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Die Allgemeine Versammlung der DUG. 
findet dieses Jahr statutengemass zugleich mit der 44. Versamm-
lung deutscher Philologen und Schulmanner statt zu D r•e sden 
vom 29. September bis 2. Oktober (also nach dem 
Internationalen Orientalistenkongress, der vom 5. 
bis 12. September in Paris tagt, s. Zeitschr. L, S. XVIII). 	Die 
Philologenversammlung hat ihren Hauptsitz im V e r e i n s h au s; 
far die Sitzungen der DMG. ist die A u 1 a der unmittelbar neben 
dem Vereinshaus gelegenen stadtischen holieren T8cht er- 
schul e, Zinzendorfstrasse 15, bestimmt. 	Die vorbereitenden 
Geschafte far die DMG. haben Professor Dr. Wiinsche in Dresden 
und Professor Dr. Windisch in Leipzig abernommen. Es wird 
gebeten, Vortrage far die Sitzungen der DMG. bei dem Sekretar 
der Gesellschaft Professor Dr. Praetorius oder bei Professor Dr. 
Windisch anzumelden. 

Halle und Leipzig, Anfang Mai 1897. 

Der Geschaftstiihrende Torstand. 

   
  



Personalnachrichten. 

Al; ordentliche Mitglieder sind dor D. M. G. beigetreten rtir 1897: 

1256 Herr Dr. Louis F in o t, Professeur k l'Ecole des Hautos Etudes it Paris, 

49, Rue Clau do Bernard. 

1257 	„ 	Dr. Samuel Poz na tisk i in Warschau, Tlomackie 7. 

1258 	„ 	Dr. Karl Bru g m a nn; Prof. a. d. Univ. in Leipzig, Auonstr. 4, II. 

1259 	„ 	Stud 	phil. Max S tre ck , zur Zeit in Leipzig. 

Durch don Tod vorlor die Gesellschaft: 

Die ordentl. Mitglieder: Herrn Prof. Dr. v. Br ad k e in. Giessen, 1. 7. Marx 1897, 

Herrn Geh.-Rath Prof. Dr. A. Koh 1 or , Erlangen, j•  17. Februar 1897 und 

Herr Dr. Seligmann Baer in Biebrich a/Rh., f  im Mai 1897 , sowie des 

korrespondierende 	Mitglied: 	Herrn Dr. 	Cornelius V. 	A. Van Dyck, 

Missionar in Beirut. 	f schon vor lingerer Zeit. 

Ibrou Austritt erklarten: Herr Prof. Dr. Rusks in Heidelberg und Herr 

P. Dr. Cyril Seifert in Brim). 

   
  



V 

Terzeiehniss der vont 29. Januar bis 7. Mai 1897 fiir die 
Ilibliothek der D. M. G. eingegangenen Schriften u. s. w. 

I. 	Fortsetzungen. 

1.  Zu Ae 30 a. 	Naehrichten von der Konigl. 	Gesellschaft der Wissen- 
schaften an Go tti nge n. 	Philologisch-historische Klass°. 	1896. 	Heft 4. 
Gottingen 1896. 

2.  Zu Ao 45. 	Ii  e nd i CO nti 	della 	Reale Accademitt 	dui Lincei. 	Classe 	di 
scienze month, storiche e filologiche. 	Serie quinta. 	Vol. V. 	Pam 110, 120. 

' Roma 1896. 	Vol. VI. 	Ease. 10. 	1897. 
3.  Zu Ae 65. 	40. 	Bulletin do l'Aeademie Imperiale des Sciences do St.- 

Petersbourg. 	V. Serie. Tome III. No. 2-5. Tome IV. 	Tome V, 	No. 1. 2. 
Tome VI. 	No. 1, 2. 	St.-Pkersbourg 1895-1897. 

4.  Zu Ae 165. 	4°. 	Si tz ung sb e ri e h t e der K5niglich Preussischen Aka- 
demie dor Wissenschaften zu Berlin. 	XL -LIII. 	Berlin 1896. 

5.  Zu Ae 185. 	Sit zungsberi eh t e der philosophisch-philologisehen and der 
historischen Classe der k. b. Akademie der Wissenschaften zu Miinchen. 
1896. 	Heft III. 1V. 	Miinchen 1897. 

6.  Zu Af 54, 	Report, Annual, of the Board of Regents of the Smithsonian 
Institution, showing the Operations, Expenditures, and Condition 	of the 
Institution to July, 1894. 	Washington 1896. 

7.  Zu Af 116. 	M u silo n , Le, et la Revue des Religions. 	Etudes historiques, 
etimologiques et religieuses. 	Tome 	XVI et I. 	No. 1. 2. 	Janvier, Avril 
1897. 	Louvain. 

8.  Zu Ah 5. 	Anale eta Bollandiana. 	Tomus XVI. - Fasc. I. 	Bruxelles 
1897. 

9.  Zu Bh 10. 	Bibliograph i e, Orientalisehe, . . . . bearbeitet and heraus- 
. gegeben von Lucian &Reiman. X. Jahrg. Erstes Halbjahrsheft. Berlin 1897. 

10.  Zu Bb 608. B i j dr a g en tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Neder- 
layidseh-IndW. Zesde Volgreeks. - Horde Deel. 	(Heel XLV1I der geheele 
Reeks). 	Tweed° Aflevering. 	's-Gravenhage 1897. 

11.  Zu Bb 608e. 	Na a m li j s t der Loden op 1. April 1897. 	Koninklijk In- 
stituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-India. 

12.  Zu Bb 	720. 	J o ur n al of the American Oriental Society. 	Edited by 
Charles R. Lamman and George F. Moore. 	18. Volume, First Half. 
New Haven 1897. 

13.  Zu Bb 750. Journal, The, of the Royal Asiatic Society of Great Britain 
& Ireland. 	October, 1896. 	January, April, ,1897. 	London. 

14.  Zu Bb 790. 	Journal Asiatique . . . publie par la Societe Asiatique. 
Neuvieme Serie. 	Tome VIII. 	No. 3. - Novembre-Deeembre 	1896. 
Tome IX. 	No. 1. - Janvier-Fevrier 1897. 	Paris. 

   
  



VI Verz. der fiir die Bibliothelc der D. M. G. eingeg. Sehriften 74.8.5o. 

15. Zu Bb 905. 	4°. 	T `oung-p ao. Archives pour servir it retude de l'histoire, 
des langues, 	de la geographie 	et de rethnographie de I'Asie Orientale. 
Vol. VIII. 	No. 1. 	Mars 1897. 	Leide 1897. 

16. Zu Bb 930. 	Zeitschrift der Deutschen Morgenliindischen Gesellschaft. 
Fiiufzigster Band. 	IV. Heft. 	Leipzig 1896. 

17. Zu Bb 935. 	4°. 	Zeitschrift fur afrikauische und oceanische Sprac:hen. 
Mit besonderer Berilcksichtigung der Deutschen Kolonien. 	III. Jahrgang, 
1. Heft. 	Berlin 1897. 

18. Zu Bb 1240. 	2°. 	M it th eilungen aus den Orientalischen Sammlungen 
[der] Koniglicho[n] Museen zu Berlin. 	Heft VIII. 	I. 	Berlin 1896. 

19. Zu Bb. 	1250. 	4°. 	Publications de l'Iicole 	des Langues 	Orientales 
Vivantes. 	III. Serie. - Volume XX. 	[Darin: Courant, Maurice, Biblio- 
graphic Coreenne. 	Tome 	troisieme.] 	Paris 1896. 	IV. Serie. - Tome I. 
[Darin: Larnbreeht, E., Catalogue do Ia Bibliotheque de rEcole des Langues 
Orientales Vivantes. 	Tomo premier]. 	Paris 1897. 

20. Zu De 10378. 	S ib awaihi's Bueh iiber die Grammatik . . . •. iibersetzt 
und erkliirt von G. Jahn. 	16. Lieferung des ganzen Werks. 	11. Band. 
Lief. 8. 	Berlin 1897. 

21. Zu Eb 10. 	2°. 	Assam Library. 	Catalogue of Books registered for 
the quarter ending the 30th September 1896. 	Shillong 1896. 

22. Zu Eb 50. 2°. Bengal Library Catalogue of Books for the third quarter 
ending 30th September 1896. Appendix to the Calcutta Gazette. 	Decem- 
ber 30, 1896. 

23. Zu Eb 225. 	2°. 	Catalogue of Books registered in Burma during the 
quarter ending the 30 th September [and] 31st December 1896. 	Rangoon 
1896. 1897. 

24. Zu Eb 485. 	2°. 	Memorandum of Books registered in the Ilyderabad 
Assigned Districts during the quarter ending 30th September 1896. 	Akola 
1896. 

25. Zu Eb 765. 	2°. 	Statement of Particulars regarding Books and Perio- 
dicals, published in the North-Western Provinces and Oudh . . . . during 
the fourth quarter of 1896. 	[Allahabad 1897.] 

26. Zu Eb 1435. 	Pisehel, Richard, und Geldner, Karl F., Vedische Studien. 
2. Band. 	Stuttgart 1897. 	(Von den Verf.) 

27. Zu Eb 3719. V idyodaya b. The Sanskrit Critical Journal of the Oriental 
Nobility Institute Woking - England. 	Vol. XXVI. 	No. I. II. III. IV. 

28. Zu Ed 1365. 	4°. 	Han d ds amsoreay. 	1897, 2. 3. 4. 5. 	Wienna. 
29. Zu Ia 140 a. 	Mittheil ungen und NachrichttM des Deutschen Palaestina- 

Vereins. 	Leipzig 	1897. 	Nr. 1. 2. 
30. Zu Ic 2290. Proceedings of the Society of Biblical Archaeology. Vol. XIX. 

Part. 1. 2. 3. 4. 	[London] 1897. 
31. Zu Mb 135. 4°. Monat sb lat t der numismatischen Gesellschaft in Wien. 

Nr. 163. 164. 165. 	Februar, Miirz, April 1897. 
32. Zu Mb 245. 	Zeit s c hri ft , Numismatische, herausgegeben von der Numis- 

matischen Gesellschaft in Wien durch deren Redactions-Comite. 	28. Band 
Jahrgang 1896. 	Wien 1897. 

33. Zu Na 325. 	Revue areheologique. 	Troisieme Serie. - Tome XXX. 
J.anvier- Fevrier 1897. 	Paris 1897. 

34. Zu Nb 	145. 	2°. 	Memoir es publics par les membres de la Mission 
areheologique francaise au Caire. Tome XIX. - Faseicule II. Paris 1896. 
(Von Herrn Dr. Max van Berchem). 

   
  



Verz. der far die Bibliothek der D. M. G. eingeg. Schriften u. 8.2o. VU 

35. Zu Nf 452. 	2°. 	Survey, Archaeological, of India. 	New Imperial Series. 
Vol. XXI. 	[Rea, Alexr., Chalukyan Architecture) Madras 1896. 

36. Zu Nf 45`2.' 4°. 	Ep i grap hi a Indica and Record of the Archaeological 
Survey of India. 	Edited by E. flultzsch. 	Vol. IV. 	Part V. 	September, 
1896. 

37. Zu Ng 1185. 	Plakaatboek, Nederlandsch - Indisch , 1602-1811, door 
J. A. van der Chijs. 	Vijftende Deel. 	1808-1809. 	Batavia, 's Hage 1896. 

38. Zu Nh 200. 	Mitt he il un g en des Historischen Vereines far Steiermark. 
XLIV. Heft. 	Graz 1896. 

39. Zu Oa 26. 	Compte rendu des seances de la Societe de Geographic, et 
de la Commission centrale. 	1897. 	Nos. 1-7. 	Paris. 

40. Zu Oa 42. 	il 31313 cTia klaineparopexaro Pyccicaro reorpadimecicaro 
06iitecrint. 	Toni XXXII. 	1896. 	&writ% IV. 	C.-Herep6ypri, 1896. 

41. Zu 	Oa 	151. 	Journal, 	The 	Geographical. 	February , 	March 	1897. 
Vol. IX. 	No. 2. 3. 4. 5. 	'Condon. 

42. Zu Oa. 255. 	V e rh a n dil u ng en der Gesellschaft fiir Erdkunde zu Berlin. 
Band XXIV. - 1897 - No. 1. 2. 3. 	Berlin 1897. 

