wunder nehmen darf. Wenn
aile Reisende ein solclies Interesse und ein solches

Verstaudniss fiir bisher unbekannte Sprachen gehabt

hiitten wie Middendorff, dann stàude es jetzt anders

um unsere Keuntniss solcher Sprachen. Das Miss-

trauen, welclies Middendorff in der obcn angezoge-

nen Stelle gegen meine Arbeit nicht zu untcrdriicken

verniag, berulit einzig und allein auf dem ganz bercch-

tigten Bewusstsein, dass er seine Beobachtungen auch

*) Name cines Flusscs.
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auf dcm spraclilichen Gebicte mit der uns Allen be-

kannten grossen Gewissenliaftigkeit angcstellt hat. Sed

non orania possumus omnes. Icli glaubc uicht, dass

meine Entgegnung den Freund alsbald von der Rich-

tigkeit meiner Auffassung uberzeugen werde ; dagegen

gebe ich micli getrost der Hoffnung liin. dass er mir

meine Worte eben so wenig verargcn werde, als es

bei mir mit den seinigeu der Fall war.

Ober eine merkwurdige Timuriden-MUnze. Von B. Dorn.

(Lu le 2 mars 187(i.)

Der Secretàr der Vereinigten Staaten von Nord-

Amerika, Hr. Eug. Schuyler, weicher dem Asiati-

schen Muséum sclion einmal i.J. 1874 cin werthvolles

Geschenk dargebracht hat (s. MéL asiat. T. VII, S.

173), hat mir laut Zuschrift vom 31. Jan. (12.) Febr.

d. J., zu demselben Zwecke eine Silbermiinze iiber-

sandt, vvelche eine Contremarque von Baber fiihre und

fiir ein unicunt gelte. Die Mûnze ist in der Nâhe von

Samarkand gefunden worden.

Jene Angabe erweist sicli in der That als richtig

Die MUnze kann als eine sehr werthvolle Bereiche-

rung des musulraanischen Miinzcabinetes des gcnann-

ten Muséums augesehen werden. Sie ist urspriinglich

eine Miinze des Timuriden Ahmed Gurekan und

stimmt mit der von Fraehn, Recensio, S. 434, No.

44 beschriebeneu iiberein. Auf A. I. lassen sicli in

Folge der links aufgepriigten Contremarquen nur

noch folgende Worte erkennen :

4jyi

[djkL.^ <lXl« ^] «JU jJli

Dann als erste Contremarque mit kloiner Schrift:

j^ d. i. jLLL j.^ jjj.\\ _f,^

In der zweiten Contremarque lesen wir:

Jjc

Die Munze wird also von dem genannten Ahmed
{^^^ ^i\ j> j^\ ] etwa in den Jahren 898 oder 899

(1492 od. 1493 in Samarkand gepragt worden sein.

Im Jahr 899 = 1494 bestieg Sultan Baber den

Thron von Ferghana und liess die Miinze i. J. 903=
1497,8 fiir gangbar erklaren. Im J. 904 = 1498

aber musste er der Ûbermacht Schaibek-Chan's wei-

clien und die Miinze wurde nun von Sultan Aly

Mirsa, weicher i. J. 901^1496 in Buchara zum

Herrscher ausgerufen worden war, als giiltig aner-

kannt; vergl. Denkiiiirdigkeiten des ZeMreddin Mu-

hamnied Baber u. s. w. iibers. von Kaiser. Leipzig.

1848, S. 121— 124 fgde. und Mémoires de Baber,

trad. par Pavet de Courteille. Paris. 1871. p. 77 fgde.

Wie viel Geschichte liegt in dieser MUnze !

Auch die sehr verwischte Kehrseite gleicht der der

oben genannten von Fraehn beschriebeneu Miinze. In

einem Viereck wird das jetzt kaum lesbare Symholum

sunnitieum gestanden haben, aber es erscheinen nur

nocli IJ , d. i. «Ujl und darunter (J)^-j : am Rande

die Namen der vier ersten Cbalifen. Aber auch von

diesen liest man nur ^«ij/il ^_,lc (aber nicht, wie bei

Fr9.e\\n,retrogradislittcris) voUstândig; von der rechts

stehenden, also vorhergehenden Inschrift, welche den

Namen Osman ( jL^) wird enthalten haben. tritt

nur J oder_,j(?lc) hervor. Icli weiss dieZiige vorlaufig

nicht zu deuten. Fast mochte man^jL«J), ^^Aïl u. s. w.

lesen. Man konnte allenfalls auch jjj ijijy-^^ j^)

finden wollen, aber der vorhergehende halbverwischtc

Zug ^ oder le (?? — doch nicht ^':>?) passt doch

nicht dazu. Ein besser erhaltenes Exomplar wird viel-

leicht auch dièse Ungewissheit einmal beseitigen. In

Fraehn's Opj). posf. msc. XXX. Timuridae, p. 45 fin-

det sich nichts Naheres.
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Sur la composition des dialurates, par N. Menschut-

kin. (Lu le 24 février 1876.)

Dans le présent mémoire, je cherche à établir la

composition des dialurates — c'est le point ou s'arrê-

tent nos connaissances sur ces composés. On sait pour-

tant que l'acide dialurique occupe une place proéminente

dans le système actuel des dérivés de l'acide urique

et sert comme point de départ pour la détermination

de la constitution des quelques composés de ce groupe.

L'histoire de l'acide dialurique est très courte. M.

M. Liebig et Wohler\) ont obtenu le dialurate d'am-

moniaque en traitant par le sulfure d'ammonium

une dissolution de l'acide urique dans de l'acide azo-

tique faible. Ce sel unique a servi à ces auteurs pour

déterminer la formule de l'acide dialurique, qu'ils in-

diquent comme étant C^H^N^O^. En même temps ils

ont étudié les transformations de ce composé en allo-

xantine et alloxane. Vingt ans après, M. A. Stre-

cker '-), sans appliquer les réactions de la réduction

d'alloxane, parvint à obtenir les dialurates d'ammo-

nium et de potassium, par l'action de l'ammoniaque

ou de la potasse sur l'alloxane en présence do l'acide

cyanhydrique. Ses analyses du sel potassique confir-

ment la formule de Liebig et Wohler. Ainsi, les

analyses des deux sels présentent toutes les données

analytiques, que nous avons sur les dialurates. M. A.

Baeyer^), qui a étudié les métamorphoses de l'acide

dialurique, n'en donne pas l'analyse*).

Les recherches, que j'ai entreprises, sur la composi-

tion des dialurates, montrent, que le sel ammoniacal de

Liebig et 'Wohler, C, Hg (N H,) N. 0^, ainsi que le

sel potassique de M. A. Strccker, C^ Hg KN, 0^,

sont les sels uniques de ce type, car les conditions

pour obtenir les autres ne peuvent pas être réalisées.

Ces deux sels sont des pi-oduits de transformation

d'une autre série de sels, série complète, dont on a

étudié les sels suivants:

C,H,(NH,),N,0,„

C, H, K, N, O,,,

C, Hg Na, N, 0,„

C, H3 Ba N, 0,,,

1) Liebig et Wohler. Ann. Cbim. Phrm. T. 26, p 27G

2) A. Strecker. Aun. Cbim. Pbarm. T. 113 p. 117.

3) A. Baeyer. Ann. Cbim. Pbarm. T. 127, p. 11.

4) Le mémoire original de M. Gibbs sur l'action de nitrite de

potasse sur les dialurates ne m'est pas connu

On pourrait continuer cette série, aussi loin qu'on

voudrait. Des réactions bien régulières la rattachent

aux sels de M. M. Liebig et 'Wohler et Strecker.

N'ayant en vue, quant à présent, que la composition

des dialurates, les formules que je viens de transcrire

représentent seulement les données analytiques, la

question de la formule moléculaire doit être résolue

par des recherches ultérieures, dont je communique le

commencement dans le mémoire suivant. Je garde le

nom de dialurates pour les sels des deux types, jus-

qu'au moment où leur constitution sera établie.

Comme les faits énoncés amènent une grande com-

plication dans la série dialurique, je demande la per-

mission de les appuyer par toutes les analyses que j'ai

faites.

Dialurate d'ammoniaque, C„ Hg (NHJn N^O.o- Ce com-

posé forme le point de départ pour obtenir les autres

sels de l'acide dialurique Différents procédés m'ont

servi pour sa préparation.

1. Procédé de Liebig et 'Wohler. A 1 partie de

l'acide urique on ajoute 5 parties de l'eau chaude à

80— 85- et de l'acide nitrique ordinaire par petites

portions, jusqu'à la dissolution de l'acide urique. On

fait l'opération dans un grand verre, car le liquide

mousse fortement en dégageant l'acide carbonique.

Ayant filtré, on traite le liquide refroidi par du sulfu-

re d'ammoniium récemment préparé et ne contenant

pas de l'ammoniaque libre, jusqu'à cessation de la

formation du précipité, mais la liqueur doit rester fai-

blement acide. On lave le précipité filtré par l'eau. En

le dissolvant dans l'eau bouillante on le sépare du

soufre. Le liquide chaud, après qu'on ait ajouté un

peu d'une dissolution concentrée de carbonate d'am-

moniaque, dépose des aiguilles blanches, brillantes, de

dialurate d'ammoniaque. Pour recristalliser ce sel on

opère encore une fois, comme il a été décrit.

2. On obtient le même sel en traitant une solution

aqueuse bouillante d'alloxantine par l'hydrogène sul-

furé, jusqu'à ce quftla liqueuro, laiteuse d'abord, devien-

ne transparente. Ayant filtré pour séparer le soufre,

et presque neutralisé la liqueur par le carbonate d'am-

moniaque, on obtient par le refroidissement le sel C,

II, (NH,)^ N, 0,„.
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3. Procédé Strecker. On traite l'alloxane, par

l'ammoniaque en présence de l'acide cyanliydrique, on

obtient le même sel. Comme je l'ai transformé direc-

tement en sel de soude sans l'analyser, je donnerai les

détails en traitant du dialurate de soude.

La formule C, Hg (NHJ3 N^ 0,„ est confirmée par

l'analyse suivante:

0,31725 gr. desséchés sous une cloche sur de l'a-

cide sulfurique ont donné 0,122 gr. H,0 et 0,29 gr.

CO,.

0,2725 gr. ont donné 58,5 c. c. d'azote à 12" et

757,5 m. m.

Théorie:
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Le dialuratc de soude s'obtient sous la même forme

que le précédent (analyse JVs 2).

3. Le même sel fut obtenu au moyen du dialurate

d'ammoniaque formé par l'action de Tammoniaquc et

de l'acide cyanhydrique sur l'alloxane. Le procédé

exige beaucoup de précautions. On prend très peu

d'alloxane (par exemple 5 gr.) et après avoir préparé

une dissolution aqueuse, assez concentrée, on ajoute

de l'acide cyanhydrique et puis de l'ammoniaque, le

dernier goutte à goutte. Il se forme un précipité blanc

d'oxaluramide et du dialurate d'ammoniaque: on sépare

ces corps par la plus petite quantité possible de l'eau

bouillante et l'on traite la liqueur chaude par l'acétate

de sodium. En opérant sans précautions la dissolution

de l'alloxane s'échauffe, devient couleur rouge cramoi-

sie: le sel ammoniacal obtenu dans ces conditions ne

donne pas de dialurate de soude, mais un sel amorphe

et gélatineux. La composition du dialurate de sodium

obtenu par ce procédé est démontrée par l'analyse

M S.

4. Le procédé Strecker, appliqué au sel de soude,

donne les mêmes résultats que les précédents. Par

l'action de l'acide cyanliydrique et du carbonate de

sodium sur l'alloxane on obtient le sel C, llg Na^ N^

0,0 (voyez analyse M 4).

Toutes les analyses étaient faites sur des échantil-

lons séchés sous une cloche au-dessus de l'acide sulfu-

rique.

1) 0,36575 gr. ont donné 0,077 gr. HgO et 0,31975

gr. CO2; 0,32425 gr. ont donné 0,1295 gr. Na._, SO,^

0,25475 gr. ont donné 34,5 ce. d'azote à 12" et

765,5 m. m.

2) 0,334 gr. ont donné 0,13375 gr. Na, SO,.

3) 0,3345 gr. ont donné 0,135 gr. Na^ SO^.

4) 0,36725 gr. ont donné 0,144 gr. Na., SO,.

Théorie:
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«2 N4 0„„ contrairement au sel d'ammonium et

(le potassium, cristallise sans éprouver de cliangement

au sein d'une dissolution fortement alcaline de carbo-

nate de sodium; de même on ne le modifie pas en le dis-

solvant dans la soude caustique et le précipitant par l'a-

cide acétique. La réaction de l'acide cyanhydrique et du

carbonate de sodium sur l'alloxane donne non pas le

sel C4 H3 Na N, O4, mais encore le sel du premier

type, C, H,

.3 Na \ 0„
Na, N, 0,0.

Du reste ce même sel de soude C, Hg Na,, N^ 0^

diffère des autres sels par la propriété de perdre l'eau

à une haute température et par l'aptitude de donner

le sel C,j H,4 Na,^ N^ O,,. L'impossibilité de faire l'é-

tude de ce dernier sel à cause de l'action de l'eau qui

le transforme en sel C, Hg Na. N^ 0,^, ne permet pas

de la préciser davantage et de savoir si c'est un nou-

veau type des sels de l'acide dialurique.

Dialarate de baryum, C, Hg Ba N,^ 0,^. C'est l'unique

dialurate de baryum. Formé par double décomposition

de chlorure de baryum avec une dissolution de dialu-

rate, sa formation des sels dialuriques de tous les ty-

pes s'explique par la stabilité des sels C, Hg M„ N4

0,Q (Me= métal) dans la dissolution aqueuse. Le sel

du baryum présente un précipité cristallin blanc.

1) 0,3865 gr. ont donné 0,0775 gr. H^O et 0,2085

IV. ont donné 0, 2005 gr. Ba SO,.gr. CO^; 0,3845

2)

3)

4)

0,383*5 gr

0,3835 »

0,3375 ..

Théorie:

ont donné 0,2005 gr. Ba S0^.

» 0,1 'J85 >) Ba SO4.

.. 0,17525 » Ba SO4.

Expériences:
2 3.

18,94 — — —
2,22 — — —

30,66 30,74 30,43 30,53

445 100,00

Les analyses J\» 1 et JN-; 2 sont faites avec le sel de

baryte préparé au moyen du sel C, Hg K^ N, O,,,; l'ana-

lyse .'¥ 3 est celle d'nn sel obtenu en partant du sel C^

H^ KNo 0/, l'analyse J\i: 4 enfin est exécutée avec un

sel préparé au moyen du sel C^^ }i^^ Na^ Ng Ojg. Je

n'ai pas étudié la réaction du chlorure de baryum sur

les dialurates d'ammoniaque, car c'est déjà fait par M.

M. Liebig et Wôhler: le sel de baryte, obtenu dans

ces conditions par ces savants, qu'ils regardaient

comme fm-mant un produit de décomposition et n'ap-

partenant pas à la série dialurique, contenait 347(,

BaO, ce qui correspond à 30,44% Ba; or ce sel était

C, Hg Ba N, Oio-

Le sel de baryte présente une précipeté cristallin

blanc pres(iue insoluble dans l'eau; l'ébullition prolon-

gée fort longtemps tend néanmoins à le décomposer.

Les autres sels de l'acide dialurique du type C; Hg

M. N4 Oio (M = métal), qu'on pouvait aisément ob-

tenir restèrent hors de mes études, et je n'en pour-

rait donner que de courts renseignements. Le sel de

calcium est en tout point semblable an sel de baryum.

En précipitant à chaud une dissolution d'nn dialurate

soluble par le sulfate de cuivre, on obtient un beau

précipité d'un gris rougeâtre: la composition de ce

sel est non constante et comme il offre un sel d'oxy-

dule de cuivre, il pourrait ne pas appartenir à l'acide

dialurique. Le nitrate d'argent ajouté à une dissolu-

tion de dialurate, est réduit instantanément et à froid,

dans certaines conditions cette réaction peut servir

comme réaction qualitative de l'acide dialurique. Le

dernier, comme on sait, n'est pas comme à l'état pur:

aux essais infructueux faits pour l'obtenir par M. M.

Liebig et Wohler, je n'ajouterai que l'action de l'a-

cide sulfurique faible ou l'acide chlorhydrique sur les

dialurates alcalins. Cet essai n'a pas doimé de bons

résultats et l'acide dialurique résultant contenait tou-

jours de Talcali.

Le faits consignés dans ce mémoire offrent, à mon

avis, des données suffisantes pour traitc-r la question

de la composition des dialurates. Comme j'ai déjà eu

occasion de remarquer, les foimules que j'emploie

dans ce mémoire ne sont que l'expression des données

analytiques, tant que les produits de la décomposition

des dialurates ne seront étudiés. Cette étude n'est pas

encore achevée. Pour décomposer les dialurates on a

choisi la réaction de l'eau dans l'espoir d'obtenir les

produits les plus proches de l'acide dialurique. Cette

réaction paraît être un peu compliquée: jusqu'à pré-

sent je ne suis parvenu qu'à faire l'étude et caracté-

H„ Nf CO
riser l'acide tartronamique (JH (HO)

j qq jj"

Il se forme d'autres produits, dont l'étude n'est pas

assez avancée pour qu'on puisse traiter la question de



.58» de» Sciences de Saint -Péfersboiirgf. 330

la constitution de l'acide dialurique , ainsi que des

relations entre elle et l'alloxantine et l'alloxane.

Pendant le cours de ces roi^hcrches, j'ai trouvé un

concours très intelligent -de la part de M. S. Przi-

bytek et je ne pourrais terminer ce mémoire sans

lui attester ma gratitude.

Zur Morphologie derUlothricheen. Von L. Cienkowski.

(Lu le 23 mars 1876.)

(Avec 2 plaucbes chromolitliograiiliiiiues.)

Wie ich neulicli') bewies, unterliegt das Stigeodo-

niwm cinem Vergallertungsprocess, wodurcli es in pal-

mellenartige Zellen zerfallt, die sicli einigc Zeit durch

Theilung vermehren , sodann Microgonidien bildcn,

welclie zuletzt wiedcr die Fadeuform der Muttcralge

liervorbringen. (Fig. 1— 7.)

Weitere in dieser Richtung von mir vorgenommene

Untcrsuchungen ergaben, dass auch andere Algen

dieselben Ersclieinungen aufweisen. Unter den Froto-

coccaceen fand ich den Palmeilenzustand bei Hydro-

cythiin uud zwar bei der kurzgestielten Art, H. acu-

minatum A. Br., sebr schôn und dcutlicli ausgepriigt.

Der gloeocystisabnliclie von dieser Alge stammende

Zellliaufen ist von der diinnen Haut des Mutterindi-

viduunis umhiillt und an dem kurzen Stiele oline

Schwierigkeit als cin Dérivât des Hydrocytimii er-

kennbar (Fig. 66).

Uater deu Chlorospcinwcn wurde von mir, ausser

dem Stigeoclonium, an dem meine friiheren Angaben

sicli bedeutend erganzen und erweiternliessen, die mit

ilim nalie verwandte Ulothix der Beobaclitung unter-

zogen. Bei lilngerer Cultur eiuer Art, die icli zu U.

iHUCosa Thur. stelle, zeigte sich, dass dièse Alge durcli

Vergallertung der Wande und Lockerung der Glieder

in eine FadeujX</w?eMrtcer, die man als eine Hornio-

spoia anei'kenuen muss, umgebildet\vird(Fig. 33—38).

Ausserdem konnte ich feststellen, dass dièse Hor-

mospora, so wie auch die unveritnderte Ulothrix, durch

Theilungen der Glieder nach allen Richtungon sich in

gehàufte oder wurmfôrmige Korper umformt, die von

Scîiimmeris nicht zu unteischeiden sind (Fig. 45 — 47).

In diesen 3 Zustândcn bildet die U. miicosa Macrogo-

nidien, die mit einem Schlauche keimend zu der Fa-

denalge zuriickflihren. Somit wurde von mir fiir die

Ulothrix ein ausgedehnterEntwickelungskreis erkanut,

der die Gattuugen Hormospora, ScMzomem als gc-

miine Glieder in sicli einschliesst, und ausserdem noch

ein einzelliges Gebilde, welches neulich Dodel-Port

aus dem Verschmelzen der Microzoosporcn der Ulothrix

erhielt, aufnehmen muss. Inwiefern dieser Entwicke-

lungskreis dem von Dodel-Port angekiindigten ent-

spricht, karm ich nicht angeben, da ich meine Unter-

suchungen im Sommer anstellte, folghch von der Do-

del-Port'schen Arbeit keine Kenutniss haben konnte

und bis jetzt von ihr nur das Wenige erfuhr, was aus

eiiu'i- kurzen Mittheilung in der Botanischen Zeitung

zu entnelimen war. -)

Die dritte vou mir untersuchte Ulothrichee war die

selten vorkommende Cylindrocapsa involnta Reiusch.

Im Allgemeineu zeigt sic dieselben Ersclieinungen wie

die Ulothrix, mit dem Unterschiede, dass sic der Schi-

mtnerishildun^ entbehrt, uud dass ihre stark eut-

wickelten Gallertschichten scharf contourirt auftreten

(Fig. 52). An dieser Ulothrichee gliickte es mir, Ge-

schlechtsorgane, Oogonien und Antheridien aufzufin-

den. Die ersten stellen kugelrunde, grosse Primordial-

zellen von mehrereu abstehenden Gallertschicliten

umliiillt (Fig. 55— 59)dar, die zweiten sindkleine, grup-

penweise oder einreihig angeordnete Zelleu (Fig. 56 a).

Eine jede schliesst 2 Samenkorperchen ein, die ganz

den gewohnlichen Zoosporeu gicicheu; sic sind spin-

delformig, roth-gelb gefilrbt, besitzeu 2 Cilien und 2

contractile Vacuolen (Fig. 57, c; Fig. 58. s.j. Durch

eine seitliche Offnung dringen sie in das Oogonium

ein, wo sic mehrere Stunden um die Befruchtungsku

gel Jierumschwarmen (Fig. 55— 59). Das Résultat

der Befruchtung ist die Ruliespore (Fig. 61).

Ausser den oben genannten Filllen, konnte ich den

Vergallertungszustand bei Coh'ochadc prostrata , bei

Ulva und noch bei einer Fhacosporcc mehr oder we- ^
niger deutlich ausgeprâgt nachweisen. Umtaugreiche-

rcn Untei'suchungen muss ich iiberlassen zu entschei-

den, wie weit àhuliche Ersclieinungen bei den Algen,

zumal den Phycochromacecn, sich ausdehnen, uud wie

reich die Quelle, die uns palmellenartige Gebilde lie-

fert, sein mag. Erst wenn dièse miihsamen Vorarbei-

Ij Bot. Zcit. 1876. .\: 2.

Tome XXI.

2) Bot. Zoit. 1875. A: 4'o, l>.
73S u. f.

34
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teii ausgefulirt werden, wird die P'rage môglich sein,

ob die vergallcrteten Zustânde der Algen und vielleicht

andercr niodcrcr Pflaiizen mit Orgauismen, die wir

ralmeUaceen nennen, zii identificiren seien. Die Be-

weisfûhruug wird um so schwieriger ausfallen, als man

wcder die generisclieii Merkraalc dei- meisten PaJnid-

laceen scliarf aiiszudrûcken weiss, nocli ihre Entwicke-

lungsgescliicht" vollstiindig kciiiit. Die nâcliste Unter-

sucliung wird sicii wolil an die wenigen leicht unter-

scheidbaren Formon, wie z. B. Apiocysfis, Tefraspora,

Hj/dmrus zu lialten liaben nnd vor allcm das Schick-

sal iln-er Microgonidien zu entiutliseln suchen, in der

Hoffuung, eine Schlauclikeiraung an ihnen naclizuwei-

sen und dadurcli die Entwickelungskreise, wohin die

ei'walniten PaUniellaceen gehui'en luogen, zu bestim-

men. GegenwJirtig muss icli mich begntigen, die Iden-

titiit wenigstens einer cliarakteristisclien Pahnellacee

mit vergallertetem Zustânde der Uhtlirix bewiescn zu

habcn. Die PalmeUa minuta K., die wohl von Stigeoclo-

nium abstammt, ist weniger beweiseud, weil sie keine

cbarakteristisclicn Merkmale zeigt.

Der geuetische Zusamraenhang palmellenartiger Zel-

len mit Fadenalgen wurde von Kùtzing zucrst ausgc-

sprochen^). Aus der myxodcrniatinisclien Stufe, wie er

die Palmcllabildung nemit, leitet er Vauchcrien, Con-

(erven, Botrydium, selbst Moosvorkeime ab. Die Beob -

acbtuugen, auf welche sicli Kiitzing stiitzte, und die

Deutungen, die er ihnen gab, sind bin und wieder zwar

rifhtig, abcr derioassen mit irrthiimlichen und uu-

wabrscbeinlicben Angaben vermiscbt, dass man mit

grôsster Vorsicht aus den meistens willktirlich zusam-

mengestellten Biblern die wahren Striclie lierausfindet.

Der Vergallertungsprocess, soweit ich ibn verfolgen

konnte, zeigt eine Reibe von Abstufungen, die in ver-

schiedener Miichtigkeit der auftretenden Gallerte ih-

ren Ausdruck finden. Dieselbe kann selbst ganz aus-

blciben, wodurch dieFadenalgi^ statt in einen Palmel-

% leuzustand sicb aufzulosen, in eine protococcusartige

Bildung zertallt, die sich von dcm ersten cben nur

durch den Mangel der Gallerte unterscheidet. Am
einfaclisten sind dièse Verhaltnisse an dem einzelligen

Hijdrocylmn zu beobachten , wo man in derasclben

Individuum, innerhalb der Mutterhidle, eine Palmel-

lenbildung neben Zellen ohne Gallerte sebr liaufig an-

treiïen kann. Dasselbe wiederholte sich bei Stigeodo-

nium und UJofhrix. Moine Untersuclmngen zeigcn dem-

nacb, dass das von Kiitzing und neulichvon Famin-

tzin*) beobaclitotc Zerfallen der P'adenalgon in proto-

coccusartige Gebilde mit Palmellenzustitnden dersel

lien Algen im Zusammenhange steht und dass beide

Vorgangc nur als extrême Glieder dcrselben Umfor-

luung aufzufassen sind.

Fragen wii' jetzt, wie wir in Betreft' der palmellen-

artigen Zustânde getlian haben, in welclier Bezieliung

die protococcusartigen Dcrivate îles Stujcodomum^

dei' Ulofhrix u. s. w. zu den verbi'eitCNten einzelligen

Algengattungen: Pioto-. Cystococcus u. d. gl. steben, so

betreten wir aucli liier ein weuig bearbeitetes Feld.

Von der Entwickelungsgeschichte der zuletzt genann-

ten Algen wissen wi]' niclit viel mehr, als dass sie Zo-

osporen bilden. Eswiirde ein selir gewagtesUnterneli-

men sein, die Selbstandigkeit des Protococcus viridis,

CMoroeocciim infvsionum u. d. gl. beweisen zu woUen.

Vieles spricht im Gegentlieil dafûr, dass sie zu ver-

schiedenen Entwickelungskreisen gelioren. Wir wissen

aus Gohn's und Pringsheim's Untersuchungen,

dass protococcusartige Gebilde im Entwickelungskreise

der Sfcphinospliacm, des Hydrodidyon auftreten. Wir

mùssen jetzt Stigcodoniuni., Ulothrix und den bei einer

Conferve^) von Famintzin beobachteten Fall hinzu-

fiigen; hoffentlich wird die Zabi solcher Protococcus-

quellen sich bedeutend vermeliren lassen. Dass die

verbreitetsten grtinen , kugelfiirmigeu Protocoœaceen

einen almlichen Ursprung haben, wird ura so wahr-

scheinlicher, als es mir gelang, das Hydrocytimn mit

einer Palmcllabildung genetisch zu verbinden und

dadurch an einer wahren Protovoccaccc eine Eigen-

thiimlicldicit , die in so hohem Grade den Stige-

odonium- imd f/^o/Z^Wic-Derivaten zukommt , nachzu-

weiscn. Nicht giinstiger fiir die Selbstandigkeit der

Profococcacecn scheint fin^ner die von Famintzin ge-

maclite Beobachtung zu si)rechen, dass diiî Zoosporen

des Chlorococcnm infusioiium niitunter eine abnorme

Schlauchkeimung zeigen. Leider gelang es Famintzin

nicht, solche abnorme Keimlinge zu weiterer Entwicke-

luns; zu bewegen und die Hcrkunft des Ghlorococcu-'

3) Natuurkundig Verhandelingen. 1841. § 25, 2G u. f.

4) Die anorganischen Salzc ctr. Mtlangcs hinlog. Acad. d St.-Pé-

tcrsboiirg. T. VIII. 262 u. f.

5) 1. c, p. 2G2, tab. III, f. 76.
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definitiv /u oiitziftern"). Eine neue, dièse Verliâltnisse

beachtende Untersucliung der Protococcaceen ist fur

die Losuiig dor hier beriihrten Frage ein solir drin-

gendes Bediirfniss.

Was scWiesslicli die biologisclie Bedeiitung des

Auflôsens der Fadenalgeii in protococcus- undpalmel-

loiiartige Gebilde betrifft, so kônnen wir daruber eben-

falls nur Vermiithungeu aussprechen. Dièse Umfor-

mung konnte als Schutz gegen abnoime Ernâhrungs-

verhaltuisse , z. B. ein zu schnelles Austrocknen, eine

zu lielle Beleuclitung, dienen. Zu Gunsten dieser Ver-

rauthung spricht die Thatsaclie, dass icli aus Ulothrix

mucosa in feuchter Luft in den meisten Fallen ScM-

someris erhielt, und dass eine gewisse Concentration

der anorganischen Nahrflussigkeit das Zerfallen des

Stitjeoclonmm in protoooccusartige Gebilde nacli sicli

zog, eine Beobachtung, die wir Famintzin's Bemii-

hnngen verdankeu').

Ich wende mich nun zn dem speciellen Theil luei-

ner Untersucliung, der den Entwickelungslvrois des

Stigeoclon'mm , einer Ulothrix und der Ci/Undrocapsa

involuta enthâlt.

I. StigeocloDinni.

Es giebt wohl wenige Fadenalgen, die solch einen

luannigfaltigen Formenweclisel, wie das Stigeoclonmm

aufweisen. Lange cylindrische Glieder, kurze rosen-

kranzformige, dann diinne, sich schlangelnde Auslilufer

kommen oft nicht nur an derselben Alge, sondern in

der Gliederreihe desselben Stammes (Fig. 8— 9) vor.

Nicht niinder wandelbar ist die Verzweigungsart.

Dicht stehende, mit einer Borste endigende Bûschel-

Àste kann man haufig an solchen Exemplaren finden,

deren andere borstenlose Zweige weit von cinander

entfernt stehen, ja es giebt sogar astlose Sthjeodonien,

die sich sonst in allen Stiicken so verlialten, wie die

verzweigten, mit welchen sie gemeinschaftlich vorkom-

men. Die Vielgestaltigkeit des Stigeodonimns erreicht

ihr Maximum an Gefasswilnden, wo unsere Alge fest

anliegend grosse Strecken zu uberziehen pflegt. An
diesen Stellen findet man strahlenartig verlaufende,

verzweigte Zellenreihen in der Art, wie bei ColeocJiaete

soluta, oder bei einer gedrungenen Form einer Cïado-

G) Die anorganischen Salze u s. w. Mélanges biolog. T. VIII, p.

257; tab 1, fig. 18- 20

7) 1. c. p. 205.

phora, neben diesen liegen Biischelzweige mit kugel-

l'unden Zellen vom Habitus einer Gongrosira, weiter

Zellen in Scheiben und Haufeu zusammengewacbsen

u. d. gl., und docli gehoren aile dièse Bildungen sicher

dem Stigeoclonmm , mit dessen grôsseren charakte-

ristischcn Stammen sie oft in Continuitat gefunden

werden.

Die Theilungsriclitungen der Stigeodonien - Zellen

verdienen eine besondere Erwahnung. Die Scheide-

wânde sind meistens transversal, jedoch treten haufig

schiefe, uach verschiedenenRichtungengeneigte, selbst

médiane Theilflachen auf. Hierdurch wird der Stigco-

donimnhàen in einen Zellenstrang verwandelt(Fig. 24).

Die médiane Theilung der Glieder fiihrt bei fernerem

AVachsthum zu einer sonderbaren Verzweigung. Die

Ilalften der durch eine senkrechte Wand getheilten

Zelle fahren eine Zeitlang fort in die Liinge zu wach-

sen, theilen sich dann durch transversale Wânde in

mehrere Glieder, um zuletzt in der Mitte ihrer gegen-

seitigen Vereinigungsflache aus dem Verbande zu tre-

ten. Wir erhalten auf dièse Weise einen mehr oder

weniger umfangreichenHing, der nach oben und unten

in den normalen Stigeodonium -Yaden auslâuft (Fig.

10— 12). Solche Maschenbildung scheiut bei Confer-

vcn und UlotJiridieen nicht selten vorzukommen; ich

habe sie ausser Ulothrix noch bei einer der gewohulich-

sten Conferven gefunden, wie es scheint, bei derselben

Art, an der Famintzin das Zerfallen in protococcus-

artige Gebilde beobachtet hat.

Die polymorphen Stigcodoniengliedcr schliessen ei-

nen ebonfalls selir verschieden angeordneten Inhalt

ein. Am hàufigsten sind die Glieder gleichmâssig

von Chlorophj'U ausgekleidet; in juugen Zweigen der

an Gefasswànden kriechenden Exemplare finden wir in

den Zellen ein Stârkekôrnchen und eine belle Vacuole;

in langen Gliedern zumal des Hauptstammes der Alge

nimmt das Chlorophyll nur die Aequatorial-Zone ein;

die dunnen Auslaufer und Borsten sind fast inhaltleei-

mit Spuren von Chlorophyll; endlicli kijnnen alleZell-

formen des Stigeodonium, mit Ausnahme der Borsten,

von Amylumkôrnchen vollgestopft erscheinen. Nicht

unbetrachtiiche Dififerenzen bemerken wir ferner an

den Zellwànden unserer Alge. Ihre Wande kônnen

dick mehrschichtig sein, dann sind die Lumina der

Zellen sphâroidalisch , von einander durch machtige

Schichtenbildung entfernt (Fig. 13), oder die Wânde
34*



.535 Biilleliii «lo l'Aeadémie Impérial*' 536

bleiben diinn, und die fest an einander schliessenden

Glieder behalten ihrecylindrische Form. Tnbpiden Fal-

len kaiin oino breitc, sammtliclie (ilieder iiiiiluillende

(lallertscliiclit crscheinon, welcbe zuorst von A. Jîraun

an Spirogyren beobachtet und als eine Cuticularbil-

dung gedeutet wurde ^).

Fûgt manzudem Gesaglén nocli binzu, dass die Zel-

lenwànde im verschiedenstcn Grade aufquellpn konnen,

daçs ferner die ganze Alge in pahnellen- und protococ-

cusartige Gebilde zerfilllt, so erhalten wir ein polymor-

phes Wesen, welches man kaura in eine Gatlungs-Dia-

gnose fassen
,
geschweige denn in specifisclie For-

menkreise scheiden kann. Es wiire nichts leicliter, als

nach deu bis jetzt fiir specifisclie Unterschiede ge-

brâuchlichen Merkmalen an deinselben Stigcocloniiim

die meisten von den Algologen aufgestollten Arten

herauszufinden.