43. Zu Oa 256. Z ei tschri ft der Gesellschaft far Erdkunde au Berlin. Band 
XXXI. - 1896. - No. 6. 	Berlin 1896. 	Band XXXII. - 1897. - 
No. 1. 	Berlin 1897. 

44. Zu Ob 2845. 	40. 	Lith, P. A. van der, en Fokken,s , F., Encyclopaedie 
van Nederlandsch-Indic. 	Ail. 11. 	's Gravenhage - Leiden. 

II. 	Andere Werke. 

10624 Q. 	Bodeen, De, van Moses Leviticus, Numeri en Deuteronomium, in het 
Makassaarsch verteald door B. F. Matthes. 	Amsterdam 1896. 	(Vom 
tbersetzer.) 	 Ib 2993. 	4°. 

10625. 	Baumgartner, Ant.-J., L'humour dans I'Ancien Testament. Extrait de 
la Revue de theologie et de philosophie. 	Lausanne 1896. 	Ic 136. 

10626. 	Huart, Cl., Konia. 	La ville des dervishes tourneurs. 	Souvenirs d'un 
voyage en Asie Mineure. 	Paris 1897. 	(Vom Verf.) 	Ob 1800. 

10627. 	Cordier, Palmyr, Etudes sur la medecine hindoue. Niigiirjuna & l'Utta-
ratantra de la Suerutasamhitii. Antananarivo 1896. (Vom Verf.) Eb 4170. 

10628 Q. 	(BecTyzeBT.Ptosu 
caitrrierep6ypr% 1897. (Vom Verf.) Nk 134. 	4". 

10629. 	.Pizzi, Italo, Manuale di letteratura Persiana. 	Milano 1887. 	[Manuali 
Hoepli.] 	((Von Herrn Dr. Jacob.) 	 Ee 2503. 

10630. 	Rohling , Aug. , Franz Delitzsch und die Judenfrage. 	Antwortlich be- 
leuchtet. 	3. Auflage. 	Prag 1881. 	(Desgl.) 	 Hb 1456. 

10631. 	Strack, Hermann L., Die Juden, diirfen sie „Verbrocher von Religions. 
, 	wegen" genannt werden? Berlin 1893. 	[Schriften des Institutum Judai- 

cum in Berlin Nr. 15.) 	(Desgl.) 	 Bb 1518. 
10632. 	Gautier, Theophile, Constantinople. 	Paris 1894. 	(Desgl.) 	Ob 1790. 
10633. 	Strauss, Otto, Ninive und 	das Wort Gottes. 	Berlin 1855. 	(Desgl.) 

Nc 225. 
10634. 	Villefosse, Ant. Heron 	de, Notices des monuments provenant de la 

Palestine et conserves au Musee du Louvre (Salle Judaique). 2. edition. 
Paris 1879. 	(Desgl.) 	 13d 610. 
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10635, 	[Ser, 	P. u. 	Ischu, 	Ch.], Kurze 	Geschichte der Syrischen 	Christen. 
Uebersetzt von Paul Tietze. 	Berlin o. J. 	(Desgl.) 	Nd 492. 

10636. 	Hartwig, Erich, Untersuchungen zur Syntax des Afraates. I. Die Relativ- 
partikel und der Relativsatz. 	Leipzig 1893r 	[Diss.] 	(Desgl.) 	Dc 1647. 

10637. 	Westphal, G., Sansibar und das deutsche Ost-Afrika. 	Weimar o. J. 
[Geographische Universal-13ibliothek Th.. 14116.] 	(Desgl.) 	Ob 1091. 

10638. 	Stoerk, Felix, fiber die Rechtsverhaltnisse der Indianer in 	den Ver- 
einigten Staaten von Nord-Amerika. Greifswald 1891. (Desgl.) 	K 860. 

10639. 	Salvendi, Adolf, Zur Geschichte der Kolonie Gederah. 	Mainz 1888. 
(Desgl.) 	 . 	 Nd 460. 

10640 Q. Nachtigal, G., Araber in Central-Afrika und Nomadenloben. [Deutsche 
Rundschau, Band VIII, Berlin 1876.] 	(Desgl.) 	Oc 758. 	4°. 

10641 Q. Budge, E. A. Wallis, Some Account of the Collection of Egyptian 
Antiquities in the possession of Lady 11Ieux. 	Second edition. 	London 
1896. 	(Von Lady Meux.) 	 Nb 18. 	0. 

10642. 	head, 	Barclay, 	V., 	Catalogue 	of the Greek Coins 	of Canis, 	Cos, 
Rhodes, &c. London 1897 	[A Catalogue of the Greek Coins in the 
British Museum]. (Von den Trustees of the British Museum.) 	Mb 1266. 

10643. 	Kuhn, E. und Schnorr von Carols feld, H., Die Transcription fremder 
Alphabote. 	Leipzig 1897. 	(Von Herrn Prof. Dr. E. Kuhn.) 	Ba 440. 

10644. 	Hendriks, II., Hot Burusch van Mitsarete. 's Gravenhage 1897. 	(Vom . 
Verf.) 	 Fb 390. 

10645Q. Mitteilung en 	der 	Vorderasiatischen 	Gesellschaft 	1896. 	1-4. 
1897. 	1. 	Berlin. 	(Von 	der Vorderasiatischen Gesellschaft. 	1897. 
1. von Herrn Prof. Dr. M. Hartmann.) 	 Bb 1242. 	4°. 

10646. Lindy, Arthur, Kambyses in der Sage, Litteratur und Kunst des Mittel- 
alters. 	Separat-Abdruck aus Aegyptiaca - Festschrift fur Georg Ebers 
zum 1. Marz 1897. 	Leipzig 1897. 	(Vom Verf.) 	 G 138. 

10647. 	Dedekind, Alexander, The expodition of Pharaoh Shishak against Pale- 
stine, and especially against Jerusalem. 	Tire des Actes du 8e Congres 
International des Orientalistes, tonu en 1889 a Stockholm et it Christi- 
ania. 	Leide 1892. 	(Vom Verf.) 	 Nb 36. 

10648. 	al-' A s m a' 1, Das Kitab al-chail. Herausgegeben und mit Anmerkungen 
versehen von August Haffner. 	[SA. aus Sitzungsberichte der Kais. 
Akademie der Wissenschaften in Wien. Philosophisch-historische Classe. 
Band CXXXII.] 	Wien 1895. 	(Vom Herausgeber.) 	De 3648. 

10649. 	Mar quart , J., Fundamente 	israelitischer 	und jildischer 	Geschiclite. 
Gottingen 1896. 	 Nd 362. 

10650. 	Hansel Zassehi, The. Vol. XII. 	No. 1. 2. 	[T6ky6 1897.] 	Fg 45. 

	

10651. 	Cent es de Damas recueillis et traduits avec une introduction et une 
esquisse de grammaire par J. Vestrup. 	Leyde 1897. 	Do 4248. 

	

10652. 	Biogr a ph ie inedite, Une, de Bardesano l'astrologue. 	Par F. Nau. 
Paris 1897. 	(Vom Herausgeber.) 	 Dc 1809. 

	

10653. 	[Dionysius T ellmahharensis] Nau, M. F., Nouvelle[s] 	etude[s] 
sur la Chronique attribuee a Denys de Tellmahre patriarch° d'Antioche 
f 845. 	Paris 1896. 	 Dc 1878. 

	

10654. 	A usaen ,h, A. A., 	Axideponl,, 11. H., 	is 	KaTanonl, 	H. 	0., 
Bouroanbui 3asvhTau. 	CTaTbli VI 113CJIIA0BalliA. 	Ratan', 1896. 	[SA.] 
(Von Herrn Prof. Dr. Katanov.) 	 Da 401. 
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10655. It arano 137, H. 0., Orgels o nolsAal , conepinennoii el, 15 Man 
no 1 Cm. 1896 romt In Mllnyenneniii Onpyrk Enneeiieitoii Py6epnill. 
Kann 1897. 	[SA.] 	(Dgl.) 	 Ob 2423. 

10656. 	K RT a II 0 RI, II. 0., 9Tnorpatjnineeitiff °Owl:. TypeRKO-TaTapeRSIXI, 
Rlemenl. 	Kann 1894. 	(Dgl.) 	 Oc 1268. 

10657. M a.4 o RI, ERORMirt, jocup% small% lomat. MyxammeAanesoe pale 
o K0114111113 mipa 	limn% 1897. 	[SA.] 	(Dgl.) 	 Ilb 862. 

10658. 	Ca 6if yx 0 B1., P. C., Ogepx% nurpennaro COCTORlibi Itainalteltaro 
nkapcTna. 	Iligallie nTopoe. 	Kasan% 1895. 	[SA.] 	(Dgl.) 	Ng 560. 

10659. 	Ca6 ayno 13%, r., monerm 30zoTon 	OpAri. 	[SA. eines Artik els aus 
dem Jaime 1843.] 	[Kamm 1896.] 	(Dgl.) 	 Mb 510. 

10660. 	[Ibn Rustah] 1'01.149.31,g%, I. 0., Pa36op% 	co4nnenin 	P. xsoab- 
cona: ,.14snleTin o Xosapax%, BypTacaxs', Burapax% , Maompaxs, 
C.18.11$118.X% R Pyecax%, apa6enaro nneaTean X nlaa 1,16n1-Aaerm". 
0116. 1869. 	[C.-IIeTep6ypr% 1872.] 	(Dgl.) 	 De 6945. 

10661. 	Sareo phag in s chrift, 	Eine, 	aus der Ptolemlierzeit. 	Von E. 	von 
Bergmann. 	Wien 1876. 	[Aus dem Jfinnerhefte des Jahrgangs 1876 
dor Sitzungsberichte der phil.-hist. Classe der kais. Akademie der Wissen- 
schaften (LXXXII. Bd., S. 71) 	bosonders abgedruckt.] 	(Von Herrn 
J. Prasch.) 	 Ca 412. 

10662 Q. Sarkophag , Der, des Nesschutafnut in der Sammlung iigyptischer 
Alterthihner des &tern Kaiserbauses. Von E. von Bergmann. 	Tirage 
h part du Recueil de travaux relatifs h la philologie at is rarehAelogie 
4gyptiennes et assyriennes, vol. Vle. 	(Dgl.) 	 Ca 411. 	4°. 

10663. 	Sedlaek, Jarosl., Eine Reise nach Karthago. 	Wien 	1897. 	(Vom 
Verf.) 	 Ob 982. 

10664. 	Meyer, Eduard, Julius Wellhausen und meine Schrift Die Entstehung 
des Judenthums. 	Eine Erwiderung. 	Halle a. S. 1897. 	(Vom Verf.) 

Nd 364a. 
10665. 	[Niirilya nal Hertel, Johannes, tber Text und Verfassor des }Mops- 

dega. 	Leipzig 1897. 	[Dies.] 	(Vom Vert') 	 Eb 3260. 
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Personalnachriehten. 

Als ordentlielie Mitgliodor sind dor D. M. G. beigetroten fiir 	1S97: 

1260 Herr Oscar Wassermann in Berlin C., Burgstr. 21. . 

1261 	„ 	stud. or. 	C. H. 13 e e It e r_ ,in Gelnlittusen, Villa am goldnen Fuss. 

1262 	„ 	Dr. aabil. Moritz Sobernbeim in Berlin W., Vossstr. 34. 
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Terzeichnis 	der vont 8. Mai bis 20. Juli 1897 fiir the 
Bibliothek der B. M. G. eingegangenen Schriften u. s. w. 

I. 	Fortsetzungen. 

1.  Zu Ab 210. 	4°. 	Handschriften-V erzeichnissw, Die, der Konig- 
lichen 	Bibliothek 	zu 	Berlin. 	Band 	2, 2. 11. 21. 	Berlin 	1897. 	(Von 
der General-Direktion der Konigl. Bibliothek.) 

2.  Zu Ae 5. 	4°. 	A bh an dlungen , 	Philosophische 	and 	historische , 	der 
Kiiniglichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. 	Aus dem Jahre 1896. 
Berlin 1896. 

3.  Zu Ae 30. 	N a c hr i cht en 	von 	der Konigl. 	Gesellschaft der Wissen- 
schaften zu Got tinge n. 	Philologisch-historische Klasse. 	1897. 	Heft 1. 
Geschiiftliche Mittheilungen. 	1897. 	Heft 1, 	Gottingen 1897. 