Das Stùifiodonium wird, so viel bis jetzt bckannt,

blos auf ungescldechtlicliem Wege. vermittelst der Zo-

osporen vernielirt. Auch in dieserHinsicltt zeigt dièse

Alge nicht geringe Variationen. Ausdem InliaUe ilirer

Zellen wird meistensjeeinScliwarinergebildet, jedoch

in iippig wachsenden Exemplaren werden mehrere ein-

reihig angeordnete erzeugt. Das Ausscliwiinnen ge-

schieht auf vorscbiedene Weise. je nacli der Festig-

keit der IMutterhiille, die entweder in ganzer Ausdeh-

nung oder nur an einigen Stellen aufquillt; gewohn-

lich wird der ganze cylindrische ïheil des Mutterglie-

des erweicht, die transversalen Wilnde dagegen nicbt

merklich verandert. Die austretende Zoospore schiel't

dann die Seitenwand langsam vor sich, bis sic dieselbe

durchbricht und ins Freie gelangt. Sind mehrere in

einer Mutterzelle entstanden, dann arboitet eine jede

fiir sich ihren Ausgang durch. Da jedoch die Mutter-

wand nicht selten nur an gewissen Stellen erweicht, so

wird hierdurch auch die Art und Weise , wie der

Schwiirmer seinen Bildnngsort verliisst, bedingt; ist

die erweichte Stellc viel kleiner als die Zoospore, so

muss die letztc mit Mûhe ihren Korper durch die Wand

hindurchpressen. Ihr befreiter Tlieil schwillt dabei an,

den noch in der Mutterzelle steckenden langsam nach-

zieliend. Wir erhalten hier Bilder , wie wir sie ans

Nàgeli's Schilderung bei Stigcodonmm hmgnc kon-

nen. AUein gleichzeitig an demselben Faden konnen

8) Verjùngung, p. 2lil.

wir oft die zuerst bcschriebene Art des Ausschwàr-

mens beobachten, wenn die aufgeweichte Stelle des

Muttergliedes einen grosseren Umfang einnimmt.

Nach dcm Austritt der Zoosporen finden wir die

Uberreste der Mutterglieder in verschicdenem Grade

erlialten, oft bleiben nui' die Scheidewande zuriick. In

langeren entleerten Gliedern, welche mehrere Schwâr-

luer erzeugten, sind, ausser den gewohnlichen scharf

contourirten Scheidewanden, noch ganz feine Lamellen

in versciiiedenen Eichtungen wahrzuuehmen , durch

welche dasGlied in mehrere secuudare Fâcher getheilt

wurde. DasAuftreten dieser secundâren Wânde diirfte

als ein unvollstândig ausgebildetesTricho-oderDictyo-

sporanginm, wie wir sie bei Ecfocarpits und Saprole-

gnkcn kennen, zu deuten sein.

Die befreiten Schwiirmer zeigen sowohl in der

Grosse, wie in ihrer Form bedeutende Scliwankungen.

Es sind meistens eifOrmige Korper mit liyalinem, 4

Cilien tragendem Schnabel und einem parictalen

rotlien Punkt. An dem hyalinen Vordertheil konnte ich

bei sehr langsam ans der Mutterzelle austretenden

Exemplaren 'deutlich zwei contractile Vacuolen walir-

nehinen, ein Umstand, welcher fiir die Mijglichkeit,

direct ans der St/geodonium - Zoosiwre eine echte

Palmdlacce, mit pulsirenden Ràumen ausgeriistet, zu

crziehen, niclit ohne Verwerthung zu sein verspricht.

Ausser diesen Schwarmcrn (Macrogonidien) besitzt

Stigcodonmm. wie ich in meiner ersteii Arbeit iiber

diesen Gegenstand nachwies, kleinere Zoosporen oder

Microgonidien. Sie bilden sich in den Palraellenzu-

standen und in unveranderten Zellen der Stigeodonium-

Solile und ihrer niichsten Yerzweigungen. In Form

und Structur sind sie von den Macrogonidien fast

nicht verschieden, nur konnte ich an ihnen, vielleicht

ihrer Kleinheit wegen, die contractilen Vacuolen nicht

deutlich ausfindig maclien ; sie erreichen nie die

énorme Grosse, welclic niitunter die Macrogonidien

zeigen. — Beide sind keimungsfÉihig , beide bringen

die Mutterpflanze hervor. Der Hauptunterschied

zwischen ihnen bestelit in der Entwickelungsart. Die

Microgonidien bilden sich durch succédané Zweithei-

lungen des Inhalts, die grosseren Zoosporen entstehen

einzeln, in der Mutterzelle, oder wenn mehrere, so

werden sie, so viel ich beobachten konnte, gleichzeitig

angelegt. — Ausserdem besteht ein Unterschied darin,
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dass dio Microgonidicn von ciiier zarten Sclileimblase

umhfillt dit

Dcr Entwickelungskreis

MutterzoUe verlassen.

des Sfigcodonium wird

von cincm Ruliezustaiid gesclUosson. Icli habc dio

Ruhespoi'en an einem Stigcochnium gefunden, welches

an vcrscliiedene Algen sicli anklammert und deren

Oberflàclie in kurzglicdei'igen Liingsreihen fortvegetiTt.

Bei der Bildung dcr Ruliesporen breclien die Glie-

der am Seheitel unregelraassig auf nnd entlassen den

ganzen Inlialt, dei- sicli am Ausgange abrundet und

bald darauf mit einer dicken Membran uraluillt.

Dièse griine Kugel ist mit einem farbloscn cylindri-

sclien Stiel an die innere Wand dci' leeren Mutterzelle

befestigt (Fig. 14). Der Sticl ist kurz, etwas gebogen,

seine Lange kommt dem Durclimesseï- der Kugel gleich :

er endet in der Mutterzelle mit einem Knopfchen, von

welchem einige Faden strahlig ausgehen. Was die

Kugel, resp. junge Ruliespore betrifft, so wâchst sie

eine Zeit lang bedeutend an, verlicrt allraâ'ilicli das

Chloropliyll und die Stiirke. ilir Inlialt wird im reifen

Zustande von einer olliaUigen goldgelb oder rotli ge-

fârbten Substanz ersetzt. Endlicii verscliwinden die

Mutterbullen , sie werden abgestreift, oder aufgelost

und die rotlien an denStielen iniraer nocli kenntliclien

Ruliesporen liegen meistens in Ilaufchen versammelt

umher. Icli fond sie in grosserZahl FiUdcJuli in einer

Cultur, welche von Sonnenlicht ein paar Stunden tag-

licli beleuchtet wurde. Ilire weitere Entwickelung ist

noch unliekannt.

Die Ruliezustiinde der Ulothrkheen sind von l'rings-

heim zuerst aufgefunden worden. Nacli den Angaben

dièses Forschers bilden sich bei Drapnrnaldia die

Ruhesporen auf zweierlei Art. Entweder bricht die

Muttei'zelle auf, entleert den Inhalt, der ausserhalb

seiner Bildungsstatte in Ruliezustand ûbergeht, oder

die Mutterzelle bleibt geschlossen. wo sie daim im

Inncren die Ruliespore erzeugt. — Bei Stigcoclonium

reissen die Mntterzellen niçbt auf, ans ibrem Inhalte

entstehen 2— 4 innere Sporen. Noch eine Eigenthùm-

lichkeit ist, nach Pringsheim, fiir Stigeoclonmm

charakteristisch , dass nâmlich die Scheidewiinde der

die Ruliesporen erzeugeiiden Mntterzellen von den

Seitenwiinden abreissen und zwisclicn die Sporen

hineinfallen. Ilierdurch verliert der Ast seine geglie-

derte Beschaftenheit und verwandelt sich in einen un-

regelmiissigen Sack, dei' die Sporen mit abgefallenen

Scheidewànden durch einander gemischt enthiilt. ").

An dièse Beobaclitungen schliesst sich nun der von

mir gefundene Ruliezustand an, welcher, wie wir

sahen, durch Auflirechen der Mntterzellen nnd Aus-

treten des Inhalts ausserhalb derselben sich bildet.

Wii- raussen folglicli dem Stigeodonimn , iilinlich dei'

DrajMinaldia, zweierlei îjitwickelungsarten der Ru-

hesporen zuschreiben.

Icli gehe jetzt zu dem Vergallertungsprocesse un-

serer Alge ùber.

Die Hauptmoinente dieser Métamorphose, wie wir sie

aus meiner ersten Mittlieilung kennen, bestehen dai'in.

dass die Zellen der Solde des Sfigcoclomwii und der

ilir ziinilchst entsprossenden Zweige sich aufblahen

nnd dass ihre Wiinde aufquellen (Fig. 1 ). Die kugel-

formigen Glieder tlieilen sich darauf in 2 lîalften, die

sich abrunden und ihrerseits Gallei'te absondern, was

mehrere Maie wiederholt wird u. s. w., bis der Ast in

einen Haufen gruner in eingeschachtelte Blasen einge-

schlossener Zellen umgewandelt wird (Fig. 2 u. 3). Da
dieselben YerJinderungen gleichzeitig vielc Zweig-

biischel ergreifen, so verursachen sic die Bildung

mehrerer, zwischen unveràuderte Sfigeodonicn einge-

strenter palmellenartiger Nestor. — Die fiallerte, die

die einzelnen Zellen oder Gruppen derselben nmhiillt,

ist sehr fein, hilufig scliwer w^alirnelimbar; durch Al-

cohol und Jodtinktur tritt sie schaïf hervor und er-

halt durch Einwirken dieser Reagentien eine hellblaue

Farlnmg, die aïs eine rein optische, durch Verdichtnng

der Gallerte bedingte Erschcinung zu deuten ist. In

wiefern die selten vorhandene Cuticularschicht sich

bei dei' Palmellametamoriihose unsercr Algebetheiligt,

kann icii nicht entscheiden, da es mir nicht gelang,

durch Cultur anf Objectglaschen an Âsten, welche

dièse Umhiillung zeigten, den Vorgang zu verfolgen.

Wiederholte Untersuchungen des "N'ergallertungs-

prozesses bei Stkicodoniwn ergaben, dass die Ura-

formung nicht nur die Solde, sondern auch seine

grosseren Staminé ergreift und in ihrem Yerlaufe

einige Modificationen zeigt, die icii hier nitchtraglich

angeben will.

Zuerst sind die verschiedenen Grade der Dicke und

Consistenz der Gallertuiuhiilliingen hervorzuheben. In

einem kleinen Aquarium, wo das Stigcodonwmw'ahrenA

9) liber DauersnhwiiriiiLT des Wasscrnetzes ctr. Monatsbcricbte

d. Berlin Akad. 18G0. p. IG u. f. (Separatabdnick.)
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3 Soraraorraonaten nnbenihrt stelien blieb, waren die
[

pallmellaartiK<'n, nachweisbar von Sthjeodonhmi stam-

nioiulen Zolloii von vielen schai'f contourirtcn Mcin

branen umhiillt. Dieselben /.cigtcii zahlreiche Ver-
j

dickungen in Fonu von kleinen glanzenden, sichelfor-

migen Korpercben. Die Zellen lagen in Hanfen bei-

samraen, oder sie waren mit einander und oft nocli mit
;

unvei-anderten, c}iindrisclien Gliedern verbnnden, liier-

durcb ihre Abstammung von einer Faden-Alge auf

das Deutlichste beweisend (Fig. 15 — 19). Die Hiillen

zeigtcn, mit Jod nnd Schwefelsâure behandclt, sehr

deutlicli Cellnlose-Reaction; aucb leere Hitllen fiirbten

sich scbon blau, was bei meinen ersten Untersuchun- i

gen niclit dcr Fall war. Es sclieint dalier, dass durch

liingeres Liegen in Wasser die Hiillen cliemisclie Ver-

anderiing erleiden und dass die melir oder weniger

deutliclio Cellulose -Reaction von verscliiedencr Hiirte

der Gallertbiillen abhiingt.

AVas die grûnen Zellen selbst anbelangt, so war

weder ini Inlialte, nocli in ibrem weiteren Verhalten

eine Diffcrenz von den S/Zf^focZon/MW -Derivaten, die

icli in meiner ersten Mitthciluag bescbrieb (Fig. 3)

und die sicb durch eine viel weichere GallertumbiU-

lung und grr)ssere Farailienverbande auszcicbneten,

bemerkbar. In frisclies Wasser gebracht, gabcn sie

entweder sogleicb Microgonidien, oder vermelirten sich

zuerst auf dera Objectglase eine Zeitlang durcli Thei-

lung fort, sonderten wieder Gallerte ans, die indessen

eine viel weichere Cîonsistenz als die der Mutterliiillen

zeigte.

In den socben angefiihrteu Beobaclitungen war das

Auflôsen des Zusaramenlianges der Sfigeoclonium-

glieder von einer Gallertbildung beglcitet. Jedocli

sclion dci' Umstand , dass die Maclitigkeit dersell)en

in hohera Grade schwankt, maclite es wahrsclieinlich,

dass bei der Désagrégation der Sfigeocloniitm/.oWen

die Vergallertung der Wiinde ganz ausfallen konne. —
Die Erfahrung lelirt denn aucb wirklich, dass das Auf-

lôsen des Stigrochnwm in protococcusartige Zellen

nur eine Modification desPalmellenzustandes vorstellt.

Ura dièse Uberzeugung zu gewinnen, ist es am bcsten,

zuerst die Abstufungen des Vorganges an der Stigeh-

clonnimsohle zu beobachten. AVir trcftcn hier aile mog-

lichen tjbergange von einer starken Gallertbildung zu

einem kaum merkbaren Aufquellen der Wiinde und zu-

letzt zu einer unveranderten Zellwand. lui letztcn

Falle kônnen die StigeodomunigUeàQr nichtsdestowe-

niger ans dem Verbande treton nnd, sich nachtraglich

durcli Theilungen vermehrend , zu einer protococeus-

artigen Bildung fiihi-en, die sich nur durch den Gal-

lertraangel von dem Palmellenzustande unterscheidet.

Etwas complicirter gestaltet sich der Vorgang an

den grôsseren im Wasser waclisenden Stiimmen unserer

Alge. Ihr Zerfallen wird durcli eine rege Zellver-

mchrung in den Gliedern eiugeleitet, wobei sehr oft

die sclion erwalinte Ringbiklung erscheint, so dass sie

als Kennzeichen dcr nalienden Zerstiiclcelung des

Stigcodonium dienen kann. Die vielen Abjinderungen,

die wir in dieser Hinsicht bemerken , hangen von der

Art des ferueren Wachstlmms der Glieder und von

der Consistenz ihrer Membranen ab. Ich will hier die

zwei gewolinlichsten P'alle niilier angcben.

Die Glieder eines Stigeodoniumiitriingof, horen auf

in die Liinge zu wachsen, schwellen an und werden

kugelfo)-mig (Fig. 25). Durch wiederliolte Theilungen

dieser Glieder in verscliiedenon Richtungen entstehen

neue Zellen, die sich ebenfalls abrunden u. s. w.; in

Folge dessen erhâlt das Stigeodonium das fremdar-

tige Ansehen einer ans lauter kugelformigen Zellen

bestehenden Schnur. Wiirden sich die Tiieilungen der

Zellen la,ng(îre Zeit fortgesctzt haben, so hatten wir

eine Bildung erhalten, die an die Gattung Sdiizomeris

erinnert, eine Bildung, die hier nur angedeutet wird,

bei Ulothrix aber zu voiler Entwickelung gelangt.

Verfolgeu wir nun den beobachteten Strang weitcr.

so bemerken wir . dass der Zusaramenhang seiner

Glieder geschwacht und aufgelpst wird. wodurch er in

mehrere Stiicke zerfallt. Allmahlich geht die Lostren-

nung der Glieder noch weiter, bis wir zuletzt an der

Stelle eines Stigeodoniumstamme^ einen oder mehrere

Haufen protococcusartiger Zellen vor uns liegen sehen.

Der zweite Fall tritt dann ein, wenn die Glieder

des Sfigrodoiiimnf,\Ynngo?, in verschiedenen Richtun-

gen wachsen. Einige blàhen sich auf, andere werden

bogenfôrmig, andere wurmartig gekriimmt (Fig. 26).

Sie fahren fort, sich durch transversale und geneigte

Wiiude zu theilen, hangen nicht raehr fest an einander.

vielmehr ti'eten sie an verschiedenen Orten aus dem ge-

genseitigen Verbande. Dabei werden die HuUen der

Muttcrglieder entweder absorbirt, oder bei einer dich-

teren Consistenz derselbeu vou der nachwachsenden

Zellbrut gesprengt (Fig. 27). Durch dièse Vorgiinge
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verliert (1er Faclen seiuou goraden Vovlaiif, wird zii-

erst an inehrereii Stellen eingekuickt imd daraiif bei

immer weiter vorschroitoiider TreiiQung sciueriUiedei-

sinkt or in eiiieu fonuloson Haufen zusammcii. Dièse

Haufen entlialten nuii die Brucbstiicke des Stùjeodo-

mwwstranges, die wir nocli weiter zu verfolgcn haben.

Zwisclioii Iceren, zura Tbcil absorbirten Mutterbûllen

liegen iiicr eiii- bismehrzollige, gerade und gekriimmte

Glieder mit kugelformigen zu 2—4 und mehreren in

Gruppeu veveiuigten Zellen durcb eiuander gemiscbt

(Fig. 28). Die letzteren entsteben aus den ersten durcli

Abrundung ilircr ZeUen und Lockerung des Zusararaen-

banges, sic sind die vorgesclirittensten Umbilduugspro-

ducte der zcrfallenen Alge.— Man findet sie oftscbon

im Beginne des Zusamnieusinkens des Fadens, wo sie,

die Lage des Muttergliedes belialtend, nocb die

Spuren seiner Hûllen an sicb tragen (Fig. 27). "Wir er-

lialtcu folgbcli aucli liier aus einera Stiycoclonium-

stamme ein Aggregat kugelformiger , sicli tlieilender

Zellen. Wie wir an der Solde uusérer Alge aile Uber-

gànge von protococcusartigen Zellen zu Palmellenzu-

stànden fanden, so aucli liier beim Zerbrockeln grôs-

serer Stanime. Die Wiuidc der protococcusartigen Pro-

ducte zcigen aile mogliclien Abstufungen von einer

barten Consisteuz zu einer GallertbiUle ; ebenso kon-

nen die Membraueu der Mutterglieder in verscliie-

denstem Grade in Gallerte uiugewandelt werden.

In meineni ersten Aufsatze iiber diesen Gegenstand

gab icb an, dass die voni Stigcodonium staramenden

vergallerteten Zellen nicbt direct in Fiiden auskeinien

kônnen, sondern immer zuerst Microgonidien bilden.

Dagegen sollen die ^'^'o^ococcMsartigen Derivatc der-

selben Alge, nacli Famintzin, die Fabigkeit besitzeu,

unter Unistanden mit einem Sclilaucbe zu kelmeu'").

Dièse sclieinbar sicb widersprechendeu Angaben

liessen sich, wie icb vermutbete, bei einer mebr ins

Einzelne gebenden Untersucliung durcb zablreicbe

Ubergânge ausgleicben. AVir kennen scbon die ver-

scbiedenen Abstufungen, die die palmella- und proto-

coccusartigen Zustiinde zeigen: mit diesen scbeinen

ihre morpbologischen Eigenscbaften gleicben Scbritt

zu gehen. Je weniger das Sfifieodommu in der Auf-

lôsung seiner Glieder vorgescbritten ist, desto leichter

treiben seine Zellen Scblauclie, dagegen an dei- iiusser-

sten Grenze der Umformung augelangt, im vergaller-

teten Zustande, verlieren sie in den allermeisten Fill-

len dièse Eigenscbaft. Dieselbe erliscbt indessen nicht

gilnzlicb. Bei einer Cultur auf dem Objecttrager un-

ter Deckglas haben die meisten vergallerteten Zellen

des Sfkjeodonimn in gewôbnliclier Weise Microgo-

nidien gegeben; es blieben aber melirere Exemplarc,

die erst nacli zweimonatlicber Kuhe sicb wiederliolt

tbeilten und aus jedem abgerundeten ïbeilsttick einen

kurzen Scblaucb bervortrieben, der uaclitraglicb durcb

transversale Wtinde in mebrere Glieder zerlegt

wurde (Fig. 21). An einer Zelle erfolgte die Sclilaucb-

keimung selbst olme vorangehende Tlieilung (Fig. 22

und 23), Serait sind auch in dieser Hinsicbt die ver-

gallerteten Zustande mit den pi-otococcusartigen durcb

einc ganze Reibe von Abstufungen verbunden.

Ulothrix.

Der Polymori>hismus der Vlofhrix wurde unlangst

von Dodel-Port, unabhilngig von meinen Unter-

I
sucliungen , erkannt und fiir die Entwickelungsgc-

scbichte dieser Algengattung wurden von ilim nocb

folgende Punkte festgestellt.

UlofJirix zonata besitzt Macro- und Microzoosporcn;

beide sind keimfàbig. Ausserdem kijnnen zwei Micro-

zoosporcn mit einander verschmelzen und erzeugen

dann ein selbstandiges, walirend raelirerer Monate

vegetirendes, einzelliges Pflanzcbcn mit wurzelartigem

Anhilngsel. Das Zusammenfliessen der Microzoosporcn

ist von Dodel-Port alscin Gescblechtsactgedeutet").

Nacbdem icli im vertiossenen Friibling den Pal-

mellenzustand bei Sihjtodonmn aufgefunden batte,

war es natiirlicb, die nàcbst verwandte Ulollnix auf dièse

Verbaltnisse zu priifen. Icb uuterwarf daber verscliie-

dene Ulotlirix-àrten wiibrend der Soramermonate einer

anbaltenden Untersucliung. Grossere in fliessenden

Gewâssern waclisende Arten zeigten sicli weniger

giinstig zur Losung der mir vorgelegten Frage, dage-

gen gab eine diinngliedrige Art, die sicb stets in

Aquarien eiustellte und selir gut cuitiviren liess, be-

friedigende Resultate. — Sie ist vielleicht zu U. mii-

cosa ïbur. oder zu U. subtilis Ktz., U. suhtilissma

Rab. zu stellen, icb werde fiir sie den ersten Namen

vorzieiien. EinegenaueBestimmung einer dunngliede-

10) 1. c. p. ?.G6. 11) Bot. Zeit. 1875, Nr. 45, p. 738 u. f.
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rigen Uloiliruavt, \vo die Lange, dio Breite derZcllen,
|

die Bescliaffcnhcit des Inhaltes, so grossen Sdiwaukun-
j

gen untcriiegen , ist gewiss keine leichte Aufgabe.
\

Nocli wcniger ausfiihrbar wâre eine scliarfe Um-
grenzung dcv Oattungs-Diagnosc. — Die Unterschei-

duug der Ulothrix von zweiglosen Stigeodonicn , von

diinnfiidigen Conferven ist ebenfalls mit grossen

Schwierigkcitcn verbiuiden, welche sicli freilicli nur

dann heseitigen lassen, woun wir vollstândige Ent-

wickelungsreilion genannter Algen besitzen wcrdeiv

Bis daliiii miisson wir uns an zwei Merkmale der

Ulothix lialten: an die Zweiglosigkeit und Beschaffen-

lieit des Inhalts. Der letzte zeigt nur bel lebhaft vege-

tirenden Exeraplaren eine charakteristische Anordnung.

Er besteht, ausscr Protoplasma, aus einer die Seiten-

wiinde der Zellen auskleidcudcn Cliloropliyllplatto, die

eine verscliiedene Hôlic erreichen kann (Fig. 29 u. 30).

Sic nimmt entweder die ganze Seitenwandung des Glie-

des odor nur den Acquatorialgurtel desselben ein; fer-

lUT kann sic aufeiner Seite viel liohor aufsteigon alsauf

der entgpgongosetzten, \vo sie oft nur einen kleincn

Vorsprung bildet (Fig. oOh). Von den festen Inhalts-

einscliliissen sind ein odor zwei Starkekôruchen, die an

vcrschiedenon StcUen in Chlorophyll eingebettetliegon,

zu nenncn (Fig. 30 u. 31). Durcli dièse Anordnung des

Inlialts untcrsclicidet sich unsere Ulotlmx vom zweig-

losen Stigeoclon'mm ^ \vo das Cldoropliyll mehr gleich-

formig die AViindc liberziebt und gcwohnlich melirerc

pariétale Starkekornclien einschlicsst. Jedocli wcrden

dicsc Merkmale in beidcu Algen dadurch selir oft ver-

wisclit, dass der Inlialt in beidi'n entweder eine dich-

tere Consistenz annimmt und die ganze Zelle gleich-

milssig erfiillt oder sich ini Aecpiator ansammelnd die

Pôle der Zelleu von (Jhlorophyll befrcit. — In sol-

chen Fallen ist ein unvcrzweigtcs Stigeodonium von

U. nmcosa., mit welcher es fast iramer in Gesellschaft

lebt, kaum zu unterscheiden, erst der weitere Entwi-

ekelungsgaug kann uns iibcr die systematische Stel-

luug der iVaglicJieu Alge Aufschluss geben. Ausser

den Verschiedenheitcn in der Beschaffcnhcit des In-

haltes, welche sclbst in einer Zellenreilie desselben

Individuums auftreten konnen. wird der Habitus der

U. mucosa von noch einem Umstaude, der iib(')!iau])t

den JJlothkhcen im hohen Grade zukommt , bedingt.

Durch Abrundung der Endflachen eines jeden Glicdes

und eine sehr starke Cellulosebildung an diesen StcUen,

werden die ZelUumina von einander entfernt, wodurch

der f;7o//(>wfaden ein kettenartiges Aussehen erhalt.

Die U. mucosa bildet Zoosporen, je eine oder deren

zwei in jeder Mutterzelle. Lange Glleder werden vor-

lauiîg durch Quertheilungen in mehrere scheibenfôr-

mige zcrlegt. Die Langsaxe der Zoospore ist zu der

des Mutterfadens senkrecht gestellt. Beim Befreien

aus der Mutterzelle werden die Zoosporen mit einem

Ruck ausgestossen und erscheinen an dem Ausgange

in einen zartcn Schleimsack eingeschlossen , den sie

bald dui'chbrechenunddavon eilen(Fig. 32). Siehaben

eine cifoi'mige, etwas zugespitzte Gestalt; an dem

vorderen hyalinenEnde ist ein parietaler rotherPunkt

vorhanden. Ich liabc leider die Zabi der Cilien wegen

Mangels an Material nicht eimitteln konnen. Thuret

giebt bni U. mucosa 4 Cilien an. Die Bilduug von

Microgonidien habe ich bei der hier untersuchten Art

nicht zur Ansiclit bekommen.

Wie das Stigtoclonium wird auch die Ulothrix mucosa

vergallei'tet, wenn man sie in zugedeckten Wasserge-

filsscn mehrere Woclioii ruhig wachsen lilsst. Die

ersten Kennzeichen des bevorstehenden tjborganges

in den Palmellenzustand werden zuvôrderst an den

Quer , dann an d(Mi Seitenwiinden, oder gleichzeitig

an bciden bemerkbar, sic bestelien in einem Aufquel-

len der Wande (Fig. 33u. 34). Darauf schwillt die

âussere sammtliche Glieder umhiillende Haut; in Folge

desseii verlieren die Zellen ihre scharfe Umgrenzung,

ilir lulialt erscheint von einem Jiellen Saum eingefasst.

Bei der niichsten Umformungsstufe werden die Zellen

der Ulothrix in verschiedenem Grade von einander ge-

lôst, obwohl sii' noch immer von der allgemeinen

Hiille zusammengehalten werden. — Bei dieserTren-

nung der Zellen Ideibt ihre Lage entweder dieselbe,

welche sie friiher einnahmcn, oder sie werden ver-

schoben, hin und her geneigt, so dass sie oft im Zick-

zack verlaufen (Fig. 37 u. 38).—Wahrend nun der Ulo-

fhrixhùm diesen Vergallertungsprozess durchmacht,

fahren seine Zellen fort, zu waclisen und durch trans-

versale Fliichen sich zu theilen. Die Hiilften behalten

zuerst dieselbe Form, die indessen bei wiederholten

Tlieilungen sich immer mehr der Kugelform nahert,

die 'J'iieilstiickc riicken etwas auseinander, die Gallert-

hiille des Muttergliedes ist eine Zeitlang wahi-nehmbar,

spàtcr, bei weiteren Tlieilungen, wird sie uukenntlich.

Was deu Inhalt der vergallertctcn Zellen betrift't, so



543 des Sciences de Saint >Pétei'sbourg^. 346

ist er im Beginne vollstaiidig dem des f//o//iràgliedes

gleicli, iiachtraglicli abcr wird er in verschiedener

Weise veiilndert: die Chlorophyllplatte , \vo sie deut-

lich auftrat, wird verschobeii imd schrumpft in ein

Kliinipclien zusainnien, oder der Inlialt crliiilt eine

kornige Beschaffenlioit iind, mit Ausnalunc einer liellen

wandstandigeu Vacuole, eine gleiclimiissigc Ftlrbung

11. d. gl.

Durcli die soeben beschriebenc Uuifonuung ist

unsere Vlothnx iinkenntlich geworden: statt der allge-

raeinen starren Haut ist eine dicke Gallertsclieide

aufgetreten , statt cylindrischer fest verbundeuer

Glieder mit scbarf contourirten Membranon , haben

wir eine Reihe von einander entfernter Zellen mit

aufgequollencnWanden vor uns liegen. Ein Jeder wird

in dieser Bildung nichts Anderes als die Hormospora

mutaUUs Breb. erkennen miissen, eine Gattung,

welchc ini Système ganz riclitig in der Palmellaceen-

gruppe eingetragen war , und docb olmc den ge-

ringsten Zweifel von einer Fadenalgc lierstammt. Dass

ich hier nicht zwei verschiedene, blos inNachbarschaft

lebende Algen willkiirlicli vereiuige, beweisen besonders

iiberzengend die leicbt kenntliclien TJloth ixkoimlmga,

die ot't dicselbe Vergallertung durclimaclien. Die letz-

teren haben eine gsschlossene Spitze und treiben an

der Basis nicht selten Auslàufer. Nun giebt es kleinc

Hormosporen ebenfalls mit Ausliiufern und gesclilosse-

nem Sclicitel, die sich von L7o//»7>kcimlingen eben

nur durcli die Gallertwiiude unterscheiden (flg. 35 u.

36). Sclbst an crwachsenen Hormosporen treffen wir

selir liaufig dieselben, mitunter nocli unverânderten

Auslàufer an den Basalglicdern. Sollten dièse ïhat-

sachen niclit geniigen, eine Ûberzeugung von der

Identitiit der liier behandelten Algen zu schaffen, so

bliebe noch als Beweis die Betrachtung der in Ver-

gallertung begriffenen Fàden iibrig, an welchen man die

Ubergànge zu der Hormospora m erwunscliten Ab-

stufungen nicht selten an demselben Individuum auf-

finden kann. In der ïhat, es ist nicht schwer, im

Anfange der Vergallertung an demselben Ulothix-

faden eine ganz normale Gliederreihe, weiter eine mit

schwach aufgcquollenen Wiinden, zuletzt in Hormo-

spora umgewandelte anzutreften.

Verfolgen wir nun die von JJlotkrix stammende Hor-

mospora nmiabilis weitei'.

Wie ich schon oben angab, vermehren sich die

Tome XXI.

Glieder der vergallerteten Ulothrhv durch transversale

Theilungen. Es dauert indessen nicht lange, so treten

auch médiane Theilflàchen auf — auch hier die ersten

Vorboteu einer neuen Entwickelungsphase, die unsere

Ulotlirix noch durchzumachcn liât (Fig, 39— 41). Die

weiteren Verânderuugen beginnen hier, wie bei St'ujeo-

clonmn, mit einer lebhaften Zellvermchrung, die ent-

weder aile Glieder gleicli trifft , oder blos auf gewisse

Stellen des Fadens begrenzt bleibt. Durch oft wieder-

holte médiane, transversale und schiefe Theilungen

der Hormos2)orag\ieder entstehen neue Zellen, die sich

abrunden, auseinanderrticken und Gallcrthiillen aus-

sondern (Fig. 41— 42, 42 bis). Auf dièse Art ent-

stehen aus einera Hormosjwraîaàen Massen von pal-

melleiiartigen Zellen, die in eine Schnur oder viele

Nester vereinigt erscheinen, je nachdem die Zellver-

mehrung an allen Gliedern oder nur au einigen auf-

trat. Im letzten Falle bleiben die unverânderten Hor-

viosporaglieicv als Verbindungsbrûckcn zwischcii den

Ncstcrn einige Zeit sichtbar, bis sie entfarbt zuletzt

unkenntlich werden. Um zu ermitteln, was aus diesen

Ulothrixi\er\va.tm\ wird, habc ich sic auf dem Ojecttrii-

ger unter Deckglilschen weiter zu cultiviren vcrsucht.

Unter diesen Umstiinden verschwand zum grôssten

Theil die allgemeine Gallertscheide , die in ihr einge-

schlossenen Zellen freilassend (Fig. 43). Nach einigen

ïagen losten sich sammtliche Hormosjmra^dmiire in

eine Unzahl von palmellenartigen Zellen, die das ganze

Beobachtungsfeld einnahmen , auf (Fig. 44). Dièse

Zellen warcn von ilircii SpezialgallerthûUen umschlos-

sen, ihr Inhalt an einer Stelle heller gefârbt; sie lagen

mit den Ûberresten der allgemeinen Scheide und le(>-

ren Spczialhûllen durcheinandergemischt. Viele fuli-

rcn fort, durcji Theilungen sich zu vermehren, die

meisten aber verliesseu ihre Spezialhiillen, schr lang-

sain aus denselbcn hervortretend.. Die grosste Zalil

der befreiten Zellen lag neben der abgestreiften Mut-

terhiille regungslos, nur einige, trotz ungunstiger Be-

dingungen, geriethen soglcich in schwàrmende Bew.e-

gung und verhielteu sich weiter wie gewohnliche Zoo-

sporen; ihrer Entwickelung nach miissen sie mit den

Macrogonidien der Vlofhrix verglichen werden. In den

wenigen Fâllen, wo ich das Ausschwârmen dieser Ma-

crogonidien zu beobachten Gelegenlieit batte, konnte

ich nicht iiire Keimuiigsproducte ermitteln, dagegen

liessen sich an den beweguugslosen Kugeln, die docli

35
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mir als Zoosporen , die niclit yiuu Sclnvannen kamcn,

augesehen werden miissen, leiclit die Anfâuge der

Keiraiing aufsuchen. Die Kugeln wiichsen zu kleinen

Schlâuclien heran, die sich bald darauf durch eine

Qnei'wand in zwei Gliedcr tlieilten. Die Umrisse der

Keimlinge waren scliarf, von Gallertabsonderung war

an ihnen uichts zu bemerken (Fig. 446).—Wir sehen

folglich, dass die vergallertete Zelle der TJlothrix nm-

cosa eine Macrogonidie bildet, die durcli eine Schlauch-

keimung zu der Fadenalge zuriickfiihrt.

Die mitgetiieilten Thatsaclien berechtigen uns also,

in den Entwickelungskreis der Ulothnx mucosa einen

Vergallertungszustand einzusclialteu, walirend welchem

die Ulothix den Habitus der Hormospora mtitabilis,

danu die Form von palmellaartigeu Schntiien und

Nestern annimmt.

Bei Bescbrcibung des Stifjcoclonmn versuclite icli

zu zeigen, dass der Palmella- und Protococcus-Zustand

im Grunde dieselbe Erscheinung, die mit oder ohue

Gallertbildung verlaufcn kann, vorstellt. Viel leicliter

als dort gewinnen wir dièse llberzeugung, wcnn wir

die Veranderungen, die die UlotJirix walirend und nacli

dem Ûbergangc in die erwahnten Zustilnde erleidet,

genau vcrfolgcn. Die Beobachtung ist hier um so

leichter. als man di(; Bildung, die dem Protococcus-

Zustand entspriclit, aus der Hormospora fast nach Be-

lieben hervorrufen kann. Man braucht sie nur zur

Zeit, wo die ersten medianen Theilungen auftreten,

in hângenden Tropfen weiter zu cultiviren, um aus

derselben Scbnûrc griiner, lebhaft sich theilender

Zellen zu erhaltcn. Unter diesenBedingungenwird die

rege Zelltheilung fortgesetzt, und fiihrt zu derselben

Anordnung in Schniiren und Nestern, wie bei dem

Palmellenzustand, nur mit demUnterschicdc, dass die

Gallertbildung ganz wcgbleibt oder bedeutend zuriick-

tritt. lu Folge dessen schliessen die Zellen lest an einan-

der, in Gruppen von 2, 4 und mehreren vereinigt bilden

si.e zusammenhiingende Schniire oder Ballen mit ge-

radem oder wurmartigem Verlauf , von einera Durch-

messer, der um das Vîelfache den der UlofhixfaAcn

iibertriift (Fig. 45 — 47). Unter diesem Habitus wiirde

Niemand die Ulothix mucosa erkennen: durcli die An-

ordnung der wachsenden und stots sicli thoilondcn

Zellen hat sie augenscheinlich den Cliarakter ciner

Schizomcris angenommcn, von wclcher sie auch wirk-

licli in diesem Zustande niclit zu unterscheiden ist'-).