4.  Zu Ae 45. 	R en di conti 	della Reale Accademia dei Lincei. 	Classe 	di 
scienze morali, storiche e filologiche. 	Serie quinta. 	Vol. VI. 	Fasc. 2°, 3°, 40. 

5.  
Roma 1897. 	, 
Zu Ae 65. 	4°. 	Bulletin de l'Acathimie Imperiale 	des Sciences de St.- 
Petersbourg. 	V. Serie. 	Tome VI. 	No. 3. 	St.-Petersbourg 1897. - Mars. 

6.  Zu Ae 165. 	4°. 	Si t zungsb e ri chte 	der Koniglich Preussischen Aka- 
denuie der Wissenschaften zu Berlin. 	I -XXV. 	Berlin 1897.  

7.  Zu Ae 185. 	Si t z un gsberi chte der pbilosophisch-philologischen und der 
historischen Classe 	der k. b. Akademie der Wissenschaften zu Munchen. 
1897. 	Heft I. 	Mtinchen 1897. 

8.  Zu Af 116. 	Museon, Le, et la Revue des Religions. 	Etudes historiques, 
ethnologiques 	et 	religieuses. 	Tome 	XVI 	et 	I. 	No. 3. 	Juin 	1897. 
Louvain. 

9.  Zu Ah 5. 	An ale c ta Bollandiana. 	Tomus XVI. - Fasc. II. 	Bruxelles 
1897. 

10.  Zu Bb 	720. 	J o ur n a 1 of the American Oriental 	Society. 	Edited by 
Charles It Lanman and George F. Moore. 	18. Volume, Second Half; 
19. Volume, First Half. 	New Haven 1897. 

11.  Zu Bb 725. 	Journal 	of the Asiatic Society of 	Bengal. 	Vol. LXV. 
Part I, No. 3. 4. 	Part III, No. 1. - 1896. 	Calcutta 1897. 

12.  Zu Bb 725c. 	Proceedings of the Asiatic Society of Bengal. No. VI-X, 
June-December, 1896. 	Calcutta 1896. 

13.  Zu Bb 760. 	Journal 	of 	the 	Ceylon 	Branch 	of 	the Royal 	Asiatic 
Society, 1896. 	Volume XIV. 	No. 47. 	Colombo 1897. 

14.  Zit.  Bb 790. 	Journal Asi a tiq u e . . . publie par la Societe.  Asiatique. 
Neuvieme Serie. 	Tome IX. 	No. 2. - Mars-Avril 1897. 	Paris. 
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15.  Zu Bb 905. 40. 	T`o ung-pao. Archives pour servir a rettlde de rhistoire, 
dos langues , de Ia geographie 	et de rethnographie de I'Asie Orientate. 
Redigees par Gustave Schlegel et Henri Cordier. 	Vol. VIII. 	No. 2. 3. 
Loide 1897.  

16.  Zn Bb 930. 	Z e its eh rift der Deutschen Morgenlandischon Gesellschaft. 
Einundfiinfzigster Band. 	I. Heft. 	Leipzig H97. 

17.  Zu Bb 1242. 	4°. 	Mitt eilu ng en 	der 	Vorderasiatisehen 	Gesellschaft 
1897. 	2. 3. 	Berlin. 

18.  Zu Ca 15. 	4°. 	Z ei t s eh rift 	fiir 	agyptische Spraehe und 	Alterthums- 
kunde . . . . herausgogeben von A. Erman und G. Steindorff: 	Band 
XXXIV. 	2. Heft. 	Leipzig 1896. 	 . 

19; Zu De 10378. 	Sibawaihi's Buch fiber die Grammatik . . . . fibersetzt 
und erklart von G. Jahn. 	16. Lieferung des ganzen Works. 	II. Band. 
Lief. 9'. 	Berlin 1897. 

20.  Zn Eb 10. 	2°. 	Assam Library. 	Catalogue of Books registered for 
the quarter ending the 31 st March 1897. 

21.  Zu Eb 50. 2°. 	Bengal Library Catalogue of Books for the 4th quarter 
ending 31st December 1896. 

22.  Zu Eb 225. 	2°. 	Catalogue of books, registered in Burrim during the 
quarter [3.] 	1894. 	(2. 4.] 	1895. 	[1. 	2.] 	1896. 

23.  Zu Eb 295. 	2°. 	Catalogue of Books registered in the Punjab . . . . 
during the quarter [3:] 1895. 	[4.] 3896. 

24.  Zu Eb 485. 	2°. 	Memor audit m ,of Books registered in the Hyderabad 
Assigned Districts during the quarter [3. 4.) 1894. 	[2. 4.) 1895. 	[2.) 1896. 
[1.1 	1897. 

25.  Zu Eb 765. 	2°. 	Statement of Particulars regarding Books and Perio- 
dicals, 	published in the North -Western Provinces and Oudh, registered 
. . . . during the 3. 	quarter of 1895; 	1. quarter of 1897 	fund] Supple. 
mentary Statement [so] 2. quarter of 1895. 

26.  Zu Eb 3719. V i dy odaya b. The Sanskrit Critical Journal of the Oriental 
Nobility Institute Woking-England. 	Vol. XXVI. 	No. V. VI. 

27.  Zu Ed 1365. 	4°. 	Handes amsoreay. 	1897, 6. 7. 	Wienna. 
28.  Zu Fg 45. 	Ilan sei Z ass c hi , The. 	Vol. XII. 	No. 4. 5. 	[Toky5 1897.] 
29.  Zu Fg 100. 	Transactions of the Asiatic Society of Japan. 	Vol. XXIV. 

Yokohama 1896. 
30.  Zu II 80. 	C6OpilliR1 	maTepia.loin, 	is 	ouncanix 	mien-Loud 	11 

mesteirb Kalman. 	iffinycKs XXII. 	Tlidmics 1896. 	(Von Herrn Ge- 
beim-rat Jaeoffsky.) 

31.  Zu Ia 140. 	Zeit sc lir i f t des Deutschen PalaestinaTVereins. 	Band XIX, 
Heft 3. 	Band XX, Heft 1. 	Leipzig 1896. 1897. 

32.  Zit Ia 140 a. 	Mitth eilun,g e n und Nachrichten des Deutschen Palaestina- 
Vereins. 	Leipzig 	1897. 	Nr. 3. 

33.  Zu le 2290. Proceedings of the Society of Biblical Archaeology. Vol. XIX. 
Part. 5. 	[London] 1897. 

34. • Zu Mb 135. 4°. Mo natsblat t der numismatischen Gesellschaft in Wien. 
Nr. 166. 1.67. 168. 	Mai-Juli 1897. 

35.  Zu Na 325. 	Revue archeologique. 	Troisieme Serie. - Tome XXX. 
Mars- Avril 1897. 	Paris 1897. 

36.  Zu Nu 	425. 	4°. 	3 a a II C K Ft 	listuepaTopcitaro Pyccuaro Apxeo.iont- 
leemaro 06utecTsa. 	TOM 	VIII. 	C.-neTep6yprl 1896. 

   
  



XII' 	Verz. der fib. die Bibliothek der D.,111: G. eingeg. Sehriften u.s.w. 

37. 	Zu Nf 342. 	2°. 	Progress 	Report 	of the Archaeological 	Survey 	of 
Western India, for the months September 1895 to April 1896. [Government 
of Bombay. 	General Department. 	Archaeology.] 

88. 	Zu Nf 452. 	4°. 	Epi graphi a Indica and Record of the Archaeological 
Survey of India. 	Edited by E. Hultzsch. 	Vol. IV. 	Part VI. 	December, 
1896. 

39. Zu Ng 1185. 	P 1 ak aatbo ek, Nederlandsch-Indisch, 1602-1811, door 
J. A. van der Chijs. Veertiende Deel. 	1804-1808. 	Batavia, 's Hage 1895. 

40. Zu Oa 26. 	C ompte rendu des seances de la Societe de Geographie et 
de la Commission ceutrale. 	1897. 	Nos. 8. 9. 10. 11. 12. 	Paris. 

41. Zu 	Oa 	181. 	Journal, 	The 	Geographical. 	February, 	March 	1897. 
Vol. IX. 	No. 6. 	Vol. X. 	No. 1. 	London. 

42. Zu 0a. 255. 	V erhan dlungen der Gesellschaft fir Erdkunde zu Berlin. 
Band XXIV. -m- 1897 - No. 4. 5. 	Berlin 1897. 

43. Zu Oa 256. Zeit scbrift der Gesellschaft fiir Erdkunde zu Berlin. Band 
XXXII. - 1897. - No. 2. 	Berlin 1897. 

II. 	Andere Werke. 

10666. 	[ S11b ha] , Jabalahae III, catholici Nestoriani, vita ex Slivae Mossulani 
libro , 	qui inscribitur 'Turn's', desumpta. 	Edidit . . . R. Hilgenfeld. 
Lipsiae 1896. 	 Do 10371. 

10667. 	Casarfeili, L. C., The Study of Corntnercial History. 	Manchester 1897. 
(Vom Verf.) 	 Na 24. 

10668. 	Casartelk, [L. C.], The Catholic Church in. Japan. 	[Foreign Mission 
Series. 	Catholic Truth Society.] 	London o. J. 	(Vom Verf.) 	le 38. 

10669 Q. Bru ch stiick e koptischer Volkslitteratur. 	Von Adolf Erman. 	[Aus 
den Abhandlungen der Konigl. Preuss. Akademie der Wissenschaften 
zu Berlin vom Jahre 1897.] 	Berlin 1897. 	(Vom Verf.) 	Ca 855. 	4°. 

10670 F. J u d a e (1,-P ersi ca nach St.-Petersburger Handschriften mitgeteilt von 
Carl 	Saiemann. 	I, 	Chudfiidat, 	ein jiidisch - buchitrisches 	Gedicht. 
[-.=--- Memoires de rAcademie Imperial° des Sciences de St!-Petersbourg, 
Vile Serie. Tome XLII, No. 14.] St-Petersbourg 1897. (Vom Heraus- 
geber.) 	 Fl 82. 	2°. 

10671. 	Littmann, E., Zu A. W. Schleichers „Geschichte der Galin". 	[Zeit- 
schrift fir Assyriologie, XI, p. 389-400.] 	(Vom Verf.) 	Cc 55. 

10672 F. BpaHAe n6 ypr 1, H. E., Grapaa Jaxora. Pacymcg as Teximemoe 
ouncanie B. B. Cy ca o B a. 	C.-HeTep6ypr, 1896. 	(Von der Kaiserl. 
Russ. Akademie der Wissenschaften.) 	 Ob 3179. 	2". 

10673 F. Dorn, B., Atlas zu Bemerkungen auf Anlass einer wissenschaftlichen 
Reise in dem Kaukasus and den sfidlichen Kiistenliindern des Ks.spi-
schen Meeres, in den Jahren 1860-1861. St. Petersburg 1895. (Dgl.) 

Ob 1780. 	2°. 
10674 Q. C 6 op um xl rpeqemixs imAnaceft xpicriancKurb tpemens Hal, 

IOXIIOri Poccia. C7, o6sacnenismu B. B. Ja T as in e B a. C.-Herep6yprs 
1896. 	(Dgl.) 	 Eg 897. 	4°. 

10675 F. 11Bep celm, X. B., Mewl! 111, nem pycciumia rocyAapcTilemaxt. 
Ativrenit H IMMIX", AHHI,. 	TOM, TpeTiii. 	C.-IreTepoyprs 1896. 
(Dgl.) 	 31b 1435. 	2°. 

10676 Q. CHBEHIETOBS, 118.Be.17,, 01IFICaHle vrapimmara pycenirh rit9.peli, 
onx..1%, opymili , paTIILIX% AOCII*X0B1, 11 zoncitaro iipn6opa, BS as- 
6rutoml noptiAxt pacno.loateRnoe. 	CaRKTfieTep6yprs 1896. 	(Dgl.) 

Nh. 927. 	4°. 
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10677. Recea 0 nexiii, II., P4'n., gunman 01. Top:KeleTneimomi, cp6paniii•  
IlmuepaTopexaro Pyccgai,o Apxeoaortmecuaro 06i11etyria 	15 - 20 
Aelttt6pn 1896 r0Aa• 	C.-ileTeKtyprb 1896. 	 Ni 442. 