Erst am Schlusse nieiner neulich wiederholten

Untersuchung gelang es mir, das weitere Schicksal

dieser Zellschniire zu verfolgen. Nach einer rachrere

Wochen dauernden Cultur in feuchter Luft, nachdem

die Zellen bedeutend gewachsen waren und, ohne aus

dem Verbaude zu treten , sich fortwâhrend theilten,

versetzte ich die Sclikomeris auf das Objectglas in

Wassertropfen und belastete sie mit cinem Deckglâs-

chen. Nach 24 Stunden quollen die untersuchteu

Schniire bedeutend an, eine allgemeine Gallerthiille.

welche bis dahin nicht sichtbar war, hob sich deutlich

ab; um die Paare, um die Tetraden und grôssern

Zellgrnp])cn ist ebenfalls eine Gallertschicht aufge-

treten, wodurcli derZusammenhang aller Glieder sehr

gelockert wurde (Fig. 48). Aus der Scliisomeris ist so-

mit wieder die Hormospora hervorgegangen. Das

weitere Verhalten der griinen Zellen war dasselbc wie

bei Hormospora^ mit dem Untorschiede, dass die Bil-

dung der Zoosporen hier oftersauftrat. Die allgemeine

Scheide lôste sich nach und nach auf und die aus-

schwarmenden Priraordialzellen streiften die Special-

hiillen ab. An den langsam austretenden Schwarmern

konnte ich an dem vorderen hyalinen Ende 2 contrac-

tile Vacuolcn und einen parietalen rothen Punkt sehen,

durch Anwendung von Jodtinctur tratcn an ihnen

deutlich 4 C'ilien auf (Fig. 49). Dièse Merkmalc, sowie

der Umstand, dass aus jeder griinen Zelle nur ein

Schwarmer entsteht, zeigen, dass sie als Macrogonidien

zu deuten sind. — Nach einer kurzen Bewegungsperiode

keimten sie mit einem Schlauche, der nach cinigen

Tagen zu einem erkennbaren Ulothrixï-àAcw heranwuchs.

Es hat sich folglich herausgestellt, dass U. mucosa in

ihren 3 Zustànden Macrogonidien , welche zu der

Fadenform zuriickluhren, bildet.

Um den genctischen Zusammenliaug der Ulothrix,

der Hormospora und ScJiizomcris mit noch einer

Thatsache zu unterstiitzen , sei ferner erwahnt, dasg

Ulothrix mucosa, ohne aufzuquellen, durch in verscliie-

denen Eiclitnngcn ausgefiihrteZelltheilungen, direkt die

ScMzomeris erzeugen kann. Die schônsten Belege da-

fiir lindet der Beobachter an den Gefâsswànden , im

Niveau des Wasserstandes. Im Verlaufe desselben

Fadens sind hier die iiiteressantesten Vereinigungen

12) Kiitzing Tab. pliyc. Bd. III., T.îil, 1. 1
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dei" fur Ulothrix, Schizomeris, ja sogar fiir Honnospora

charakteristischen Merkmale ualie bei einaiider un-

scliwer aufzusuchen. Hier bcgcgnen wir aiich deu ver-

schiodeiieii Abstufungen in dcr Màclitigkeit der Gallert-

bilduug uiul verscliiedeiieu Combiuationeii der Merk-

male der Schisomcris imd Hormospora, so z. B. finden

wir sehr hiiufig die Schniire der ersten von einer all-

meiuen Gallertscheide umhullt. odçr, im Gegeutheil, die

palmellaartigen Zellen mit iliren Spezialhiillen von

einer kaum sichtbaren Scheide zusammengehalten.

Wenn wir auf dièse Weisc die erwiihnten drei Algen-

gattungen vereinigen mùsseu, so ist damit der Ent-

wickelungskreis dieser polymorphen Pflanzo nicht er-

schopft. Wir miissen in denselben uoch das oben er-

wiihnte, von Dodel-Port entdeckte Stadium eines

einzelligen, selbstàndig wachsenden rfliinzchens, wel-

ches durcli Copulation der C/?o</«r/;c - Microzoosporen

entsteht, aufnchmen.

Wenn wir endlich, den geschilderten Entwickelungs-

kreis der U. mucosa nicht ausser Aclit lassend, die Ab-

bildungen, die Kiitzing von Uîothrixsirten und den

nàchsten Gattungen: Hormotnchwni , Rhizoclonium,

Gloeotila, AUogonium '^^) gibt, niiher betrachten , so

kônnen wir kaum bezweifeln, dass einzelne Entwicke-

lungszustiinde verschiedener, vielleicht sehr weniger

C/'/o<//mspecies als selbstst.ïndige Algenarten und Gat-

tungen von den Algologen aufgestelltworden sind. Wie

viele von den genaunten Algeu und besonders von den

chaotischen Conferven die Ulothrix kiaiftig noch aufzu-

nehmon hat, muss ich ferneren Untersucluingen zu

entsclioiden iiberlassen.

Cylindrocapsa (Reiusch.)

Die vonReinsch") zuerst entdeckte Cylindrocapsa

involuta gehort zu den selteuen Siisswasseralgen. Sie

besteht aus zweiglosen confervenartigen Fâden, deren

einreihige Glieder dicke, meist deutlich geschichtete

Wandungen besitzen (Fig. 50). Sammtliche Glieder

werden, wie bei allen Fadenalgen, von einer gemein-

schaftlichen Sclieide , die ebenfalls oft deutliche

Schichtung zeigt, umhullt. Der von Chlorophyll ge

fàrbte Inlialt der Zellen ist verschiedenartig gestaltet,

je nach dem mehr oder weniger lebhaften Wachsthum

der Zellen: in freudig vegotirenden Exemplaren sielit

man in der Mitte der Zellen ein grosseres Stitrkekorn,

um welches kleinere strahlenartig angeordnet licgen,

bei langsam wachsenden ist dagegen der Inhalt von

Amylumkornclien voll gepfropft. Die Faden der Cy-

Ihulrocapsa sind unverzweigt, sic schwimmen frei im

Wasser; nur ganz junge Exemplare, wie Archer'^)

richtig angiebt, sind an fremde Gegenstânde mit einer

farblosen Basis angeheftet (Fig. 51). Die obère Spitze

derAlge ist ebenfalls geschlosseu, stumpf abgerundet,

gcwohnlich mehrschichtig.

Das confervenartige Aussehen behâlt die Cylindro-

capsa nicht lange: durch Verhaltnisse, die wir schon

aus der vorhergehenden Schildcrung kenaeu, wird ihr

Habitus aufverschiedenc Art geiindert. Dièse Verhalt-

nisse bestehen nun in einer Umwandlung der Zell-

wand in Gallerte und in einer beschleunigten Zell-

vermehruug durch Theilungen nach allen Richtuugen

des llaumes. Die Cylindrocapsa involuta befolgt im

Wesentlichen denselben p]ntwickelungslauf we die

Ulothrix, mit dem Unterschiede, dass sie sich, statt in

Gallerte, in scharf contourirte Celluloseschichten ein-

liiillt. Wie die Ulothrix, so hat die Cylindrocapsa ihren

Hormospora - Zustand , der in Fadenform oder in

Schnuren und Ballen erscheint, — nur fehlt ihr die

Bildung, die mit Schizomeris zu vergleichen ware.

Betrachten wir etwas naher die verschiedenen Ge-

staltabanderungen der typischen Form der Cylindro-

capsa involuta.

Der confervoide Ilabitus dieser Alge wird erhalten,

so lange die Theilungen der Glieder durch transver-

sale Wâude vor sich gclien und die Schichteubildmig

gleichmiissig um den ganzen Inhalt erfolgt, ohne be-

deutende Intensitat zu erreichen. Die Glieder sind

dann cylindrisch oder scheibenfôrmig, mit flachen oder

abgerundeten Endfliichen. Tritt aber eiue starke

Schichtenbildung, besonders an den Polen der Glieder

auf, so behâlt zwar die Cylindrocap>sa die Fadenform

bei, aber ihr Habitus wird schon merklich verândert:

sie stellt jetzt eine kettenartige Schnur vor, die aus

grtinen ovalen Gliedern und dazwischen liegenden

farblosen Schichtencomplexen besteht, in derselben

Weise, nur in viel stiirkerem Grade, wie wir dies bei

Stigeoclonium und Ulothrix sahen (Fig. 52). Bei einer

13) Tab. phyc. Bd. IT, T. 86,88, 95-98; Bd. III, T. .52-3.8, 64.

14) Algenflora von Frankeii, p. 66, T. VI., f. 1, 2 15) Just, Bot. Jahresber., 1874, I. Abth., p. 23.
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Schichteuabsondernng, welche gleiclimassig am Uni-

fange der Zellen stattfindet und ausserdem nocli von

einem starken Dickenwachstlium der allgeraeinen

Scheide bcgleitetwird, ciiialten wir ans des Cijlindro-

capsa, wenn yàr von der Harte der Hiillen absehen,

die ersten Stadien eiuer Hormos])ora\n\{\\mg.

Noch mehr wird das Aussehen nnserer Alge durcli

die Verânderung der bis daliin ausscliliesslich herr-

schenden transversalen Richtung bel den Zelltheilungen

verunstaltet. Neben horizontalen treten jetzt médiane

und schiefe Wiinde auf; durch vielfach wiederliolte

Zweitheilungen, durch darauf folgende Abrimdungen

der neuen Zellen und Ausscheidung neuer Hiillscbich-

ten um dieselben, entstelien an deni untersucbten Faden

zalilreiclie Auftreibungen oder Ballon, die ilim ein

knorriges Anselien verleihen (Fig. 54). Bei gleich-

mâssigem Gange der Zellvermebrung in allen Gliedern

giebt die Ciilwdroca])sa ebenso\\ie die VIotlirix bormo-

sporaartige Stlmiire (Fig. 53). Die letztercn, wie aucb

die Auftreibungen, sind von einer allgeraeinen Scheide

umschlossen ; bei làngerera Liegen im Wasser zerfallen

sie in forralose Haufen, die ans Zellpaaren, ausTetra-

den, oder grôsseren Gruppen, in specielle und geinoin-

scbaftliche Hûllen cingeschlossen, bestehen.

Gleich anderen Uloihrichee», mnl wobl die Cylindro-

capsa auch Zoosporen besitzen, und obwohl ich sie

bis jetzt niclit auftinden konnte, so zweifle ich an ibrer

Anwesenheit nicht, weil ich an den Gefasswanden

juDge angeheftete Exemplare fand, die natiirlich nnr

aus schwarraenden Zellen entstelien konnen, da weder

der ganzen Alge , noch iliren Gliedern eino spontané

Bewegung zukommt.

Ich wende midi jetzt zn der Besclireibung der Ge-

schlechtsverhâltnisse, die es mir bei dieser Alge zu

entdecken gliickte.

Cijlindyocapsa involitta besitzt Antheridien und

Oogonieu. Das wcibliche Organ ist ein kugelformig

aufgeblàhtes Glied dieser Alge, es besteht aus Inhalt

und Hiillen (Fig. 55). Der erste stellt eino protoplas-

matische, von Chloropbyll gefiirbtc Bofrucbtnngskugel

dar, welche zahlreiche Starkekorncbon outliiilt und an

oiner Stelle der Peripherie sehr oft einen hellen Fleck

aufweist. Die Kugel ist von 3— 6 und mehreren con-

centrischcn, von einander abstehendon Gallei'tmembra-

nen lose umhuUt (Fig. 59). Solche Oogonien liegen

entweder zu mehreren beisammen, einen rosenkranz-

formigen Faden bildond, oder sie befinden sich in-

mitten einer Antberidienreihe, oder zwischeu unver-

iinderten vegetativon Gliedern, die weiter an Anthe-

ridien anstosssen konnen (Fig. 60— 62). Die Gylindro-

capsa ist demnacb monoeciscli. An beideu Polen der

Oogonien sind die Hiillen in einen kurzen cylindrischen

Fortsatz hervorgestiilpt, die benachbarten Fortsâtze

schliessen fest anoinander. an diesen Stellen sind die

Schichten genâhert, sehr deutlich und élégant gezeich-

net (Fig. 65). Die Grosse der Oogonien ist sehr

sclnvankend, sie l)etragt mit den Hiillen etwa 0,042

Mill. im Durchmesscr; die Bofruchtungskugelist 0,024

Mill. gross.

Das Oogonium ontwickelt sich aus einem vegetati-

von Gliede. Die Einrichtungen fiir die bevorstehende

Geschlechtsfunction sind hier nicht zahlreicli: die

végétative Zelle gewinnt zuorst bodontend an IJmfang

(Fig. 56,0 u. 64), ihre Hiillschicliten werden darauf

aufgelockert und vom gegenseitigen Verbande ge-

trennt, endlich zieht sich der Inhalt zuriickund nimmt

Kugolform an.

scheibenformige oder

gleich den Oogonien

Die Antheridien stellen

sphàroidale kleinc Zellen, dit

eine mehrschicïitige Hiille besitzen, dar (Fig. 56, a,

58, rt, 60,a). Sie liegen in einer Langsreihe oder in

kleinen Gi'uppen paarweise neben einander; sehr oft

sind sie zu zweien oder vieren von zahlreichen Hiill-

schichten umschlossen (Fig. 62). Der Inhalt der Anthe-

ridien ist hell rothgelb gefarbt, wodurch die Faden, an

welchen die Antheridien zablreich auftreten , leicht

herauszusuchen sind. Die milnnlichon Zellen werden

wie die vegetativon durch Zweitheilungen der Mutter-

glieder gebildet, mit dem Unterschiede , dass die auf

einander folgenden Zellgenerationen aufhoren zn wach-

sen, immer kloiner werden und allmahlich eine gelb-

rothe Fiirbung annelimen (Fig. b6,b u. 63, h.)

Ein jedes Antheridium erzeugt durch Theilung des

Inhaltes 2 Saraenkorperchen (Fig. 57,rt). Haben die-

selben ibrePioife erlangt, so werden sie mit einem Ruck

aus dor Mutterzclle ausgestossen ; befreit, liegen sie

vor dem klaffenden Ausgange eine Weile unbeweglich,

von einer Gallertblase, die sie aus ihrer Bildungsstatte

mitbrachten, eingelmllt (Fig. ô7,h). Nacli einigen Mi-

nuton gerathen sie in eino zittornde, hcrumtastende

Bowcgung, die immer lebhafter mrd, bis zuletzt die

Samenkorperchon die Blase sprcngen und nacJi Art
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der Zoosporon muntor iiii Wasser heruiuscliwarmen

(Fig. 57c und 58 s).

Die Samenkurperclicn der CfiUndrocapsa siiid proto-

plasmatisclie spindelformige Korper von 0,0 If) Mill.

Liinge
; sic fiiliren eineu spurlichen gelb-rotheu Inhalt.

Ihr Hiiiterende ist oft abgerundet oder in eiii An-

liângsel ausgezogen; an der vorderen liyalinen Spitze

sind z.wei schwingende Cilien, und iinter deiiselben 2

kleine pulsirende Vacuolen vorlianden (Fig. 07, c).

Die letzten kann raan freilich niir dann deutlich wahr-

nelimen, wenn das Sanienkorperchen nach langem

Herumirren seine Bewegungen einstcllt. Icli liabe

dièse fiir die Samenkorperclien seltene Thatsache an

eineni Exemplar, welclies ziifallig in der Mr.tterzelle

steckeu blieb und fast regungslos da lag, constatiren

konnen (Fig. 57, s).

Kurz nacli dem Freiwerden findet man die Samen-

korperclien schon in der Nahe der Oôgonien. In dem
weibliehen Organe sind mittlerweilc Vorberoitungen

getroffen, die das Eindringen der milnnlichen Ge-

sclilechtselementc erleiclitern soUen: sie bestelien

darin, dass sàmmtliclie Ilolilen des Oogoniums seitlicli

hervorgestûlpt werden und am Scheitel der A¥olbung

sich auflosen, wôdurcli einc mehr oder weniger um-

fangreiche Seitenoffnnng entsteht (Fig. 59). Die Be-

fruchtungskugel ist zu dieser Zeit nocli wic frûher

hullenlos.

Die Samenkorperclien kommennun bis an die Hiillen

des Oogoniums. Ihre Bewegungen sind nicht mehr

ziellos, sie scheinen deutlich den Zwcck des Eindrin-

gens in das weibliclie Organ zu verfolgen. Mit grosser

Energie stossen sie an die iiussere \Yand des Oogo-

niums mit dem vorderen Ende an, treten zuriick,

wiederholcn den Angriff, und so daucrn dièse Stossbe-

wegungon, mit grosser Geschwindigkeit ausgefiihrt,

stundenlang fort. Jedocli gelangen ins Innero, wie es

scheint, nur die Sanienkorperchen, wclche an der

Offnung ihre Bohrversuchc anstellen, wenigstens sah

ich sie hier in grôsserei- Zahl und ofters versammelt.

Ein Mal beobachtete icli cin Sainenkorporclien, welclies

schon in die Offnung zum Tlieil eingedrun;;:'n war,

aber weiter in den Hiillenschichten eingezwangt nicht

vorri'icken konnte und nach mehreren Stunden zu

Grunde ging (Fig. 5 5, s). Es wollte luir nicht gelingen,

den Eingang der Sanienkorperchen mit gewiinschter

Vollstiindigkeit zu bolauschen, dagegen traf ich sie

selir hiiuâg schon iin Inneren des Oogoniums. Man

sieiit sie hier, einzeln oder zu mehreren versammelt,

die Befruchtungskugel umschwarmcn oder im freien

Raume des Oogoniuin sich herumwalzen (Fig. 591

Dièse rastlosen Bewegungen dauern 5— 6 Stunden

und langer, worauf sie aufhôren und die Samenkorper-

clien in unfôrmliclie Schleimkltlmpclien versclirumpfen.

Ungeaclitet der scheinbar ausserordentlich giinstigen

Verhaltnisse, die die Grosse der Geschlechtselementc

und die Durchsichtigkeit der Oogoniumhiillen hier

darbieten, ungeaclitet vieler darauf verwandter Miilie

konnte ich das Zusamraenfliessen des Samenkorpers

mit der Befruchtungskugel nicht direkt wahrnehmcn.