10678. 	RI ii tint 	ib it 	' A b 11 a 1 14i lt 	a t- I 5' T) 	Ddr 	DiWan 	dos arabisoltott 
Dichtors Datim. Toj nobst Fritginonton. 	Ilornitsgegebeit , 	iiltorsotzt nod 
arhiotert von niodriult Schuititess. 	Loipzig 1897. 	(Tom floratisgobor.) 

Do 5482. 
10679. 	Spiro, Joan, Les origines des iangties sentitiquos. 	[Extrait do la Rovito 

do thitulogio of do philosophic.) 	(o. 0, n. J.J 	(Vont Vorf.) 	Da 265. 
10680. 	Spiro, Joan, Etude stir lo people Sumaritain. 	[Extrait do la Borne 

Chretionne.] 	[o. 0. ti. J.] 	(Vom Verf.) 	 00 1078. 
10681 Q. 13 ra. It to a -U panish Rd , II primo capitolo dol la , colt' annossovi cOin- 

monto 	di Nara yan tt. 	Tradotto 	o 	criticamonto 	diseusso 	dal 	Carlo 
Formichi. 	Kid o Lipsia. 	Lipsitts & Tischor, Eslitori 	1897. 	(Von 
don Vorlogorn.) 	 Eh 1979. 	4°. 

10682 F. ['All bon IT o soi it K ii tib-i- It 5 to 7J, Di° 	topographischon Capitol 
des indisehon Soespiegals Mohit. 	thersotzt von Maximilian Bittner. 
Mit 	oinor 	Einleitting 	sowio 	mit 	30 	Tafeln 	vorsohon 	von 	Williolin 
Towasekek. 	Wien 1897. 	 Pa 2606. 	2°. 

10683 P. Smith, Vincont A. , The 	Itotnains 	near Kasih, 	in 	tho 	G5rakliptir 
District, 	the roptited site of Kutvtortgara or Ku/Mara, the scoot) . of 
Buddha's doath. 	Allaltabed 1896. 	 Nf 430. 	2°. 

10684. 	illubareh Ghalih Bey, quoiquns mats str dmix moimnies ilkhattionnos. 
[Extrait do la Revue bolgo do ottinistinttiquo , amid° 1897.] 	[ltroxolles 
1897.] 	()tom Vorf.) 	 Mb 432. 

10685P. [SnlintnRustnWoliJXAXDMOn'h, A. C., PpruilicKan pyKouticnan 
11091 2.111"Thipcona Kowa" 	un. 	r.uuntaro Apxlisa AlituincTeperno. Nilo- 
vrpannurt. Atm.. ' 1131, II Toma Tppoin. Bocronifoli 	Itomuncein 
14mtrepaToptKaroMOCKOMMO ApxeloAoritgeciutro06KCann. MocKna 
1895. 	 . 	 Pi 355. 	2°. 

10686Q. Barthold, W., Dio historiseho Bodoutung dor alttiirkiselmn Inschrifton. 
Simurnt-Alidntek tuts: „Dio aittiirkiscilon Inschrifton dor Mottgoloi. 	Nouo 
Folgo". 	St. Potorsburg 1897. 	(Vont Vorf.) 	 Ng 431. 	4°.    
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44. Versammlunb  ff deutseher Philolimn and 6 
Sehu'milliner, 

Aliff6emeine Versammlung der D. M. 611.1 
zu Dresden 

vom 29. September bis 	2. Oktober dieses Jahres. 

Begrfissung Dienstag , 	den 28. September, 	abends 	von 
7 Uhr an im Vereinshause (Zinzendorfstrasse 17). 

Die erste allgemeine Sitzung der Philologen-
v e r s a mmlun g im Vereinshause Mittwoch, den 29. September 
9 bis 11 Uhr. 

Darnach Punkt 12 Uhr erste Sitzung der D. M. G. 
in der Aula der neben dem . Vereinshause gelegenen hoheren 
Tochterschule. 

T a g e s o r d nun g: Die Jahresberichte. Vortrag des Herrn 
Prof. Dr. Fr. D el i tzsch (Breslau): Assyrische 	Notizen zur 
hebrdischen Grammatik. 

Das allgemeine Festessen findet Mittwoch, den 29. September, 
3 Uhr im Vereinshause statt. 	Gedeck 	einschliesslich 	einer 
halben Flasche Wein 6 Mark. 	Anmeldungen bis Montag, den , 
27. September bei Herrn Prof. Dr. Rachel, Konrektor am 
Vitzthumschen Gymnasium in Dresden. 

.) Siehe I. Heft, S. III. 

   
  



ivn 

Personalnadiriaten. 

Als ordentlielto Mitglioder sind 'dor D.-M. G. beigetroten Stir 1897: 

1263 Herr Lie. 	Dr. pltil. Heorg B co r, Privatdocent an 	der' Universitrit 'in 

Iliftlle a. .d. Si, Kalstrasse 	18. 

1264 	„ 	Dr.  Gustav Opp e r t; Professor in- Borlin IV.; Ilthowstrasse 55, I. 

1263 	„. 	Dr. H. ,Holz in g or, Stadtpfarrer in $iitningoa (WiirtteMberg). 

1266 	„ 	Dr. Rich. Fi e.k in Charlottonburg, Kantstr. 14; 	' 

and fiir 189.8.: 

1267 	„ 	Rotuma .t) u v al , Professor ant Oollege do Franco in Paris., Ruo do 

Sontay 11. 

1268. 	„ 	Oskar Her r  isg el, Pfarraintskandidat in Hoidolborg, PhilosophOnftveg.6. 

Durch dim Tod vorlor die Gesellschaft: 

Das korrOspondierencle Mitglied: Herrn Dr.. Got tftv Old t, Esc. in Kamm, t am 

• 10: August,  1897., 

Has ordentlicho Mitgliod : Herrn Roinistorialrat Dr. J. It. IV.. Stein n or d h in 

Linkoping, .t in der 1. ,Hillfte des Jstbres 1897. 

   
  



XVIII 

Verzeielinis der TOM 21. Juli bis 31. Oktober 1897 fiir die 
Bibliothek der P. M, G. eingegangenen Sehriften u. s. w. 

I. 	Fortsetzungen. 

1. Zu Ab 100. 	Catalogue of the Library of the India Office. 	Vol. II. - 
Part I. 	Sanskrit Books. 	London 	1897. 

2. Zu Ae 30. 	Ns. ehr i ch t en 	von 	der Konigl. 	Gesellschaft der Wissen. 
schaften zu Go tti n g e n. 	Philologisch-historische Klasse. 	1897. 	heft 2. 
Gottingen 1897. 

3. Zu Ae 45. 	R en di co nti 	della Reale Accademia dei Lincei. 	Classe 	di 
seienze morali, storiche e ffiologiehe. 	Serie quints. 	Vol. VI. 	Fase. 5° e 6°. 
Roma 1897. 

4. Zu Ae 45 a. 	40. 	At t i della R. Accademia dei Lincei anno CCXCIV. 
1897. 	It on dic onto dell' adunanza solenne 	del 5 giugno 1897 onorata 
dalla presenza delle LL. MM. it Re e la Regina e it Re del Siam e dolle 
LL. AA. RR. it Principe e la Principessa di Napoli. 	Roma 1897. 

5. Zu Ae 165. 	4°. 	Sitzungsberi elite der Koniglieh Preussischen Aka- 
demie der Wissenschaften au Berlin. 	XXVI -XXXIX. 	Berlin 1897. 

6. Zu Ae 185. Si t z un g sberi ch t e der philosophisch-philologischen und der 
historischen Classe der k. b. Akademie der Wissenschaften au Miinehen. 
1897. 	Heft II. III. 	Munchen 1897. 

7. Zu Ae 190. Sitzun g sb er ichte der philosophiseh-historischen Classe der 
Kaiserliehen Akademie der Wissenschaften. 	Band 134. 135. 	Wien 1896. 
1897. 

8. Zu Af 54. 	Report, Annual, of the Board of Regents of the Smithsonian 
Institution, showing the Operations, Expenditures, and Condition of the 
Institution to July, 1895. 	Washington 1896. 

9. Zu Af 116. 	Museon, Le, et la Revue des Religions. 	iltudes historiques, 
ethnologiques 	et 	religieuses. 	Tome 	XVI 	et 	I. 	No. 4. 	Aottt 	1897. 
Louvain. 	 o  

10. Zu Af 160. 	Transactions of the American Philological Association. 
1896. 	Volume XXVII. 	Boston, Mass. 

11. Zu Ah 5. 	Anale eta Bollandiana. 	Tomus XVI. - Fase. III. Bruxelles 
1897. 

12. Zu Ah 8. An e c d ota Oxoniensia. 	Texts, Documents, and Extracts chiefly 
from Manuscripts in the Bodleian and other Oxford Libraries. 	Aryan 
Series. 	Part VIII. 	'Oxford 1897. 

13. Zu Bb 10. 	B i b li o graph ie, Orientalische, .... bearbeitet und heraus- 
gegeben von Lucian Scherman. X.Jahrg. Zweites Halbjahrsheft. Berlin 1897. 

4. 	Zu Bb 608. Bij dragon tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Neder- 
landsch-IndW. Zesde Volgreeks. - Derde Deel. 	(Deal XLVII der geheele 
' teaks). 	Derde en vierde Aflevering. 	's-Gravenhage 	1897. 	- 	Vierde 
1)• el
\ 

 (DeelXLVIII der geheele Reeks.) 	's-Gravenhage 1898. 
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15.  Zu Bb 725. 	Journal of the Asiatic Society of Bengal. 	Vol. LXV. 
Part III, 1896, Special Number. 	Calcutta 1897. 

16.  Zu Bb 725 c. 	Proceedings of the Asiatic Society of Bengal. No-.I-IV, 
January-April, 1897. 	Calcutta 1897. 

17.  Zu Bb 750. J ou r nal, The, of the Royal Asiatic Society of Great Britain 
& Ireland. 	July, October 1897. 	London. 

18.  Zu Bb 755. 	Journal, The, of the Bombay Branch of the Royal. Asiatic 
Society. 	No. L11. 	Vol. XIX. 	Bombay 1896. 

19.  Zu Bb 790. 	Journal Asiatique . . . public par la Societe Asiatique. 
Neuvieme Serie. 	Tome IX. 	No. 3. - Mai-Juin 1897. - Tome X. 
No. 1. - Juillet-Aolit 1897. 	Paris. 

20.  Zu Bb 905. 4°. Voung-pao. Archives pour servir t s. Muck de rhistoire, 
des langues , de la geographie et de rethnographie de 1'Asie Orientale. 
Redigees par Gustave Schlegel et Henri 	Cordier. 	Vol. VIII. 	No. 	4. 
Loide 1897. 

21.  Zu 13b 930. 	Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft. 
Einundftinfaigster Band. 	H. Heft. 	Leipzig 1897: 

22.  Zu Bb 935. 	40. 	Zeitschrift ftir afrikanische and oceanische Sprachen. 
Alit besonderer Berticksichtigung der Deutschen Kolonien. 	III. Jahrgang, 
2. Heft. 	Berlin 1897. 

23.  Zu Bb 	945. 	Zeitschrift, Wiener, 	fiir die Kunde des Morgenlandes. 
XI. Band. - Heft 1. 2. 	Wien 1897. . 

24.  Zu Bb 1150. A bhan dl u n g en fiir die Kunde des Morgenlandes, heraus- 
gegeben von 	der Deutschen 	Morgenldndischen Gesellschaft. 	X. -Band. 
No. 2. 4. 

25.  Zu Bb 1200, p, 13. 	['A U d u '1 Qddir Bad a' a Ai] Muntakliabu-t-Tawg- 
rikh by `Abdu-l-Qadir ibn i Muldk Shah known as al-Bath-miff. Translated 
from the original Persian and edited by 	G. Ranking. 	Vol. I. 	Fase. 
III. IV. 	Calcutta 1897. 	[= Bibliotheca Indica. 	New Series, No. 887. 894.] 

26.  Zu Bb 1200, a, 35. 	[al- Maq d isi] Absanu-t-taqiisim 	fr ma`rifati-l-aqdlim 
known as al-Muqaddasi. 	Translated from the Arabic and edited by G. S. 
A. Ranking and R. F. Azoo. Vol. I. 	Fuse. I. 	Calcutta 1897. [. Biblio- 
theca Indica. 	New Series, No. 899]. 

27.  Zu Bb 1200, p, 62. 	Index to the English Translation of the TabaqAt-i- 
likiri. 	Calcutta 1897. 	[= Bibliotheca Indica. 	New Series, No. 889.] 