Nichtsdestoweniger muss ich die beschriebenen Vor-

gjinge als einen Befruchtungsakt deuten. Das Entste-

hen der Samenkorperclien in den Fiiden der Cylindro-

capsa. ferner ihre Unfiihigkeit zu keiraen, ihr sehr

hautiges Eindringen in das Oogonium, zuletzt die Ana-

logie mit alinlicheii Befruchtungserscheinungen bei

(k'dogonmm, Monohlepharis, lassen keine andere Deu-

tung zu.

Die nilchste Yerilnderung, die wir weiter an der

Befruchtungskugel nach dem Absterben der Samen-

korperchen wahrnelimen , besteht in dem Erscheinen

einer dicken Gallertschiclit , unmittelbar an ihrer

Oberflache , die bald zu einer doppelt contourirten

Membran crhartet (Fig. 60, o u. 61). Nach einigen

Tagen schwindet allmahlicli das Chloropliyll mit den

Starkekornclien und wird von roth-gelber Olsubstanz

ersctzt. Auf dièse "Weise erhalten wir aus der Be-

fruchtungskugel eine Oospore, die von den Gallert-

schichten des Oogoniums urahiillt, eine lilngere Ruhe-

periode zu iiberstehen hat (Fig. 60, sp u. 62), wenig-

stens lagen dièse lîuhesporen im Wasser den ganzen

Herbst und Winter oline die geringsten Verilnderungen.

Bire weitere Entwickelung ist abziiwarten.

Nicht in alleu Oogonien ind^ssen bilden sich Rulie

zustande aus; in selir vielen begann die Befruclitungs-

kugel, nachdera sie eine (Tallerthiille aussonderte,

sogleich zu keimen. Ihr Inhalt tlieilte sich sofort in

zwei Halften, welclie etwas aus einander riickten und,

jede fiir sich, eineGallertschicht ausschieden (Fig. 60,6).

Darauf folgten Tlieilungeii in derselben Weise, wie in

den vegetativen Gliedern, was, wie auch dort, die

Bildung neuer Faden oder Ballen verursachte. Durch

welche Bedingungen cin so verschiedenes Verhalten
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des bcfruchtctcn Oogoniums beeiuflusst war, kann ich

leidcr mit Bcstimmtheit niclit beantwovten, es scheint

mil- niclit unwalirsclicinlicli, dass die sofoit keimendeii,

iKicli griiiien Oosporoii, ti'otz der Anwcsenlieit der

Sameukurpcrclien uabefriulitet blieben, und dass nur

die befruchtctcn Gonosphaerien in Ruhezustand iiber-

gelien konntcn.

Wenn die mitgetlieilten Boobacbtnngen aucli in dem

Befruchtungsgange einigc Liicken unausgefûllt lasseu,

so luachcn sic uns doch mit unzweifelhaften Gesclilechts-

veihâltnissen bei einer Alge bekannt, die ihrer Ent-

wickelung nacli sicher zn den Ulofhrkliecn gestellt vvor-

den muss. Es wiire nicht nnwalirsclieinlich, dass die Ulo-

fhrix, resp. die Hormospora, die fast in allen Pnnkten

dieselbe Entwickelungsreihe durchmacht, Jihnliche Ge-

sclilechtsverlialtnisse zeigcn wird. Wir hiltten dann

die von Dodel-Port als eine Befi-uclitung gedeutete

Vcrsclimelznng zwcier Microgonidien der Ulolhrix

anders anfzufassen, wozu sclion der Umstand, dass

die Microgonidien derselbon Alge, auch ohne zusam-

menzufliessen, keimfiihig sind, hinlaiigliclic Bercchti-

gmig zu geben scheint.

Die CyUndrocapsa hivoluia fand ich in Nordruss-

land, in der Umgegend von Jaroslaw, in beschatteten

Tcichen , in Gesellschaft von Oedogonium , Ulothrix,

Conferva homhycinn u. dgl. Die Oogonieu und Anthc-

ridien traten im Juni und Juli in ausserordentlicher

Zabi an Exemplaren auf, die in kleinen Aquarien meli-

rere Woclien cultivirt wordcn waren. Der Entwickc-

lung der Geschlechtsorgan(> der Cj/limïrocapsa schien

die Végétation in feuchter Luft schr giinstig zu sein.

Ein Buscbel dieser Alge, don ich absichtlich oberhalb

des Wasserstandes an der Gefasswand so anheftete, dass

sein unterer Theil imWasser eingctauclit blieb, zeigte

nach einigen Tagen fast an allen Filden eine uberaus

reiche Oogonien- und Antheridien-Entwickelung.

Charkow, 12. Marz 1^76.

Erklârung der Abbildungen.

(Wo die Vergrosscruug nicbt angegebcn ist, siiul lUc Figiircu 7(10

Mal vergrdssert dargestellt, Siimmtliche Abliililuiigen wurdoii mit

lier Caméra lucida aufgcnomnu'n.)

Stigeocloniuni.

Fig. 1,2. Àste wiihrend

raellenzustand.

der Umbildung in Pal-

Ansgebildeter Palmellenzustand.

Fig. 4 — 6. Bildung der Microgonidien in den ver-

gallerteten StigcodoniumzcWvn.

» 7. Keimung der Microgonidien.

» 8. Stlgcodonktm -i'itamm mit Auslaufern.

» i). Mit strahlenartig verlaufenden Âsten.

» 1 0. Anfang der Maschenbildung.

» 11. Eine ausgebildete Masche.

.) 12(1 80). Exemplar mit 2 angrenzenden Maschen.

» 13. Glieder mit stark vergallertetenWàndcn.

» 14. Ruhezustande.

» If). Palmellenzustand mit scliarf contourirten

Htilleu.

» 1(). Derselbe in Continuitat mit cinem nocli un-

verànderten Aste.

» 17— 19. Vermeln-ung durch Thoilungen.

» 20. Microgonidien-Entwiclcelung.

» 21 — 23. Directe Schlauchkeimung der Pal-

melleiîiînstande.

Ein Zellstrang des Stigeodonimu.

Umbildung in protococcusartige Gebilde.

24

2;")

2 G 28. Im Zerfalleu begriffene Stamme.

Ulothrix mucosa.

29 — 31. Habitus der Filden.

32. Macrogonidien der Ulothrix: a austretende,

& bcfreite Macrogonidien.

33, 34. Anfang der Vergallertung.

35, 30. Vloihix-linmWxvyç wiUii-end der Umfor-

niung in Hormospora.

37, 38. Hormos2)ommi<faî>Uisau?, Ulothrix mucosa

entstandcn.

39— 42, 42 Ws. Weitere Veninderungen in der

//. mntahilis.

43. Unter Deckglas cultivirte Hormospora, wah-

rend des Auflosens der Gallertscheiden.

44. Macrogonidien- Bildung und Keimung der-

selbon.

45. Anfang der Umbildung in Sdiizomeris.

40, 47. Sdiizomeris ans Hormospora in feuchter

Luft gezogcn.

48. Sdiizomeris in Wasser Zoosporen bildend.

49. a, aus der Mnttcrhulle austretende Macro-

gonidien; h bcfreite; c mit Jod beliandelte

Macrogonidie.

Cylindrocapsa involuta.

50. Normaler Faden.
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Fig. 5 1 . Juiiges angelieftetos Exemplar.

» 52. Kettenform der Cylindroeapsa.

53. Zellenstrang dersclben.

54 (180). Ein Exemplar mit Zellculiaiifen /(,

Oogonien o, und einem cntstchendcu Ast a.

56. (j Oogoniiim mit Hiillen iind Bcfiuchtungs-

kugel; s' in der ()ogoniumoffnung einge-

zwângtes Samenkorpercheii ; s cin anderes

ausserhalb des Oogoniums.

50 (480). Ein Exemplar mit in Entwickelung

begriiïenen Oogonien o, Antheiidien b, und

reifen Antlieridien a.

57. a austretende Samenkorperchen ; 6 ausgetre-

tene, nocli in einen Gallertsack eingesclilos-

sene Samenkorpertdien; c befreites, s in der

Mutterzelle stocken gebliebeues Samenkor-

perclien.

58. a reife Antlieridien; b Ausgang fiir Samen-

kôrperchen: s vereiuzelte und gruppenweise

vereinigte Samenkorperclien.

51). Oogonium niit Bolruchtungskugel und 3

Samenkôrperclien.

GO (180). a einc entleorte Anthcridicn-Reihe;

sj) die Ruhcsporen; «, b, weitere Ent-

wickelung der befrucliteten (?) Gonospliarien.

(il. Ausgebildete Oospore.

02 (480). a Entleerte Aitlieridien-Reilie, mit

nach versclîiedenen Seiten gerichteten Aus-

trittsoffnungen ; sp lluhesporc.

03 (480). Entwickelung der Antlieridien.

G4 (480). Entwickelung der Oogonien.

65. Die Beriilirungsstelle der benaclibarten Oo-

gonien.

Hydrocytium acuminutum.

GO.. Palmellenzustand mit dem an der Mutter-

liiille noch hafteuden Stielc.
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liac, Gcrmaniae, Helvetiae, nec non totiiis Italiae com-

mentarius. Mediolani 1871i. 4.

— Sui microliti délia ruggine dei graiio. Milauo 1874. 8.

— Del Brusone o Carolo dcl riso. Milano 1874. 8.

Pi. décrète 26 Marzo 1871 cou cui si istituisce in Pavia

un laboratorio di botanica crittogamica. Regolamento

e norme relative. 8.

Relazione délia visita escguita nel giorno 20 Giuguo 1873

al laboratorio de botanica crittogamica presse la r.

Università di Pavia dalla Commissione nominata a

quest' uopo dalla direzione centrale délia società

agraria di Lombardia. Pavia 1873. 8.

Arcinvio triennale dei laboratorio di botanica crittogamica

presso la r. Università di Padova. Rcdatto dal prof.

Santo Garovaglio. Milano 1874. S.
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Hooker, J. D. ïhc Flora of Britisli Imlia. Part III. Lon-

don 1875. 8.

Radlkofer, L. Serjania. Sapiudacoaium genus monogra-

phicc dcscriptum. Monogiapbic der Sapindaceeii-Gat-

tuiig. Mnnchen 1875. 4.

Die Einwoiliung deiZoologisclicn Station in Neapel. (Preuss.

Jalirb. P.d. XXXV.) 8.

Tiie tliiid annual report of the board of managers of the

Zoological Society of Phiiadelphia. Piiiladelpli. 1875 .8.

Annual report of the trustées of the Muséum of Compa-

rative Zoology at Harvard Collège together with the

report of the Committee on the Muséum for 1872 —
for 1873. Boston 1873—74. 8.

Transactions of the Zoological Society of Londou. Vol.

VIII Part 9, Vol. IX Part 1. 3. London 1874—75. 4.

Proceedings of the scientilic meetings of the Zoological

Society of London for the year 1874 Part II. III. IV.

1875 Part I. London 1874—75. 8.

Annales de la Société malacologiquc de Belgique. T. VIII.

Année 1873. Bru.xelles. 8.

Procès-verbaux des séances de la Société malacologiquc

de Belgique. T. III. Année 1874. Bruxelles. S.

Deutsche Entomologische Zeitschrift. XIX. Jahrg. Ilcft I.

Berlin 1875. S.

Inhalts-Verzeichniss der Berliner Entomologischen Zeit-

schrift. Jahrg. XIII—XVIII (18G9- 1874). Zusammen-

gestellt von Max Wahnschatfe.

Annales de la Société entomologique de Belgique. T. XVII

fasc. I. II. Bruxelles 1874. 8.

Bulletin of the Muséum of Comparative Zoology, at Har-

vard Collège. Vol. III J\?. 9 : Catalogue of the ter-

restrial air-breathning mollusks of North- America

with notes on tiieir geographical range. By W. (i.

Binney. .>•: 10: Ophiuridae and Astrophytidae, new

and old. By Théodore Lyman. Cambridge 1874. S.

Illustrated Catalogue of the Muséum of Comparative Zoo-

logy at Harvard Collège. .^: VII : Revision of the

Ecïiini by Alexandcr Agassiz. Part IV ,Ni VIII: Zoo-

logical results of the Hassler Expédition I. Echini.

Crinoids and Corals. By Alexandcr Agassiz and L. F

de Pourtalès. Candsridgc 1874. 4.

Dufossé. Sur un organe de préhension chez un poisson

et autres fragments pour servir à la monographie du

genre Hippocampe. Extr. du .Tonrn. de Fanât, et de-

là phys. Paris 1874. 8.

— Recherches sur les bruits et les sons expressifs que

font entendre les poissons d'Europe et sur les organes

producteurs de ces phénomènes acoustiques ainsi que

sur les appareils de l'audition de plusieurs de ces

animaux. Paris 1874. s.

Camp an a. Recherches d'anatomie, de physiologie et d'm'-

ganogénie pour la détermination des lois de la geni'se

et d'évolution des espèces animales. Premier mémoire.

Physiologie de la respiration chez les oiseaux etc.

Paris 1875. 4.

Embryology of the Ctenophorae by Alexandcr Agassiz.

Memoirs of the American Academy of arts and science.

Vol. X .A!: III. Cambridge 1874. 4.

Mittheilungen der anthropologischen Gesellschaft in Wien.

IV. Bd. A!: 10. V. Bd. .^;! 1. 2. 3. Wien 1874—75. 8.

The Journal of the Anthropological Institute of Great

Britain and Ireland. July 1875. Vol. V .M: 1. London.

Liste of the membres of the Anthropological Institute.

Corrected to July. 1875.

Millier, Albert. Ein Eund vorgeschichtlicher Steingerathe

bei Basel. Basel 1875. 4.

Zarncke, Frid. Commentatio de epistola, quae sub no-

mine presbyteri Johannis fertur. Lipsiae 1874. 4.

— Commentatio de patriarcho Johanne quasi praecursore

presbyteri Johannis. Lipsiae 1875.

— Commentatio de rege David tilio Israël filio Johannis

presbyteri. Lipsiae 1875. 4.

— Commentatio de epistola Alexandri papae III ad pres-

byterum Johannem. Lipsiae 1875. 4.

Mittheilungen der k. u. k. geographischen Gesellschaft in

Wien. 1874. XVII. Bd. (der ueuen Eolge VII). Wien

1874. 8.

Cora, Guido. Cosmos, comunicazioni sui progressi pii!i re-

centi e notevoli délia geografia e délie scienze affini.

Vol. m .N!: II-VII. Torino 1875—76. 8.

Cari se n, E. Opteguelser fra den osterrigsk-ungarske

Polarexpedition (1872—74). Troms0 1875. 8.

Mémoires de la Société nationale des antiquaires de France.

Quatrième série. T. V. Paris 1874. 8.

Kalender und statistisches Jahrbuch fiir das Konigrcich

Sachsen, auf das Jahr 1875. Dresdeu 187(3.

Zeitschrift des k. Sachsischen statistischen Bureaus. XX.

Jahrg. 3. Heft .%. 7—9, 4. Heft A?: 10—12. Drcsden

1875.

Emler, Joseph. Rcgesta diplomatica nec non epistolaria

Bohemiae etMoraviae. Pars II. Aunorum 1253—1310.

Vol. (î. 7. Prague 1874—75. 4.

Mittheilungen der k. k. MahrischSchlesischen Gesellschaft

zur Beforderung des Ackcrbaues, der Natur- u. Lan-

deskunde in P>riinn. 54. Jahrg. ISriinn 1874. 4.

Archiv des Vereines fiir Siebenbiirgische Landcskundc.

Nene Folge. XI. Bd. Heft 3, XII. Bd. Heft 1. Her-

mannstadt 1874.

Jahresbcricht des Vereines — fiir d;is Vereinsjahr 1873/74.

Ilcrmannstadt. 8.

(Schochterus, Cari). Der Siebcnburgisch - Sàchsische

Bauer. Fine social-historische Skizze. Hermannstadt

1873. 8.

Mémoires de la Société royale dos Antiquaires du Nord.

Nouvelle série. 1873—74. Copenhague. 8.

Aarbdger for Nordisk Oldkyndiglied og Historié. Hcfte

I & IL III— IV. Kjcbcuhavn 1874. 8.
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Tilheg til Aarbnger for Nordisk Oklkyndigbet og Historié.

Àargang 1873. Kjobenhavn 1874. 8.

Islendiga Sôgur udgivne efter gainlc Handskrifter af dct

kongclige Nordiskc Oldskrift-Selskab. Tiedic Bind.

Kj0benhavn 1875. 8.

Njâla, A kostnad hins koiuinglega Norrscna Fornfrœda-

fjelags. Kauiimannabôfn 1875.

Kongehoiennc i Jcliingc og dcics Uudersogelse cfterKong

Frederik Vir Befaling i 1861. Med 23 Tavler og

5 Kemitypicr. Kj0benhavn 1875. Fol.

Census of thc Madras Prcsidency, 1871. Report of thc

census of the Madras Prcsidency 1871, with appcudix

containnig the results of tiie ceusiis arranged in stan-

dard fornis prescribed by thc government of ludia.

By N. R. Cornish. Vol. I. II. (Supplementary Tables

of the census results.) Madras 1874. Fol.

— of the Bombay Prcsidency, takeii on thc 21 february

1872. General report on the organisation, method,

agency etc. eniployed for euumeration and compila-

tion. Part I. Bombay 1875. Fol.

General report and tables of the population, bouses etc.

enumeratcd in thc Bombay Prcsidency ou the 21"'

february 1872. Part II. Bombay 1875. Fol.

Forty-third Congress (second session) Congressional Di-

rectory, compiled for thc use of Congress, by Ben-

Pcrlcy Poorc. Second édition. Washington 1875. 8.

Pinart, Alph. L. La caverne d'Aknanh, île d'Ounga.

(Archipel Shumagin Alaska.) Paris 1875. 4.

— Voyages à la côte Nord-Ouest de l'Amérique, exécutés

durant les années 1870—72. Vol. I Partie 1. Histoire

naturelle. Paris 1875. 4.

Galassi, Cav. Andréa. Mcmoria délia istituzione del giuri

in Italia. Modena 1871. 8.

— Délia istituzione del giuri in Italia. Sul tema proposto

dalla Accadcmia di scienzc. Modena 1875. 8.

— Memoria sul tema del sistemà dci Giurati quale è in

Italia c délie riforme di cui potesse abbisognare, prin-

cipalmente per cio che riguarda le cause cho diconsi

poiitiche. Modena 1871. 8.