28.  Zu Bb 1200, p, 89. 	Index, The, of the. Maasir-ul-Umara, Vol. II, Fasci- 
culus XII. 	Calcutta 1896. 	[= Bibliotheca Indica. 	New Series.] 

e 
 

19. Zu Bb 1200, s, 15. A i tar ey a Brahma na, The, of the Rg-Veda, with 
the Commentary of Sly an a 	A eiry a. 	Edited by Pandit Satyavrata 

. Samagrami. 	Vol. IV. 	Fasciculus I. II. 	Calcutta 1897. 	[= Bibliotheca 
Indica. 	New Series, No. 895. 898.] 

30.  Zu Bb 1200, s, 180. 	Ga n g e 'S a Up adhydya, The Tattva-Cintdmani by. 
Edited by Pandit Kanziikhyii-Nath 	Tarka-Vagis'a. 	Part IV. 	,Vol. I. 
Fasciculus V. 	Vol. 	II. 	Fasciculus I. 	Calcutta 	1897. 	f..=--- Bibliotheca 
Indica. 	New Series, No. 891. 900.] 	 . 

31.  Zu 1lb 1200, s, 295. [Jimft t a v rthana], Kilavivekab. The Kdla-Viveka 
edited by Madhusuclana Smrtiratna. 	Fasciculus I. 	Calcutta '1897. 
[= Bibliotheca Indica. 	New Series, No. 893.]  

32.  Zu 13b 1200, s, 380. 	(IC .em e ndr al, The Avaana Kalpalata 	With 
' its Tibetan Version now first edited by J?Aya Carat Candra Dai and 

Pandit Hari Mohan Vidyabhirana. 	Vol. II. 	Fase. V. 	Calcutta 1897. 
[...--... Bibliotheca Indies. 	New Series, No. 886.] 
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33. Zu Bb 	1200, s, 492. 	Mark a a d ey a P ura aa, The. 	Translated 	by 
F. E. Pargiter. 	Fasciculus V. 	Calcutta 1897. 	[= Bibliotheca Indica. 
New Series, No. 890. 

34. Zu Bb 1200, s, 695. 	Sinkh 5 ya n a 	rauta Sutra, The, together with the 
Commentary 	of Varadattasuta Anartiya edited 	by 	Alfred 	Hillebrandt. 
Vol. III. 	Fasciculus IV. 	Calcutta 1897. 	[= Bibliotheca Indica. 	New 
Series, No. 892.] 

35. Zu Bb 1200, s, 855. 	[TulasT Dris ], Tulasi-Satsai edited 	with 	a Short 
Commentary by Pandit BihdrI 141 	Chaube. 	Fasciculus V. 	Calcutta 
1897. 	[= Bibliotheca Indica. 	New Series, No. 888.] 

36. Zu Bb 	1200, s, 912. 	V a II ab haciiry a, 	Aatt-Blishyam. 	By 	Pandit 
Hemachandra Vidgdratna. 	Fasciculus IV. 	Calcutta 1897. 	[= Biblio- 
theca Indica, 	New Series, No. 897.[ 

37. Zu Bb 1200, t, 150. 	Sher-Phyin .' . . . . Being a Tibetan Translation 
of the catasithasrika Prajfiii. Para mitii. 	Edited by Pratapacandra Ghola. 
Volume III. 	Fasciculus II. 	Calcutta 1897. 	[=-Bibliotheca Indica. 	Now 
Series, No. 896.] 

38. Zu Bb 1215. 	Books, The Sacred, of the East. 	Translated by various 
Oriental scholars and edited by F. Max Muller. 	Vol. X X X VIII. X LIT. 
XLV. XLV I. 	Oxford 1896. 1897. 

39. Zu Bb 1242. 	40. 	Mitte il ungen 	der 	Vorderasiatischen 	Gesellschaft 
1897. 	4-6. 	Berlin. 

40. Zu Ca 15. 	4°. 	Z eitsch rift 	fiir Agyptische Sprache und Afterthtuns- 
kunde. 	Herausgogeben von A. Erman und G. Steindorfr Band XXXV. 
Erstes Heft. 	Leipzig 1897. 

41. Zu De 353. 	Durand, A., et Cheikho, L., Elementa grammaticae Arahicae 
cum chrestomathia, lexico variisque notis. Pars altera. 	Auctore L. Cheikko. 
Beryti 1897. 	(Von der Imprimerie catholique in Beirut.) 

42. Zu De 10378. 	S ib awaihi's Buch fiber die Grammatik . . . . iibersetzt 
und erklart von G. Jahn. 	18. Lieferung des ganzen Werks. 	II. Band. 
Lief. 10. 	Berlin 1897. 	 . 

43. Zu De 10464. Jacob, Georg, Studien in arabischen Dichtern. Heft I. IV. 
Berlin 1893. 1897. 	(Vom Verf.) 

44. Zu Eb 50. 	2°. 	Bengal Library Catalogue of Books for the First 
Quarter ending 31st March 1897. 

45. Zu Eb 225. 	2°. 	Catalogue of books, registered in Burma during the 
quarter ending the 31st March, 30th June 1897, 	Rangoon 1897. 

46. Zu Eb 392. 	Hultzsch, E., Reports on Sanskrit Manuscripts in Southern 
India. 	No. II. 	Madras 1896. 

47. Zu Eb 485. 	2°. 	Memorandum of Books registered in the Hyderabad 
Assigned Districts during the quarter ending 31st December 1896. Akola 
1897, 

48. Zu Eb 3719. V idy oda y alp. The Sanskrit Critical Journal of the Oriental 

	

Nobility Institute Woking-England. 	Vol. XXVI, 	No. VII. VIII. IX. X. 
49. Zu Eb 4025: 	2°. 	Hultzsch, E., 	[Progress Report 	forwarded 	to 	the] 

Government of Madras. Public. G. O., &c., Nos. 1062, 1063, 10th August 
1897. 	August. 	Epigraphy. 	(Von Herrn Dr.-E. Hultzsch). 

50. Zu Ed 1365. 	0. 	Han de's amsoreay. 	1897, 8. 9. 10. 	Wienna. 
51. Zu Eg 330. 	40. 	Xeov txrt B4avtiva. 	Topes TeiTop. 	Tenes yr 

Rol J. 	CanartteTep6yprs 1896. 
52. Zu Fg 45. Hansel Z ease hi, The. Vol. XII. No. 3. 6-9. [Tolty5 1897.] 
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.53. 	Zu la 140 a. 	M i't theilungen und Nachrichten des Deutsehen Palaestina- 
Veroins. 	Leipzig 	1897. 	Nr. 4. 	 . 

54. Zu Ic 2290. 	Proceedings of the Society...of Biblical Archaeology. Vol. XIX. 
Part. 6. 	[London] 1897. 

55. Zu Mb 135. 4°. Monet sb lett der numismatischen Gesellschaft in Wien. 
Nr. 169. 170. 171. 	August-October 1897. 

56. Zu Mb 1355. 	Six, J. 	P., 	Monnaies 	grecques, 	inedites 	et 	incertaines. 
Extrait du "Numismatic Chronicle", Troisieme Serie, Vol. XVII., pp. 190-225. 
Londres 1897. 	(Vom Verf.) 	 , 

57. Zu Na 325. 	Revue archeologique. 	Troisieme Serie. - Tome XXX. 
Mai- Juin 1897. 	Tome XXXI. 	Juillet-Aont 1897. 	Paris 1897. 

58. Zu Nf 452. 	4°. 	Epi graphi a Indica and Record of the Archaeological 
Survey of India. 	Edited by E. Hultzsch. 	Vol. III. 	Part VIII. Issued 1897. 

59. Zu Nf. 452. 	2°. 	Survey, 	Archaeological, 	of 	India. 	(New 	Imperial 
Series.) 	Volume XXIII. 	Western India. 	Volume VI. 	London 1896. 

60. Zu Nh 170. 	Arehiv filr osterreichische Geschichte. 	83. Band. 	2. lIiilfte. 
Wien 1897. 

61. Zu Nh 171. 	Font es rerum Austriacarum. 	Oesterreichische Geschichts- 
Quellon. 	Zweite Abtheilung. Diplomataria et Acta. XLIX. Band. 	1. Hiilfte. 
Wien 1896. 

62. Zu Oa 25. 	Bulletin de la Societe de Geographie. 	Septieme Serie. - 
Tome XVIII. 	lor Tritnestre 1897. 	Paris 1897. 

63. Zu Oa 26. 	Compte rendu dos seances 	de la Societe do Geographie et 
de la Commission central°. 	1897. 	Nos. 13. 14. 	Paris. 

64. Zu Oa 42. 	II anicTia IbutepaxopcKaro PyccKaro reorpaggpiecKaro 
06taecrea. 	Tom% XXXII. 	1896. 	Buitycits V. VI. 	TOM% XXXIII. 
1897. 	BlinyCKI I. 	C.-llerep6ypr& 1896. 1897. 

65. Zit 	Oa 	151. 	Journal, 	The 	Geographical. 	February, 	March 	1897. 
. 	Vol. IX. 	No. 6. 	Vol. X. 	No. 2. 3. 4. 	London. 

66. Zu Oa 255. 	V e r ha n dl ungen der Gesellschaft tar Erdkunde zu Berlin. 
Band XXIV. - 1897 - No. 6. 7. 	Berlin 1897. . 	 . 

67. Zu Oa 256. 	Z eit s eh ri ft der Gesellschaft fur Erdkunde zu Berlin: Band 
XXXII. - 1897. - No. 3. 	Berlin 1897. 

68. Zu Oc 2380. 	4°. 	Powell, J. W., Fourteenth 	[and] Fifteenth Annual 
Report of the Bureau of Ethnology to - the Secretary of the Smithsonian 
Institution 1892-93. 	'Part 1: 2. 	1893-94. 	Washington 	1896. 1897. 

II. 	Andere Werke. 

10687 Q. Boeken, De, van Mozes Leviticus, Numeri en Dettteronomium , in 
het Boegineesch vertaald door B. F. Mattlies. Amsterdam 1897. (Vom 
tbersetzer.) 	 Ib 2927. 	4°. 

10688. 	Iloennicke, 	Gustav, 	Studien 	zur Geschichte des Hospitalordens im 
Konigreich 	Jerusalem 	(1099 - 1162). 	Halle 	a. 	S. 	1897. 	[Dins.] 

Nh 655. 
10689. 	Sowa, Rudolf v., 	Die Mundart der catalonischen . Zigeuner. 	[Brhnn 

1897.] 	(Vom Verf.) 	 Eb 6283. 
10690 Q. 	Hauss a -T exte, Zwei. 	Horausgegeben von Rudolph Prietze. 	[SA. 

aus der „Zeitschrift fur afrikanische und oceanische Sprachen". 	Jahr- 
gang III, Heft 2.] 	(Vom Herausgeber.) 	 Ed 941. 	4°. 
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10691. 	Praetorius, Franz, Uber den riickweichenden Accent im Ilobrlischen. 
Ilalle a. S. 1897. 	(Vom Verf.) 	 Dh 990. 

10692Q. 	Fick, Richard, 	Die sociale Gliederung 	im nordostlichen Indion zu 
Buddha's Zeit. 	Kiel, C. P. Haeseler, 1897. 	(Vom Verloger.) 

Oc 1503. 	4°. 
10693. Huber, Alfons, Geschichte der Grundung und der Wirksamkeit dor 

Kaiserlichen Akademie 	der Wissenschaften wahrend der ersten fiinfzig 
Juhre Hires Bestandes. 	Wien 1897. 	 Ni 53. 

10694Q. 	Heller, Joh. Ev , Das. Nestorisnische Denkmal in Singan fu. 	:5A. aus 
dem II. Bande des Werkes: „Wissenschaftliche Ergebnisse der Reise 
des Grafen B. Szechenyi in Ostasien (1870-1880)". 	Budapest. 1897. 
(Vom Verf.) 	 Ff 814. 	4°. 

10695. 	Studi italiani di Filologia Indo-iranica. 	Diretti da Francesco L. Pula 
Firenze 1897. 	(Vom Herausgebor.) 	 Eb 827. 

10696. Fischer, A. 	[Anzeige von] 	Festschrift 	zum 	80. Geburtstage Moritz 
Steinschneiders. 	[SA. 	aus 	dem 	Centralblatt 	fur 	Bibliothoksweson. 
Band XIV.] 	[Leipzig 1897.] 	(Vom Verf) 	 Ai 37 a. 