Galassino, Girolamo. La libertà politica. Sul tema pro-

posta dalla regia Accadcmia di scienze. Modena

1872. 8.

Chandler, Joseph. R. Outlines of penology. Philadelphia

1875. 8.

The Journal of prison discipline and philanthropy. New
Séries N: 19. January L875. Philadelphia. 8.

Monthly reports of the department of Agriculture for the

year 1873. 1874. Washington 1873. 1875. 8.

Report of the commissioner of Agriculture for the year

1873. Washington 1874. 8.

Compte-Rendu de la Commission Impériale archéologique

pour l'année 1872. St.-Pétersbourg 1875. 4. Atlas Fol.

Berkholz, G. Des Grafen Ludwig Augusl Mellin bisher

unbekannter Originalbericht iiber das angebliche Grie-

Tome XXI.

chengrab an der livlàndischen Meereskuste. Mitgetheilt

von G. Berkholz. Riga 1875.

Christ, Weickum's Inschriften-Sammlung aus der Tiirkei.

Miinchen 1875. 8.

Bursian, Conrad. Uber don rcligioscn Charakter des

griechischcn Mythos. Miinchen 1875. 4.

Annales de la Société d'agriculture, histoire naturelle- et

arts utiles de Lyon. Quatrième série. T. V — VIL
1871— 73. Lyon 1872—74. 8.

Krc^nig, Professor. Das Dasein Gottes und das Gluck der

Mcnschpn. Berlin 1875. 8.

Albertani Brixiensis liber consolationis et consilii, ex

quo hausta est fabula de Melibco et prudentia. Edidit

Thor Sundby. Havuiae 1873. 8.

XXL Zuwachsverzcichniss der kônigl. Universitiitsbiblio-

thek zu Tiibingen 1873—74. 4.

Mittheilungen aus der Vcrwaltung der konigl. ofïentlichen

Bibliothek zu Dresden in den Jahreu 1871 — 75.

Hcrausgegebcn von Prof. Dr. E. W. Fôrsteraann. Dres-

den 1876. 8.

Twenty-thirt annual report of the Président, Treasurer,

and Librarian ofthe mercantile library association of

San Francisco. 1875. San Francisco 1876. 8.

Estreicher, Karl. Polnische Bibliographie des XV.—
XVI. Jahrhunderts. Krakau 1875. 8.

Krueger, A. Minnestal iifver Friedrich Wilhelm August

Argelander. Helsingfors 1875. 4.

B. Dorn's Druckschriften. Leipzig 1871. 8.

Hamilton, Henning. Minnesteckning ôfver Jacob Au-

gust Hartmannsdorff. Stockholm 1872. 8.

Geer, Louis de. Minnesteckning ôfver Haus Jiirta. Stock-

holm 1874. 8.

Beckers, Hubert. Schelling's Gcistesentwicklung in

ihrem innercn Zusammcnhang. Miinchen 1875. 4.

Roger, J. Vier Festreden. Beilagezum Jahrcsbericht der

Studicn-Anstalt Passau 1873—74. Passau 1874. 8.

XVIII scripta academica ab universitate Argentoi'atensi

anno 1875 édita.

XXIV scripta academica ab universitate Friburgensi an-

nis 1874 et 1875 édita.

XVII scripta academica ab universitate Tubingensi anno

1874 édita.

V scripta academica ab universitate Gissensi anno 1875

édita.

XLVII scripta academica ab universitate Herbipolitana

annis 1874 et 1875 édita.

LXX scripta academica ab universitate Vratislaviensi an-

no 1875 édita.

LXXXIV scr^)ta academica ab universitate Lipsiensi an-

no 1875 édita.

LXXVIII dissertationes academicae ab universitate Ha-

lensi anno 1875 editae.

36
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XX dissertationes academiçae ab iiniversitate Reginion-

tana 1875 cditae.

AnnalesacademiciMDCCCLXX—LXXI.Lugd. Bat. 1875.4.

Vierzehntcr Rechenschaftsbcricbt des Verwaltiingsraths

der polytechiiischcn Scluilo zii Riga. 1875. S.

Anales de la univcrsidad do (lliile 1873. !" seccion. Mc-

morias ciciitificas i literarias. 2'' seccion. Bolctin de

instruccion imblica. Santiago de Chile 1873. 8.

Mémoires de FAcadcmie de Metz. LV. année 1873—74.

Troisième série 3" année. Metz 1875. 8.

Mémoires de l'Académie des sciences, inscriptiftus et belles-

lettres de Toulouse. Septième série T. VII. Toulouse

1875. 8.

Atti délia r. Accadcmia délie scienze di Torino. Vol. X,

M 1—8 Novembre 1874—Giugno 1875. Torino. 8.

Meniorie del rcale istituto Veneto. T. XLIII. fol. 49—Sn. 4.

Atti del realc Istituto Veneto di scienze, Ictterc ed arti.

Torao primo, série quinta. Dispensa I—IX. Vcnezia

1874—75.
— Tomo terzo, série quarta. Dispensa X. Vcnezia 1873

—

1874.

Atti deU'accadcmia pontificia de'nuovi Lincei. Annn XXVIII.

Sessionc V. VI. VII. 1875. Anno XXIX. Sessionc I.

1876. Roma 1875—76. 4.

Abhandiung der bistor. Classe der kijnigl. bayer. Akade-

mic der Wissenscliaften. B. XII. Abth. 3. Bd. XIII.

Abth. 1. Munchen 1875. 4.

Sitzungsbericlite der pbilosophisch-pbilologiscben u. histo-

rischcn Classe der k. b. Akademie der Wissenscliaf-

ten zu Munchen 1875. Bd.I. Ileft III. Bd. II. lleft 1.

Miinchen 1S75. 8.

— der matliematisch-physikalischen Classe der k. b. Aka-

demie der Wissenschaften 1875. Hcft II. Miinchen

1876. 8.

Almanach der kônigl. baycrisch. Akademie der Wissen-

schaften fur das Jalir 1875. ]\Iiinchen 12.

Buchner, Ludw. Andréas. Ueber die Bezichungcn der

Chemie zur Rechtspflege. Munchen 1875. 4.

Zwei u. fiinfzigter Jahrcsbericht der schlesischen Gcsell-

schaft fiir vaterliindische Cultur 1874. Breslau 1S75. 8.

Festgruss der schlesischen Gescllschaft fiir vaterliindische

Cultur an die siel)enundvierzigste Vcrsamnilung deut-

scher Naturforscher u. Aerzte. Breslau 1874.

Berichte ûber die Schriften, wclche die konigl. sâchsischc

Gesellschaft der Wissenscliaften in Leipzig seit iiirer

Begriindung bis jetztverofl'cntlicht bat. Leipzig 1875.

Preisschriften, gekrônt und herausgcgebcn von der fiirst-

lich Jablonowskischen Gesellschaft zu Leipzig. XVIII.

Albert Wangerin, Réduction der Potentialgleicliuiig

fur gewisse Rotationskorper auf einc gewolinliclie

Diffcrcntialgicichung. Leipzig 1875. 8.'

Abhandlungcn der konigl. Akademie der Wissenschaften

zu Berlin ans dem Jahre 1874. Berlin 1875. 4.

Monatsbericht der konigl. preussischen Akademie der

Wissenschaften zu Berlin. Juli — Deccmber 1875.

Berlin 1875. 8.

Pamiçtnik Akadcmii umiejçtnosci w Krakowie. Wydzialy:

tilologiczuy i historyczno-filozoficzny. W Krakowie

1875. 4.

Rozprawy i sprawozdania z posiedzeii wydziahi historyczno-

lilozoficznego Akademii umiejçtnosci. T. III. W Kra-

kowie 1875. 8.

Rocziiik zarza.du Akademii umiejçtnosci w Krakowie. Rok
1874. w' Krakowie 1875.

Nova Acta regiaî societatis scientiarum Upsaliensis. Sériel

tertiac Vol. IX. Fasc. II. Upsaliœ 1875. 4.

Kongliga Svenska Vetenskap-Akademiens Ilandlingar. Ny
fuljd. IX. Bandct 2 (1870), X. Baudet (1871), XII.

Baudet (1873). Stockholm 1870—75. 4.

()fvcrsigt af Icongl. Vetenskaps Akadcmiens forliandlin-

gar. .\igangen XXVIII—XXXI (1871—74). Stock-

holm 1872— 75. 8.

Biliang till kongl. Svenska Vctcnskaps-Akademiens hand-

liugar. B. 1. Ilafte 1—2. B. II. Hiifte 1—2. Stock-

holm 1872— 75. 8.

Lefnadsteckningar ofver kongl. Svenska Vctcnskaps-Aka-

demiens cfter âr 1854 afiidna ledamoter. Band I.

Iliiftc 3. Stockholm 1873. 8.

A Magyar Tudomânyos Akadémia évkonyvei XIV. Darab

II-6. Budapest 1873—75. 4.

— Tudomânyos Akadémia értesitojc. A. M. T. Akadémia

rendcletébôl szerkeszti A. Fotitkcâr. VII. 8— 14 sz.

VIL 1— 17 sz. IX. 1—12 sz. Budapest 1873—75. 8.

Név-és târgymutatô a Magyar Tudomânyos Akadémia érte-

sitojének. I— VIII. Évfolyamâhoz 1867—74. Buda-

pest 1875. 8.

Értekezések a târsadalmi tudônianyok làirébiil. Kiadja a

Magyar Tudomânyos Akadémia. Szerkeszti Fraknôi

Vilmos. IL kiitet VIII—X sz. IIL kôtet II—VI szâm

1875. Budapest 1873—75. 8.

— Értekezések a tôrténeti tudomânyok koréhii!. Szerkeszti

Frankl Vilmos. II kcitet X Stâm. III kotet I -X sz.

IV. kotet I-VI sz. V. kôtet 1 sz. 1873—75. 8.

— a természct tudomânyok kiirébol. Kiadja a Magyar

Tudomânyos Akadémia. Szerk. Szabô Jôzsef. III kiitet.

XV sz. 1873. IV kotet III-VI sz. V kotet I—XXI
sz. VI kôtet I—VI sz. Budapest. 1873—75. 8.

— a mathemat. tudomânyok kôrébôi. Szerkeszti Szabô

Jôzsef. II kôtet. III-VI sz. IV kôtet I—VIII sz.

V kôtet I—III sz. Budapest 1873—75. 8.

— a nyelv-és széptudomânyok kôrébôi. Kiadja a Magyar

Tudomânyos Akadémia, szerkeszti Gyulai Pâl. III kô-

tet VllI— XI sz. 1873. IV kôtet I—X sz. 1873—75.

Budapest 1873—75. 8.

M. Tudom. Akadémiai Almanach MDCCCLXXIV —
MDCCCLXXV. Budapest 1874-7,5.

Archaiologiai kôzleményck. A hazai mûcmlékek ismcreté-

nek elômozditâsâra. Kiadja a Magyar Tudomânyos
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STATUT
FUR DEN

PRËIS DES (iËUEIMRATHS v., BIER.

(Genehmigt vou der Kaiaeilicheu Akademie der Wissenschaften in ihrer Gesammtsitzung am 18. Januar 1874.)

-Q^^^ës^ë-

Statiit fiir den Preis des Geheimraths von Baer.

In Folge der Erfahrungen, die iiian bei dreimaliger

Vertlieilung des im Jalire 1864 gestifteteii Preises des

Geheimraths von Baer machte, stellte sich die Notli-

wendiglveit lieraus, einige Bestimraimgen in dem fur

die Zuerliennung dièses Preises bestelienden Statut

abzuiinderu. Auf Wunsch und uuter Mitwirlamg des

Hrn. V. Baer entwarf daher die Akademie ein neues

Statut, wobei sie unter Anderem die Bestimmung traf,

aus den Zinsen des Kapitals, auf welchem der Baer'-

sclic Preis fundirt ist, ausser den fiir wissenschaftliclie

Arbeiten naturhistoriscli-biologisclien Inlialts bestimm-

ten Geldpramien, noch eiue goldenc Ehrenmedaille zu

creiren, die als liOcliste Anerkennung solchen Gelelir-

ten zuerkanut werden sollte, welclie durch eine lange

Reihe von Arbeiten eineu Zweig der biologisclien

Naturwissenschaften wcsentlicli gefordert haben. Auf

eine diesbeziigliclic allerunterthiinigste Unterlegung

durch den Hrn. Minister der Volksaufldiirung erfolgte

am 14. Mai 1874 die Allerhocbste Genelimigung zur

Crcirung einer solchen Médaille nach der beifolgenden

Zeichnung:

Avers. Revei'S.

PRAEMIUM

IN HOMOREM

CAROLÏ ERNESTI A BAER
TRIBIITUM

PROPTER EGREGIA

DE NATURAE GENITRICIS

SECRETIS REVELAMDIS

MERITA



o

§1-

Der Baer'sche Preis wird ans den Zinsen eines bei

Gelegenheit des SOjiihrigeu Doctorjubilâums des Ge-

heimraths K. E. von Baer*) diirch freiwillige Bei-

tràge innerhalb des Russisclieu Reiclis zusammeuge-

kommenen Kapitals gebildet.

§2.

Das Kapital selbst ist unantastbar und wachst durcli

Zuschlag eines Theiles der Zinsen und durch etwaige

spâtere Beitrâge. Die Zinsen dûrfen in keiuem Falle

zu etwas Anderem als zur Bildung von Prilmien oder

zur Vergrôsserung des unantastbaren Kapitals ver-

wandt werden.

§3. ,

•
'

Das Kapital, in russisclien Staatspapieren angelegt,

wird von der Kaiserliclien Akademie der Wissen-

scliaften verwaltet.

§4.

Der Baer'sche Preis besteht aus: •

A) einer Ehrcnmedaille und

B) Geldpnimien

und wird aile drei Jahre zuerkannt. . i

§5.

Die Ehrenmedaillc (aus Gold, im Werth von 200

Rbl.) wird als hôcliste Anerkennung solclien Gelehrten

ertheilt, die durch cine lange Reiiie von Arbciten eine

*) Um den 29. August 18G4, den Tag, an welchem vor 50 Jabreu

der Geheimrath Karl Ernst v. Baer von der Dorpater Uuiversitilt

zum Doctor der Medicin promovirt worden war, wiirdig zu feiern,

hatten einige Freunde und Verehrer des beriibmten Physiologen

beschlossen, aus einer durch freiwillige Beitriige innerhalb des

Reichs zusaramenzubringenden Summe dem Jubilar zu Ebreu eine

Médaille schlagen zu lassen und fur cwige Zeiten einen Preis zu

stiften, der den Namen des Baer'schen Preises tragen und den

besten Werken auf dem Gebiete der Naturwissenschaften ertheilt

werden sollte. Nachdem die Allerhuchste Genehmigiing zu einer

solchen Feier des Tages erfolgt war, gingen sie selbst und andere

hierzu aufgeforderte Freunde und Verehrer des Jubilars an die

Sammlungen. Ira Ganzeu kamen gegen 8400 Rbl. zusammen. 1.500

Rbl. waren zur Anfertigung der Medaillen erforderlich (einer gol-

deneu und 5 silbernor fiir den Jubilar und seine Famille, und 1020

bronzener fiir diejenigen, die 3 Rbl. und mebr zur Baer'schen Stif-

tung beigctragen hatten). Der Rest (gegen 6900 Rbl.) mit den in-

zwischen aufgelaufenen Zinsen bildete das urspriingliche Kapital,

welches gegenwartig (November 1873) durch Zinsen auf ca. 9500 Rbl.

angewachsen ist und aus welchem der Baer'sche Preis ertheilt wird.

oder inehrore der in § 7 genannten Wissenschaften

wesentlich gefôrdert haben.

Die Geldpramien werden fiir einzelne Arbeiten er-

tlieilt. Zunachst besteht nur eine Geldpramie von

1000 Rbl., welche iingetlieilt zuerkannt wird. Sobald

die Summe der dreijahrigen Zinsen mehr als 1400 Rbl.

beti-iigt, wird eine zweite Pramie im Betrage von 300

Rbl. gestiftet; sobald die Summe der dreijahrigen

Zinsen sich auf 1600 Rbl. belauft, wird die zweite

Pramie auf 400 Rbl. erhoht; sobald die Summe der

dreijahrigen Zinsen die Holie von 1800 Rbl. erreicht,

wird die zweite Pramie .500 Rbl. betragen. Wird die

Summe der dreijahrigen Zinsen auf 2000 Rbl. ange-

wachsen sein, so wird es vom Ermessen der Kaiser-

lichen Akademie der Wissenschaften abhiingen, ob der

Betrag der ersten Pramie, oder der zweiten, oder auch

beider zu erliolien, oder aber ob der Uberschuss zum

Kapital zu schlagen sei , damit in der Folge noch

mehr Prilmien gestiftet oder die bestehenden Prâmien

und die Ehrenmedaille in kiirzeren Fristen vertheilt

werden kônnen.

Bei Ertheilung des Baer'schen Pi-eises werden nur

Arbeiten in Betracht gezogen, welche Untersuchungen

auf folgenden wissenschaftlichen Gebietcn enthalten:

Anatomie, Histologie, Embryologie und Physiologie

des Menschen, der Thicre und Pflanzen, systematische

Zoologie und Botanik, Palaeontologie vom biologischen

Gesichtspunkt aus behandelt. Fauuen und F4oren wer-

den nur dann beriicksichtigt, wenn sie grossere oder

noch unerforschte und schwer zugangliche Gebiete des

Russisclieu Reiclies umfassen.

Wenn zwei oder mehr Werke zu der Zeit, wann die

zweite Pramie schon besteht, von der Commission fiir

gleich bedeutend erklilrt werden sollten, dann werden

beide Prainien vereinigt und unter den (ileicliberech-

tigten zu gleichen Thcilen vei'theilt.

§9.

Die zweite Pramie kann in einem Concurse auch
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alleiu, ohne die grosse, zuerkaimt werden. So lange

die zweite Prâraie iioch nicht bestelit, kann eiiie, aber

auch nur eine, kleiiiere Pràmie von 300 Rubeln in

dem Falle einem Werke zuerkannt werden, wenn kein

Werk der grossen Priimie wtirdig befunden wird.

§10.