10697. 	[Nunes, 	Fermi° e Paes, Domingo), 	Chronica dos Reis de Bisnaga. 
Manuscript° inedito do seculo XVI publicado por David Lopes. 	[Quarto 
Centenario do Descobrimento da India. 	Contribuicoes da Sociedade do 
Goographia de Lisboa,] 	Lisboa 1897. 	(Vom Horausgeber.) 	Nf 307. 

10698. Lincke, Arthur, Ueber den gegenwiirtigen Stand der Volkskunde im 
Allgemeinen und 	der 	Sachsens im 	Besonderen, 	Vortrag. 	Dresden 
1897. 	(Vom Verf.) 	 Oc 188. 

10699. Washington-Serruys, L'Arabe moderns etudie dans les journaux et les 
pieces officielles. 	Beyrouth 1897. 	(Von 	der Imprimerie 	catholique in 
Beirut.) 	 De 804. 

	

10700. 	I n se rip tions arabes de Syrie. 	Par Max van Berchem. 	(Extrait 
des Memoires de l'Institut Egyptien.) 	Le Caire 1897. 	(Vom Heraus- 
geber.) 	 De 12556. 

	

10701. 	Berchem, Max van, 	Epigraphic 	des Assassins. 	Note. 	(Extrait des 
Comptes rendus de rAcadomie des inscriptions et belles lettres.) 	[Paris 
1897,] 	(Vom Verf.) 	 De 12557. 

10702. Berchem, Max van, Epigraphic des Assassins de Syrie. 	Extrait du 
Journal Asiatique. 	Paris 1897. 	(Dgl.) 	 De 12558. 

10703. 	Berchem, Max van, Les chateaux des croises en Syrie. 	[-=. Union 
syndica!e 	des 	arehitectes 	francais. 	Bulletin 	et 	Compte 	rendu 	des 
travaux de rAssociation: 	Quatrieme volume. 	No. 7 - Juillet 1897.] 
Paris [1897]. 	(Dgl.) 	 Nh 517. 

	

10704. 	Beer, Georg, Der Text des Bushes Hiob untersucht. 	Marburg 1897. 
(Vom Verf.) 	 Ic 1426. 

	

10705. 	V 3, is ynyana, Das Kiimastitra des, die indische Ars amatoria nebst 
dem vollstiindigen Commentare (Jayamangalu) des Yaeodbara aus dem 
Sanskrit iibersetzt mad herausgegeben von Richard Schmidt. 	Leipzig 
1897. 	(Vom the' setzer.) 	 Eb 3695. 

10/06 Q. 	Tuuk, II. N. yaw der, Kawi,Baiineesch-Nederlandsch Woordenboek. 
Deel I. 	Batavia 1897. 	 Fb 1050. 	4°. 

10707. 	Alp habet, 	An 	Egyptian , 	for 	the 	Egyptian 	People, 	Florenco 
1315-1897. 	 De 252. 
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10708. Casanova , 	P., 	Inventaire sommeire 	de la collection des 'pommies 
musultnanes de S. A. la Princess° Ismail. 	Paris 1896. 	Mb 288. 

10709. Arib, Talbari 	continuatus. 	Quom 	edidit, 	ipdicibus 	of glossario ih• 
struxit M. J. de Goeje. 	Lugduni-Batavortn 1897. 	Do 3627. 

10710. Liturgy, The, of the Nile. 	The Palestinian Syriac Text:, edited . . . 
with 	a Translation , Introduction , Vocabulary, and two Photo , litho- 
graphic Plate.S. 	By G. Margoiz'outli. 	Reprinted from the „Journal• 
of the Royal' Asiatic Society',. 	London 1896. Dc 833. 

10711. Kiliaan, II. N. 	Madooreesche Spraakkunst. 	Borst° Stuk, Inloiding on 
Klankleer. 	Batavia 1897. Pb 1135. 

10712. Vogii4 Lo Mis do, Notes &epigraphie arameettne. 1i:strait du Journal. 
Asiatique. 	Paris 1896. Dc 370. 

   
  



   
  



XXV 

Protokollarischer Bericht 
fiber die auf der Philologenversammlung 	zu Dresden 

am 29. September bis 2. Oktober 1897 abgehaltene 
Allgemeine Versammlung der D. M. G.') 

Erste Sitzung 
am 29. September 121/4  Uhr. 

Es werden Professor W in disch zum Vorsitzenden, Professor W tin sche 
zum 	stellvertretenden Vorsitzenden , 	Dr. S t urn m e 	und Professor L in do e r 
zu Schriftfahrern gewahlt. 	Nach einer kurzen Anspracho von Prof. Wunsch e , 
der 	als Dresdner die Versammlung willkommen heisst , erfolgen die iiblichen 
Geschaftsberichte. 	Zunachst 	verliest 	Prof. 	Praet or i u s 	den 	Sekretarhtts- 
bericht3), und ebenso, an Stella des am Erscheinen verhinderten Prof. P i sch el, 
den Bibliotheksbericht 3). 	Wahrend darauf Prof. W in d i sch den Redaktions- 
berieht4) end dann den Kassenbericht 3) vortragt, 	ilbernimmt Prof. Wunsch° 
den Vorsitz. 	Auf Antrag von Prof. Windis oh wird beschlossen , 	dass einige 
Werke , von denen im vergangenen Jahre kein Exemplar abgesetzt worden ist 
im Preise herabgesetzt werden sollen. 	Es betrifft 	dies M. Amaris Biblioteca 
Arabo -Sicula 	(herabgesetzt auf 9 M., 	fiir Mitglieder 	6 M.) 	nebst Appendice 
(herabgesetzt auf 3 M., fiir Mitgl. 2 31.) und Seconda Appendice (herabges. auf 
1 31 50 Pf., 	ftir Mitgl. 1 M.), 	F. 	,Vi stenfelds Chroniken 	der 	Stadt Mekka 
(herabges. auf 30 M., fur eMitgl. 20 M.), 	G. Jahns Ibn Jag; 	(herabges. auf 
72'M., fiir Mitgl. 48 M., namlich die ersten 9 Hefte je 7 M. 50 Pf., far Mitgl. 
5 M., 	das letzte 	Heft 	4 31 	50 Pf , fiir 	Mitgl. 	3 31.), Sachau's 	Chronologie 
orientalischer Volker von Alberimi (herabges. auf 15 M., ftir Mitgl. 10 M. namlich 
das 1. Heft auf 6 M., far Mitgl. 4 M., das 2. Heft auf 9 M., ftir Mitgl. 6 M.). 

Prof. Windisch teilt ferner mit, dass von Wiistenfelds vial verlangten 
Vergleichungs-Tabellen der Muhammedanischen und Christlichen Zeitrechnung 
ein Neudruck niitig sei. 	An der Diskussion hiertiber beteiligten sich die Herren 

1) Siehe die Namen der Teilnehmer in Beilage A. 
2) Siehe Beilage B. 
3) Siehe Beilage C. 
4) Siehe Beilage D. 
5) Skim Beilage E. 
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S o ell; 	V o 11 ers, 	Erman. 	Auf Antrag von Prof. Ed. Moyer wird be- 
schlossen, Dr. Mahler mit der tberwachung des Neudrucks zu botrauon. 
Prof. V ol I e rs regt an , 	ob 	nicht aueh eine englische 	und eine 	franzosische 
Ausgabe dieser Tabellen hergestellt 	werden sollte. 	Die Entscheidung dieser 
Frage wird dem. Geschaftsfiihrendeu Vorstand ilberlassen. 

Prof. Socin 	teilt der Versammlung mit, 	dass Prof. Goldziher auf dem 
Internationalen Kongross in Paris 	den Plan einer Orientalischen Encyklopadie 
von neuem vorgobracht babe 1). 	An der Diskussion beteiligen sich die Herren 
P ra e to ri us und Ahlw ar d t. 	Einen bestimmten Beschluss der Unterstlitzung 
zu fassen, wird als noch nicht an der Zeit erachtet. 

Zu Kassenrevisoren werden die Herren K a xi tzs ch and Eduard Meyer 
gewithlt. 

Die mit diesem Jahr aus dem Vorstande ausscheidenden Vorstandsmitglieder 
K a u tz sell, Windisch und Kuhn werden wiedergewithlt 2). 

Schluss.  dieser Verhandlungen 1 Uhr 8 Min. 	Nach einer Pause halt 
Prof. Friedrich D el itzsc li.  den angekiindigten Vortrag „Assyrische Notizon zur 
hebraischen Grammatik". 	Der Vortrag soli in der Zeitschrift gedruckt werden. 

Far Donnerstag den 30. September hat die D. M. G. den ihr zur Ver-
rtigung stohenden Seal der Hoheren TOehterschule dem Deutschen Palitstina.,  
verein fitr seine Generalversammlung tiberlassen. 

Zweite Sitzung 

Freitag den 1. Oktober' 1897 friih 9 Uhr. 

Auf Antrag der Kassenrevisoren erteilt die Versammlung dem Kassiorer 
F. A. Brockhaus die Decharge. 

Der Vorsitzende teilt mit, 	dass von Herrn Edmund Fritz Schreiner in 
Chicago (486 North Clark Street) 	ein Manuskript ,',Das Wesen der Sprache" 
eingegangen sei. 	Die Verlesung desse/ben wird abgelehnt. 

Ms Ort der niiehsten Aligemeinen Versammlung der D. M. G. fiir 1898, 
wird Jona gewiihlt. 	Die naschste Versammlung deutscher Philologen und Schul- 
manner findet erst 1899 statt a). 

Auf Veranhissung von Prof. P recto rius findet eine Ausspraehe darilber 
statt ,•. dass Dr, S eh er man an Stelle von Prof. i.:i uhn als Herausgeber der 
Orientalischen 	Bibliographic 	eingetreten 	ist. 	Die 	Versammlung 	nahm 	mit 
Einverstfindois und Atterkennung 	ftir Dr. 	Seherman 	von 	dieser Anderung 
Konntnis: 

1) Sieho its diesem Bette S. 677. 
2) Der 	Vorstand 	besteht 	denagem3.ss 	jetzt 	aus 	den 	Herren 	Socin, 

Pischel, Praetozins, Zimmern (1895), liiihler, Noldeke, Weber, 
Erman (1896), Kautzsc.h, Windisch, Kuhn (1897). 	. 

3) Ms Ort ist Bremen bestimmt worden. 	Einem von Anfang an bestehen- 
den Becht° oder Branch° entspreehend babe ich als Delegierter der D. M. G. 
an dor Pritsidialsitzung teilgenommen, in der utter den Ort Beschluss gefasst 
wird, 	der 	ffir 	die 	nfichste 	Philologenversammlung 	in 	Vorschlag 	gebracht 
werden soli. 	 E Windisch. 
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Prof. Win dis eh weist nachtriiglich darauf hin, class dureh das Sinken 
des Zinsfusses each die Ertriignisse der Fleiseherstiftung herabgehen. 	Es habe 
aber Prof. Pr an t or i u s einen sehr 	dankenswerten 	Anfang gemacht, 	durch 
neue Beitrago das Kapital zu vermehren 1). 

Professor K au tz s eh entspricht einer an ihn gerichteten Bitte und macht 
der Versammlung interessante Mitteilungen iiber den Internationalen Orientalisten- 
kongress au Paris, an dem 	er teilgenommen hat. 	Er musste berichten , 	dass 
fiir 	eine 	offizielle Vertretung 	der 	deutschen 	Gelehrten 	nicht 	in geniigender 
Weise gesorgt gewesen sei, and regte an, ob nicht davon der Reichsregierung 
Mitteilung gemacht warden solle zugleich mit dem Gesuch, es der D. M. G. ein 
fur elle Mal iiberlassen zu wollen , bei den Kongressen einen offiziellen Redner 
im Namen der deutschen Regierung au designieren. 

Prof. S o c in fiigt einige andere Mitteilungen von dem Kongresse hinzu. 
Es folgt der angekiindigte Vortrag des Dr. med. et  phil. H it n tz se h e 

iiber 	das 	Geschlechtsleben 	in Persien, 	gestiitzt 	auf 	eigene 	Beobachtungen 
Avahrend seiner siebenjahrigen arztlichen Praxis in Persian. 

	 — _ 

Beilage A. 
Prasenzliste der Gene•ralversammlung der D. M. G.2) 

1. Eduard Meyer, Halle a/S. 	11. Aug. Wunsch e, Dresden. 
2. F. 31 iih 1 au , Kiel. 	 12. A. Ben zinger, 	Neuenstadt 
3. F. Praeterius, Halle, 	 a/Kocher. 
4. E. Windisch, Leipzig. 	 13. W. A h I w ardt, Greifswald. 
5. G. St e ind orff, Leipzig. 	 14. Friedrich D elitz s eh, Breslau. 
6. Ad. Erman, Berlin. 	 15. A. Socin, Leipzig. 
7. E. K au tzsch, Halle. 	 *16. Bo elcke, Dresden.• 
8. Vollers, Jena. 	 *17. P. Mom m e rt, Sehweinitz. 
9. B. Lindner, Leipzig. 	 18. J. C. Ha en tzs eh e, Dresden. 

10. H. Stumm e, Leipzig. 

Beilage B. 
Bericht des Schriftfiihrers fiir 1896/97. 

Seit der vorjiihrigen Versammlung sind der Gesellschaft 	16 ordentliche 
Mitglieder 	beigetreten, 	davon 	eins 	noch fiir 	1896 	(Nr. 1248-1262, 	daze 
Herr Dr. Be er in. Halle). 	Dazu 	die Bibliotheken in 	Freiburg 1. Br. 	und 

1) Seitdem let von Prof. Socin ein weiterer ansehnlicher Beitrag zur 
Vermehrung des Kapitals eingegangen, so dass Aussicht vorhanden ist, das 
Stipendium auf der Hale von 400 M. zu erhalten. 

2) * bezeichnet diejenigen Herren, die nicht Mitglieder der • D. M. G. sind, 

d* 
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Christiania. 	Zum Ehrenmitglied 	ernannt 	wurde 	Herr 	S. L. Rein is eh 	in 
Wien. — Dagegen erklarten neun Herren ihren Austritt aus der Gesellschaft. 

Wir beklagen 	den Tod 	der 	ordentlichen 	Mitglieder Baer 	(Biebrich), 
v. 	Bra dk e, 	Deeck e, Kleyn (Utrecht), 	Kohler (Erlangen), 	Mendels- 
s ohn und der korrespondierenden Mitglieder Go t twal d t und van Dyck. 

Unbekannt ist der jetzige Aufenthalt 	des ordentlichen Mitgliedes Hyde 
Clarke. 	Ebensowenig ist von Ch. G ai n e r etwas bekannt geworden (s. Bd. 47, 
S. XXVII); er wird als tot zu betrachten sein. 

Auch von den ordentlichen Mitgliedorn Baldwin, Hal a s z, A. I). Mord t- 
mann 	(Konstantinopel), 	Schwarz stein, Wiedfeldt 1st seit 	einer Reihe 
von Jahren nichts bekannt geworden. 

An Druckunterstiitzungen wurden bewilligt: 480 M. Ilerrn G. Beer in 
Halle 	ffir 	die 	Fortsetzung 	seines 	Textes 	des 	Bushes 	Ilioh ; 	250 	M. Herrn 
M. J a s tr o w jun. in Philadelphia fiir eine Ausgabe des arabischen Textes dor 
grammatischen Schriften des Abu Zakariyyii Yabyri ben Dawdd Hayyiii. 

Ausserdem wurden 1200 M. Herrn Martin Hartmann in Berlin be-
willigt zu einer behufs gewisser arabischer Dialektforschungen zu unternehmon-
den Reise nach Unteriigypten. 

Von dem 50. Bande der Zeitschrift wurden abgegeben 477 	Exemplars 
an 	Mitglieder 	der 	Gesellschaft, 	47 	an 	gelehrte 	Gesellschaften and 	Institute; 
durch den Buchhandel vertrieben wurden 136. 	Zusammen also 660 (8 Exem- 
plars weniger als im Vorjahre). 

Das Fleischerstipendium wurde am 4. Miirz 1897 	Herrn Georg Jacob 
in Halle verliehen. 	 F. Praetorius. 

Beilage C. 
Bibliotheksbericht fur 1896-1897. 

Der Bericht ist in diesem Jahr° leider nicht so erfreulich wie im vorigen. 
Im Herbst 1896 wurde der Bibliotliekswart Herr Dr. Fischer an das Orien-
talische Seminar in Berlin berufen , ohne class es ihm vorher moglich war, die 

'Katalogisierung 	der arabischen 	und 	hebrilischen Werke 	zu 	vollenden. 	Im 
Interesse des zu druckenden Kataloges lag es, dass irenigstens die arabischen 
Werke ganz von derselben Hand neugeordnet warden. 	Die Pfiichten seines 
neuen Amtes erlaubten dies Herrn Dr. Fischer erst wiihrend der Ferien im 
August und September dieses Jahres , so dass erst jetzt dieser wichtigste Teil 
der Neukatalogisierung fast beendet ist. 

An die Stelle von Dr. Fischer trat Herr Dr. Jacob aus Greifswald, 
der, in Bibliotheksarbeit getibt , 	sich mit Eifer und Energie seinem Amte wid- 
mete und in der Katalogisierung 	der hebritisaen Drucke 	schon 	weit vor- 
geschritten ist. 	Die neusyrischen Drucke 	hat Herr Prof. Praetorius 	zu 
katalogisieren bogonnen. 

lm iibrigen let die Neuordnung vollendet und 	die gauze Bibliothek neu 
signiert und umgestellt. 	Vor dem Drucke des Kataloges muss aber nosh eine 
vollstiindige Revision vorgenommen worden, 	die sich uamentlich auf die ein- 
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silbigen Sprachen, 	das Japanische , Armenische und die Bibeliibersetzungen zu 
erstrecken und Einheitlichkeit in der Behandlung 	der einzelnen Abteilungen 
zu erstreben hat. 

Ostern 1897 verliess Herr Dr. Stii b e Halle. 	Dadurch geriet die Anlage 
des alphabetischen Kabiloges ins 	Stocken , dessen Vollendung jetzt nur ganz 
allmahlich in den Stunden 	erfolgen kann, 	die die sonstige Arbeitslast dom 
Bibliothekare lasst. 	Neu angelegt wurde 	ein Journal ftir die Zeitschriften und 
Lieferungswerke , wodurch es leichter moglich wird , 	die unregelmassigen Ein- 
gange zu kontrollieren, mit denen die Bibliothek ununterbrochon zu kampfen hat. 

Ausser den gewiihnlichen 	Fortsetzungen 	sind neu hinzugekommen 113 
Werke (Nr. 10384-10686) und 1 Miinze. 	Besonders ist hervorzuheben, dass 
die Vorderasiatische 	Gesellschaft 	ihre 	Mitteilungen 	ohne 	Gegenleistung 	iiber- 
sendet. 	Ausgeliehen wurden 452 Biinde und 24 MSS. an  53 Entleiher, 

R. Pischel. 

Beilage D. 
Aus dem Redaktionsbericht. 

Erschienen sind, gedruckt auf Kosten der D. M. G.: 

Abhandlungen fur die Kunde des Alorgenlaudes, herausgegeben von 
der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft. 	X. Band. 	Er. 2. 	Die Ave- 
gyaka-Erzahlungen, herausgegeben von Ernst L e urn ann. 	1. Heft. 	Leipzig 
1897. 	In Kommission bei F. A. Brockhaus. — Preis 1 M. 80 Pf. (far 
Mitglieder der D. M. G. 1 M. 20 Pf.). 

X. Band. 	Nr. 4. 	Die 	Marathi-libersetzung 	der 	gukasaptati. 
Maratht und Deutsch von Richard Schmidt. 	Leipzig 1897. 	In Kom- 
mission bei 	F. A. Brockhaus. — Preis 7 M. 50 Pf. (fur Mitglieder der 
D. M. G. 5 Mark). 	 E. Windiseh. 
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P erqonalnachri chten. 

Als of lentliche Mitgliodor sind dor D. H. G. boigotroton fiir 1898: 

1269 Herr Christoph Roichsfrhr. v. Biedermann, Riteknitz boi Dresden. 

1270 	,, 	Abbe Dr. J. 13. Chabot, Paris, Rue Claude 'Bernard 47. 

1271 	„ 	sand. phil. Enno Littmann, Halle, Jiigorpl. 32. 

1272 	„ 	stud. phil. Eugon Mit kwoch in Betiin, C., Auguststr. 28. 

'Gum Litronmitglied weirdo ernaunt: 

Herr Profdssor Dr. Thottdor Aufroeht in Bonn. 

Ihron Austritt orklixten 4io Herren do Boor, Ginsburg, Mioholet, 

Perry; boreits rtir 1897: Bo'Hacker. 

   
  



XXXIII 

Terzeichnis der TOM 1. November 1897 bis 26. Januar 1898 fiir 
die Bibliothek der D. M. G. eingegangenen Schriften u. s. w. 

I. 	Fortsetzungen. 

1.  Zu Ae 45. 	R en di conti della Reale Accademia dei Lincei. 	Classe di 
scienze morali, storiche e filologiche. 	Serie quints.. 	Vol. VI. 	Fase. 70  e 80. 
90  e 100. 	Roma 1897. 

2.  Zu Ae 65. 	40. 	B u 11 etin de rAcademie Imperiale des Sciences de St; 
Petersbourg. 	V. Serie. Tome V. No. 3-5. Tome VI. No. 4. 5. Tome VII. 
No. 1. - St.-Petersbourg 1896. 1897. 

3.  Zu Ae 74. 	Cal end ar , The, [of the] Imperial University of Japan. (Tei- 
koku Daigaku.) - 2556-57 (1896-97). 	Toky5 2557 (1897). 

4.  Zu Af 54. 	Report, Annual, of the Board of Regents of the Smithsonian 
Institution, 	showing the Operations, Expenditures, and Condition of the 
Institution for the year June 30, 1893. 1894. 	Report of the U.-S. National 
Museum. 	Washington 1895. 1896. 

5.  Zu Af 116. 	Mus eon , Le, et la Revue des Religions. 	Etudes historiques, 
ethnologiques et religieuses. 	Tome XVI et I. 	No. 5. 	Novembre 1897. 
Louvain. 	 • 

6.  Zu Ah 5. 	An al e ct a Bollandiana. 	Tomus XVI. - Fasc. IV. 	Bruxelles 
1897. 

7.  Zu Bb 608. Bij dragon tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Neder- 
landsch-Indie. 	Zesde Volgreeks. - Vijfde Deel. 	(Deel XLIX der geheele 
Reeks). 	's Gravenhage 1898. 

8.  Zu Bb 670. 	Gi orn ale della Societh 	Asiatica Italians. 	Volume II-X. 
Roma-Firenze-Torino .1888-1897. 

9.  •Zu Bb 725. 	Journal of the Asiatic Society of Bengal. 	Vol. LXVI. 
Part I, No. 2. 3. 	Extra No. - 1897. 	Calcutta 1897. 

10.  Zu Bb 725 c. Proceedings of the Asiatic Society of Bengal. No. V-VIII, 
May-August, 1897. 	Calcutta 1897. 

11.  Zu Bb 750. Journal, The, of the Royal Asiatic Society of Great Britain 
& Ireland. 	January, 1898. 	London. 

12.  Zu Bb 790. 	Journal Asiatique . . . publie par la Societe Asiatique. 
Neuvieme Serie. 	Tome X. 	No. 2. - Septembre-Octobre 1897. 	Paris. 

13.  Zu Bb 905. 40. T ‘o ung-p ao. Archives pour servir it retude de l'histoire, 
des langues, de la geographie 	et de 	rethnographie 	do 1'Asie 	oriontale. 
Vol. VIII. 	No. 5. 	Decembre 1897. 	Leide 1897. 

14.  Zu Bb 930. 	Zeitschr ift der Deutsehen Morgenlandischen Gesellschaft. 
Einundfiinfzigster Band. 	III. Heft. 	Leipzig 1897. 

   
  



XXXIY Verz. der fur die Bibliothek der D. M. 0. eingeg. Schriften u. 8. W. 

15.  Zu Bb 1125(4). Socirt, A., Arabische Grammatik, Paradigmen, Litteratur, 
Ubungsstilcke und 	Glossar. 	[= 	Porta linguarum orientalium. 	Pars IV.] 
Berlin 1894. 	(Von den Verlegern Reuther und Reichard.) 