Hat einraal keine Ertlieilung des Baer'schen Prei-

ses stattgefunden, su wird der Betrag desselben ein-

gezogen und zuiu uuantastbaren Kapital geschlagen.

§ 11-

Der Baer'sche Preis kann nicht nur russischen

Unterthauen , sondern auch Auslândern zuerkannt

werden, letzteren jedoch nur in dem Falle, wenn sie

am Tage der Zuerkennung des Preises wenigstens 3

Jahre in russischen Diensten oder 10 Jahre Bewohner

des Russischen Reiches sind.

§ 12.

Der Baer'sche Preis kann keinem wirklicheu Mit-

gliede der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaf-

ten zuerkannt werden.

§ 13.

Ein zuni Concurs eingereichtes Werk kann in einer

der Sprachen, die den Miinnern der Wissenschaft in

Russland gelâufig zu sein pflegen, abgefasst sein. Zu

solchen Sprachen gelioren gegenwârtig ausser der

russischen noch die deutsche, franzosische , englische

und lateinische. Ein in einer anderen Sprache ge-

schriebenes Werk kann von der Commission zuriick-

gewiesen werden, wenn innerhalb derselben aus Un-

kenntniss der Sprache Niemand das Werk zu beur-

theilen ira Stande ist.

§ 14.

Die Prâmien dûrfen nur den Verfassern selbst oder

ihren gesetzmâssigen Erben, nicht aber den blossen

Verlegern ausgezahlt werden.

§ 15.

Die ôffentliche Zuerkennung des Baer'schen Preises

findet am 29. December in der offentlichen Sitzung

der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften statt,

indem der bestandige Secretâr der Akademie die Na-

men der Gelehrten verkiindet, denen der Baer'sche

Preis ertheilt worden ist, die Commission aber die

raotivirten Urtheile sowohl ûber die Verdienste des-

jenigen Gelehrten, welchem die Ehrenmedaille zuer-

kannt worden, als auch uber den wissenschaftlicheu

Werth der mit den Geldpramien gekronten Werke

verliest. Dièse Berichte veroffentlicht die Kaiserliche

Akademie der Wissenschaften in ihren Organen.

§ 16.

Die nâchste Ertheiluug des Baer'schen Preises

findet am 29. December 1876, darauf 1879, 1882

u. s. w. statt*).

§ 17.

Bei Ertheilung der Geldpramien werden nur solche

Werke in Betracht gezogen, welclie innerhalb der

letzten 6 Jahre erschienen sind; doch muss ein jedes

derselben mindestens ein Jalir lang vor dem in § 1

8

angesetzten Terrain der gelehrten Welt zuganglich

gewesen sein. Manuscripte sind demnach aus dem

Concurs ausgeschlossen.

§ 18. -

Die zura Concurs bestimmten Werke mussen spâ-

testens bis zum 1 . Mai desjenigen Jahres, in welchem

die Preisvertheilung statt hat, der Kaiserlichen

Akademie der Wissenschaften eingesandt werden.

§ 19-

Spiitestens zwei Monate vor dem Schlusse jedes Con-

curses erinnert die Kaiserliche Akademie der Wis-

senschaften durch die Tagesblàtter an die Hauptbe-

stimmungen dièses Statuts und fordert die Gelehrten

desReichs zur Einsendung ihrer concursfahigen Schrif-

ten auf.

§20.

Die Commission hat das Recht und die Verpflich-

*) Nach dem urspriiiiglichen Statut ist der Baer'sche Preis

bereits dreimal, und zwar am 17. Februar 1867, 1870 und 1873 er-

theilt worden.
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tung, auch nicht von den Verfasseni eiugereichte ge-

druckte Werke in den Concurs aufzunehmen.

§ 21.

Die Zuerkennuiig des Baer'schen Preises erfolgt

durcli die Kaiserliclie Akademie der Wissenschaften.

Preisricliter sind sâmmtliclie Mitglieder der biologi-

schen Section. Dièse treten beim Sclilusse jedes Con-

curses unter dem Vorsitz des iiltesten Mitgliedes als

Commission ad hoc zusammen und legen nach gefass-

tem Beschluss ihren Bericht der physiko-matheraa-

tiscFien Klasse der Akademie zur Bestatiguug vor.

§ 22.

So lange der Gelieimrath K. E. v. Baer, Eliren-

mitglied der Akademie, lebt, steht ihm der Vorsitz in

der Commission zu.

§ 23.

Die Commission kaim, wenn sie es fur zweckmiissig

eraditet, ein zum Concurs eingereichtes Werk auch

einem ihr nicht zugehorenden Gelehrten zur Begut-

achtung iibergeben.

§24.

Zu einem gidtigen Urtheilssprucli innerhalb der

Commission ist absoluto Stimmenmehrlieit erforder-

lich. Bei Stiramcngleichlieit gilt das Urtheil, welchera

der Vorsitzeude beistimmt.

§25.

SoUten sich im Laufe der Zeit manche der in diesera

Statut iiber den Modus der Zuerkennung des Baer'-

schen Preises gefassten Bestimmungen als unzweck-

miissig erweisen, so hat die Kaiserliche Akademie

der Wissenschaften — und nur sie — das Redit, Ab-

anderungen in demselben vorzunehmen. Doch sind

der Narae des Preises und die Verwendung desselben

zur Prilmirung heiTorragender Lcistungen im Gebiete

der biologisclien Naturwissenschaften uuabilnderlich.

-€?'¥^îfo':^



d65 des Sciences de Saiii< - Pétersbourg:. 566

Akadémia archasologiai biszottsâga. IX kôtot. Uj fo-

lyam. VI kôtct II sz. Budapest 1874. 4.

Jegyzéke a M. Tiid. Akadémia àltal kiadott konyveknek
* jclentékenycn leszdllitott ârakon. 1875 (Junius havâ-

ban). Budapest. 8.

Magyarorsziigi régészcti cuilékck. Kiadja a Magyar Tudo-

mânyos Akadcniiaiuik arcliaîologiai bizottsâga. III

kôtct 1 rész. Budapest 1874. 4.

Nyclvtudouiiinyi kozleinényck. Kiadja a Magyar Tudoniâ-

nyos Akadcuiia, X. 3. XI. XII. 1. Budapest 1873—
1875. 8.

Mathcniatikai 6s teniiészettudomânyi kozleniények. Kiadja

a Magyar Tudomânyos Akadémia VII— X. 1869— 72.

Budapest 1809—75. 8.

Nyelvemléktâr, régi magyar codexek 6s nyomtatvânyok.

Kiadja a Magyai' Tudomânyos Akadémia nyclvtudo-

mànyi bizottsâga. 1, II, III kotet. Budapest 1874. .s.

Hazai es kulfoldi folyôiratok Magyar Tudomânyos rcper-

tôriunia. A Magyar Tudomânyos Akadémia mcgbizâ-

sâbol készitcttc Szinnyci Jôzsef. p]lso osztâly. Tiir-

tcnclem es annak scgédtudomâiiyai I. Budapest

1874. 8.

A magyar nyelviijitâs ôta divatbajôtt idcgen ésiiibâs szô-

lâsok birâlata, tckintettcl az l'ijitas helyes môdjaira.

Irta Imre Sândor. Budapest 1873. 8.

Matlckovits Sândor. A vasuti kiilonbozeti viteldijak.

A. M. Tud. Akadémia âltal dicsérettel kitiintetett pâ-

lyamunka. Budapest 1875. 8.

Budenz, Jozsef. Magyar Ugor osszeliasonlitô szôtâr I,

II fuzet. Budapest 1874—75. 8.

Czuczor Gergcly es Fogarasi Jânos. A magyar

nyclv szétâra 28. 29 fuzet. Budapest 1873—74. 4.

Verhandclingen van hct Bataviaasch Genootschap van

KunstcnenWetcnschappen.DeelXXXVIIcnXXXVIII.
Batavia 1875. 4.

Notulcn van de algemeene en Bestuurs-Vergaderingen

van het Bataviaascb Genootschap van Kunsten eu

Wetenschappcn. DeclXII. Ai' 4 en Deel XIII. .Vnl— 2.

Batavia 1874—75. 8.

Annual report of tlie board of régents of the Smithsonian

Institution for the year 1873—74. Washington 1S74—
1875. 4.

Proccedings of tlic American philosophical society. Vol.

XIV, 1874. Aï 93—94. Juue to Dec. 1874. January

to Juni 1875. 8.

La conversazionc, annualc rivistaorassegna sintctico-isto-

rico-tilosofica di scienze, letterc cd arti MCCCLXXV
Fascicolo 1. 2. Bologna. 4.

The American Journal of science and arts .M' 53—58.

May— Octob. Ncvv-IIavcn. 8.

Reger. Ueber die Ars poetica dcsiloraz. PassaulS72. 4.

.Tagic, V. Archiv fiir slavische Philologie, unter Mitwir-

kung von Leskien und Nchring, herausg. B. I. H. 1.

Berlin 1875: 8.

Jagic, V. Gramatika jezika Hèrvatskoga, osnovana na sta-

robugarskoj slovènstini. Dio l. U Zagrebu 1864. 8.

l'rimcri starohcrvatskoga jezika iz glagolskih i cirilskih

knjezevnih starinah, sastavljeni za sedmi i osmi gim-

nazialni razrcd. Dio l—II. U Zagrebu 1864-66. 8.

Journal asiatique VII série T. VI. N: 5. Août. Septembre

1875. m G. Oct. Nov. Dec. T. VII. jY: 1. Janv. Féver.

1876. Paris. 8.

Zeitsc'brift der Dcutschcn Morgcnlândischen Gesellschaft.

B. XXIX. Heft II—IV. Leipzig 1875. 8.

Abliandlungen fiir die Kunde desMorgenlandes, herausge-

geben von der Dcutschen Morgcnlândischen Gescll

schaft. V. Band. M- 4. Zur Sprachc, Literatur und

Dogmatik der Samaritaner. Drei Abhandlungen von

Dr. Samuel Kohn. Leipzig 1876. 8.

Indische Studien. Im Vereine mit mehrercn Gelehrten

herausgegcbcn von Dr. Albrccht Wcber. Band XIV.

llcft 1. Leipzig 1875.

The Journal of the royal asiatic society of Great Britain

& Ireland. T. VIII. p. 1. London 1875. 8.

Journal of the Asiatic Society of Bengal. Part I. J\^' 2.

1875. Calcutta 1875. Part II. Extra nuniber August

1875. Hertford 1875. Part II. X 1. 1875.

Proccedings of the Asiatic Society of Bengal, edited by the

honorary secretary Je VI. VII. Juni, Juli, August.

Calcutta 1875. 8.

Tijdschrift voor Indische Taal-, Laud- eu Volkenkunde. Deel

XXL Aflev. 5—0. Deel XXIL Aflev.4— 6 en (5 en 6).

Deel XXIII. Aflev. 1. s'Hagc 1874-75. 8.

Bijdragen tôt de Taal-, Land- en Volkenkunde van Neder-

landsch-Indië. Derde Volgrecks Deel X. Stuk 2 en 3.

s'Gravenhage 1875. 8.

Bibliothcca Indica New Série }f: 310, 311, 316, 317, 318,

319, 320, 321—326. Calcutta 1875. 4.

Garcin de Tassy. La langue et la littérature Ilindou-

stanies en 1875. Paris 1876. 8.

L'origine Touranienne des Américains Tupis-Caribes et

des anciens Égyptiens indiquée principalement par

la philologie comparée. Vienne 1876. 8.

The Japan Mail. Vol. VI. J\» 15—22.

Revue Africaine. A:' 113. Septembre—Décembre 1875. Al-

ger 1875.

Bulletin de la société mathématique de France. T. III.

.i\î 5 Septembre. X: G Octobre 1875. A'? 7 Novembre

1875. Paris. 8.

Bibliothcca matematica italiana par P. Riccardi. Fasc. 3.

Vol. II. Modena 1875. 8.

Bullctino di bibliografia c di storia délie scienze matema-

tiche e fisiche pubblicato da B. BoncompaguL Tomo

VIII. Giugno—Agosto 1875. Roma 1875. 4.

Archiv der Mathcmatik uud Physik. Gegrundet von J. A.

Grunert, fortgesetzt von R. Hoppe. LVIII Theil. Heft

2—3. Leipzig 1875. 8.
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Vierteljahisschrift dcr Astrononiischen Gesellschaft. II,

.Tahigang. 1 Hoft. Leipzig 1870. 8.

The American Ephemeris aud Naiitical alnianac for the

year 1878. Washington 1875. 8.

Kroneckcr. Uebcr Schaarcn von quadratischen und hi-

linearen Formcn. Berlin 1874. 8.

Ueber die congruentcn Transformationen der

bilinearen Fornicu. 1874. 8.

— — Ueber die algcbraisciicn Gleichungen, von dcuen

die Thcilung der cUiptischcn Functioneu abhiingt.

Berlin 1875. 8.

Ueber qiiadratische Formen von negativer

Déterminante. Berlin 1875. 8.

Astronomische, magnetische und mcteorologischc Beob-

achtungen an der k. k. Sternwartc zu Prag im Jahrc

1874. 35''' Jahrgang. Auf offcntliche Kosten heraus-

gegeben von Cari Hornstein. Prag 1875, 4.

Annalen der k. k. Sternwartc zu Wion. Herausgegcbcn von

Cari von Littrow. Dritte Folgc. XXIV. Band. Jahr-

gang 1874. Wien 1875. 8.

Astrouomical and Magnetical and Meteorological Observa-

tions niadc at the Royal Observatqry, Grcenwich, in

the year 1873. Londou 1875. 4.

Resuit of astrouomical and meteorological observations

made at the Radcliffe Observatoiy Oxford, in the year

1872, undcrthe superientendencc of the rcv. Robert

Main. Oxford 1875. 8.

Normand, J. A. Mémoire sur les occultations d'étoiles

par les planètes. Paris 1876.' 4.

Wolf, Rud. Astronomische Mitthcilungcn. XXXVIII.

Juli 1875. 8.

Nouvelles archives du Muséum d'histoire naturelle de

Paris. T. X, Fasc. 1—4. Paris 1874.

Archives du muséum d'histoire naturelle de Lyon. T. I.

Livr. 1—4. Lyon 1872-75. 4.

Lortet. Muséum d'histoire naturelle de Lyon. Rapport

à M. le préfet sur les travaux exécutés pendant l'année

1874. Lyon 1875. 8.

Locard, Arnould. Muséum d'histoire naturelle de Lyo;i.

Guide aux collections de zoologie, géologie et miné-

ralogie. Lyon 1875. 8.

Association Lyonnaise des amis des sciences naturelles.

Compte rendu de l'année 1874. Lyon 1875. 8.

Mémoires de la société des sciences physiques et natu-

relles deBordeaux.T.I. 2° série. 2" cahier. Paris 1876.

Société des sciences physiques et naturelles de Bordeaux

aux facultés, rue Monbazon Av. 4. Extrait des procès-

verbaux des séances. T. I. 1. série.

Memorie délia società degli Spcttroscopisti Italiani, pub-

blicate per P. Tacchini. Dispensa 7 — 11. Luglio —
Novembre. Palermo 1875. 4.

Atti délia società Toscana di scienze naturali résidente in

Pisa. Vol. I. Fasc. 2. Vol. IL Fasc I. Pisa 1875—76. 8.

Verhandlungen der Schweizerischeu naturforschenden Ge-
sellschaft in Chur am 12. u. 13. September 1874.

57. Jahresversammhing. Jahresbericht 1873— 74.

Chur 1875. 8.

Mi'jnoircs de la société de physique et d'histoire naturelle

de Genève. T. XXIV. Prem. Partie. Genève 1874—
1875. 4.

Bulletin de la société des sciences naturelles de Neuchâ-
tel. T. X. Second cahier. Neuchâtel 1875. 8.

Mittheilungen dcr naturforschenden Gesellschaft in Bern
aus dem Jahre 1874. .^ 828—873. Bern 1875. 8,

Verhandlungen der naturforschenden Gesellschaft in Ba-
scl. Theil VI. Heft 2. Basel 1875. 8.

Bulletin de la société Vaudoisc des sciences naturelles 2
série. Vol. XIV. .^» 75. Lausanne 1875. 8.

Bulletino délia società Adriatica di scienze naturali in

Trieste. ,^=5. Luglio 1875. .^^ 6. Octobre 1875. Trieste

1875. 8.

Verhandlungen des naturhistorisch-medicinischen Vereins
zu Ileidelberg. Neue P'olge. Erster Band. Zweites
Ileft. Ileidelberg 1875. 8.

Bericht uber die Scnckenbergische naturforschende Ge-
sellschaft. 1873—74. Frankfurt a. M. 1875. 8.

Abhandlungen herausgcgeben von der Senckenbergischen
naturforschenden Gesellschaft. Band IX. Ileft 3 u, 4.

Frankfurt a. M, 1S74— 75. 4.

Verhandlungen des naturliistorischen Vereins der preussi-

schen Rhcinlande und Wcstfaleus. Jahrgang XXXI—
XXXII. Vierte Folge. Jahrg. 1.2. Bonn 1874— 75. 8".

Jcnaische Zeitschrift fiir Naturwissenschaft. Herausgegc-
bcn von der medicinisch-naturwissenscbaftlichcn Ge-
sellschaft zu Jcna. Neunter Band. Neue Folge. Zwei-
ter Band. Ileft 2—4. Zehnter Band. Neue Folge.

Dritter Band. Supplément. Jena 1875. 8.

Publications de l'Institut Royal Grand-Ducal de Luxera

-

bourg. Section des sciences naturelles. T. XV. Lu-

xembourg. 1875. 8.

Davis, Joseph Bernard. On the osteology aud peculi-

arities of'the Tasmanians, a race of man recently be-

come cxtinct. (Natuurkundigc Vcrhandelingen der Hol-

landsche Maatschappij der Wetenschappen. 3''" Vrz.-

Deel IL .^;4,) Haarlcm 1874. 4.

Bleckcr, P. Révision des espèces insulindiennes de la fa-

mille des Synancéoïdes. (Natuurk. Verhandel.der IIoll.

Maatschappij dcr Wetenschappen. S'"' Verz. Deel II.

M 3.)

Archives néerlandaises des sciences exactes et naturelles,

publiées par la société hollandaise des sciences à Har-

lem et rédigées par E. M. von Baumhauer. T. X.

Livr. 1—3. La Haye 1875. 8.

Paru le 7 juin 1876.
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