16.  Zu" Bb 1125(5). 	14'estle, 	Eberhard, 	Syrische 	Grammatik 	mit Litteratur, 
Chrestomathie und Glossar. 	2. vermehrte und verbesserte Auflage. 	1-Porta 
linguarum 	orientalium. 	Pars 	V.] 	Berlin ,1888. 	(Von 	den 	Verlegern 
Reuther und Reichard.) 

17.  Zu Bb 	1125(9). 	Bibl e -Chr e sto math y, 	Arabic. 	With 	a 	Glossary 
edited by George Jacob. 	[= Porta linguarum orientalium. 	Pars IX.] 
Berlin 1888. 	(Von den Verlegern Reuther und Reichard.) 

18.  Zu Bb 1125(14). 	Steindorf,  , Georg, Koptische Grammatik mit Chresto- 
mathie, Worterverzeichnis und Litteratur. 	[= Porta linguarum orientalium. 
Pars XIV.] 	Berlin 1894. 	(Von den Verlegern Reuther und Reichard.) 

19.  Zu Bb 1125(15). 	Erman, Adolf, Agyptische Grammatik mit Schrifttafel, 
Litteratur, Lesestiicken und Worterverzeichnis. 	[=--Porta linguarum orien- 
talium. Pars XV.] Berlin 1894. (Von den Verlegern Reuther u. Reichard.) 

20.  Zu Bb 1125(16). 	Chrestomathie aus arabischen Prosaschriftstellern im 
Anschluss an Socins Arabische Grammatik. Herausgegeben von R. Br/inflow. 
[.,.-.- Porta linguarum 	orientalium. 	Pars XVI.] 	Berlin 	1895. 	(Von den 
Verlegern Reuther mid Reichard.) 

21.  Zu Bb 1180 a. 	40. 	A nnales du Muse() Guimet. 	Bibliotheque d'Etudes. 
Tome troisieme. 	Paris 1896. 

22.  Zu Bb 1200, s, 15. Aitarey a_B rihmana, The, of the Rg-Veda, with 
the Commentary of Sayaiia 	Acarya. 	Edited by Pandit Satyavrata 
Samagrami. 	Vol. IV. 	Fasciculus III. 	Calcutta 1897. 	[---,- Bibliotheca 
Indica. 	New Series, No. 903.] 

23.  Zu Bb 1200, s, 45. 	A p as tam ba, The Srauta Sidra of, belonging to the 
Black Yajur Veda, edited by Richard Garbe. 	Vol. III. 	Fasciculus XIV. 
Calcutta 1897. 	[= Bibliotheca Indica. 	New Series, No. 901.] 

24.  Zu -Bb 	1200, s, 	109. 	Brhad-Dharma-PurrInam edited by Pandit 
Haraprathd gdstri. 	Fasciculus VI. 	Calcutta 1897. 	[= 	Bibliotheca 
Indica. 	New Series, No. 905.] 

25.  Zu Bb 1200, s, 180. 	Gs, figea Up ndh y ay a, Tattva-Cintimani. 	Edited 
by Pandit Kcinu-ikkja-Nath Tarka-Vagi,4a. 	Part IV. 	Vol. II. 	Fasc. II. 
Calcutta 1897. 	[=-- Bibliotheca Indica. 	New Series, No. 908.] 

26.  Zu Bb 1200, s, 295. [Jimatavahana], Killavivekai). 	The Killa-Viveka 
edited by Madhushdana • Smrtiratna. 	Fasciculus II. 	Calcutta 1897. 
[= Bibliotheca Indica. 	New Series, No. 904.] 

27.  Zu Bb 1200, s, 580. 	P ar Ai a ra S mriti edited by Mahrunahoplidhyaya 
Chandralcanta Tarkalankara. 	Vol. III. 	Vyavaliiira-KAnda. 	Fasc. V. 
Calcutta 1897. 	[= Bibliotheca Indica. 	New Series, No. 906.] 

28.  Zu Bb 1200, s, 800. 	Sathhi ta, The, of the Black Yajur Veda, with 
the Commentary of Madhava Acharya. 	Edited by Pandit Satya Vrata 
Samairami. Fasciculus XLI. XLII. Calcutta 1897. [=---- Bibliotheca Indica. 
New Series, No. 902. 909. 

29.  Zu Bb 1200, s, 872. 	U ddyotakara Bli Firs dviij a , Nyiiya-Varttikam. 
Edited by Pandit Vindhyeavari Prasad Dube. 	Fasciculus 1V. 	Calcutta 
1897. 	[=-- Bibliotheca Indica. 	New Series, No. 907.] 

30.  Zu Bb 1242. M itteilun g en der Vorderasiatischen Gesellschaft 1898. 	1. 
Berlin. 
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31.  Zu Bb 1250. 	4°. 	[Niziimu '1- m ul k] Siasset Nameh. 	Traite de gou- 
vernement compose pour le sultan Melik-chith par le vizir Nizam oul-Moulk. 
Texte persan elite par Charles Schefer. 	Supplement. 	[= Publications 
de l'i:cale des Langues Orientales Vivantes. 	Ills Serie. - Volume VII. 
- 2c Partie.] 	Paris 1897. 

32.  Zu Ca 285. 	2°. 	D en km di er aus Aegypten und Aethiopien. 	Heraus- 
gegeben und erldutert von Richard Le/mitts. Erganzungsb.and. Heraus-
gegeben von Eduard Naville unter Mitwirkung von Ludwig Borchardt. 
Bearbeitet von Kurt Sethe. 	1. Lieferung. 	Leipzig 1897. 	T ext. Heraus- 
gegeben von Eduard .Navine unter Mitwirkung von Ludwig Borchardt. 
Bearbeitet von Kurt Sethe. 	1. Band. 	Leipzig 	1897. 	(Vom Koniglich 
Preussischen Unterrichtsministerium.) 

33.  Zu Dc 2081. 4°. 	Grab inschr if t en, Syrisch-Nestorianische, aus Semir- 
jetschie. 	Neue 	Folge. 	Herausgegeben 	und 	erklart von D. 	Chwolson. 
St.-Petersburg 1897. 

34.  Zu De 20. 	Chauvin, Victor, Bibliographie des ouvrages arabes ou relatifs 
aux Arabes publics dans 1'Europe chretienne de 1810 it 1885. 	II. Kalilah. 
Liege, Leipzig 1897. 	(Vom Verf.) 

35.  Zu De 7080. 	4°. 	Ibn as-Sikkit Ja`qiib 	b. Isbaq, Kanzu '1-buffliz 
fi kitdb talalibi '1-alfitz li-Abi Jilsuf Ja`qab b. Isbaq as-Sikkit. 	Haddabahu 
. . . . at-Tibrizi . . . 	. Waqafa 'aid. tab`ihi ... Louis Cheikho. 	[Teil III.] 
Bairtit 1896 [sic; Gesamttitel 1896-1898]. 	(Von der Imprimerie catholique 
in Bairiit.) 

36.  Zu De 8171. 	'Ilrn al-adab . . . ta'lif Luis 	&Ito. 	[2. Auflage, Teil 1.1 
Beriit 1897. 	(Von der Imprimerie catholique in Bairdt.) . . . Do 8172. 

37.  Zu Dh 185. 	4°. 	Wiener, Samuel, Bibliotheca Friedlaudiana. 	Catalogus 
librorum impressorum Hebraeorum in Museo Asiatico Imperialis Academiae 
Scientiarum Petropolitanae asservatorum. 	Fasc. III. 	Petropoli 1897. 

38.  Zu Eb 50. 	2°. 	Bengal Library Catalogue of Books for the Second 
Quarter ending 30st June 1897. 

39.  Zu Eb 68. 	Bhanclarkar,  , Ramkrishna Gopal, Report on the Search for 
Sanskrit Manuscripts in the Bombay Presidency during the years 1887-88, 
1888-89, 1889-90, and 1890-91. 	Bombay 1897. 	(Vom Government 
of India.) 

40.  Zu, Eb 	295. 	2°. 	Catalogue 	of Books, 	registered 	in 	the 	Punjab 
. . . . during the quarter ending the 	30th June [and] 30th September 
1897.  

41.  ,Zu Eb 485. 	2°. 	Memtr an d um of Books registered in the Hyderabad 
Assigned Districts during the quarter ending 30th September 1897. 

42.  Zu Eb 765. 	2°. 	Statement of Particulars regarding Books and Perio- 
dicals, published in the North-Western Provinces and Oudh, . . . . during 
the Second [and] Third Quarter of 1897. 	[Allahabad 1897.] 

43.  Zu Eb 3719. 	V i dy o da y ab. The Sanskrit Critical Journal of the Oriental 
Nobility Institute Woking-England. 	Vol. XXVI. 	No. XI. XII. 

44.  Zu Ed 1365. 	4°. 	HandEs amsoreay. 	1897, 11. 12. 	1898, 1. 	Wienna. 
45.  Zu Eg 330. 	4°. 	Xpovtr.a Bvav-riva. 	Tofu's TszaeTos. 	Tevxos a' 

xal fr. 	Catntmenp6ypri, 1897. 	 . 
46.  Zu Fa 60. 	4°. Journal de la Societe Finno-Ougrienne. XV. Helsingissa 

1897. 
47.  Zu Fa 2288. 	4°. 	Iladloff,  , W., Versuch eines Worterbuches der ,Tiirk- 

Dialect°. 	Neunte Lieferung. 	St.-Petersbourg 1897. 
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48. Zn Fa 3680. 	4°. 	Inschriften, Die alttiirkischen , der Mongolei. 	Von 
W. Radio/T. 	Nene Folge. 	Nebst einer Abhandlung von W. Barthold: 
Die 	historisehe 	Bedeutung 	der 	altturkischen 	Inschriften. 	St. Petersburg 
1897. 

49. Zu Pb 1135. 	Kiliaan,,II. N., Madoereesche Spraakkunst. 	Tweeds Stuk, 
Woordleer en Syntaxis. 	Batavia 1897. 

50. Zu Fg 45. 	H a ns ei Zass chi , The. 	Vol. XII. 	No. 10. 	[T5Ityii 1897.] 
51. Zu Ila 200. 	Revue de l'histoire des religions. 	Tome XXXIII. 	No. 1. 

2. 3. 	XXXIV. 	No. 1. 2. 3. 	XXXV. 	No. 1. 2. 3. 	Paris 	1896. 	1897. 
52. Zu Ia 140 a. 	Mittheilungen und Nachrichten des Deutschen Palaestina- 

Vereins. 	Leipzig 1897. 	Nr. 5. 6. 
53. Zu Ic 2290. Proceedings of the Society of Biblical Archaeology. Vol. XIX. 

Part. 7. 8. 	[London] 1897. 
54. Zu Mb 135. 	4°. Monatsblatt der numismatischen Gesellschaft in Wien. 

Nr. 172. 173. 174. 	November-December 1897. 	Januar 1898. 
55. Zu Mb 1266. 	Mil, George Francis, 	Catalogue of the 	Greek Coins of 

Lycia, Pamphylia, and Pisidia. 	[= A Catalogue of the Greek Coins in the 
British Museum.] London 1897. [Von den Trustees of the British Museum.] 

56. Zu Na 325. 	Revue archeologique. 	Troisieme Serie. - Tome XXX. 
Mai-Juin 1897. 	Tome XXXI. 	Septembre-Octobre 1897. 	Paris 1897. 

57. Zn Nf 452. 	4°. 	Epi graphia Indica and Record of the Archaeological 
Survey of India. 	Edited by E. Hultzsch. 	(Vol. IV.) Part VII. March 1897. 

58. Zu Nk 179. 	Lefmann, S., Franz Bopp, sein Leben und seine Wissen- 
schaft. 	Nachtr1g. 	Mit einer Einleitung und einem vollstiindigen Register. 
Berlin 1897. 

59. Zu Oa 25. 	B u 11 e tin de la Societe de Geographic. 	Septieme Serie. - 
Tome XVIII. 	20  Trimestre 1897. 	Paris 1897. 

60. Zu Oa 26. 	Co m pt e rendu des seances de la Societe de Geographic et 
de la Commission centrale. 	1897. 	No. 15. 16. 	17. 	Paris. 

61. Zu Oa 42. 	lissIcTis 113mepaTopettaro Pyccitaro reorpagnigecitaro 
06mema. TONI XXXIII. 1897. BEntyclti. II. III. C.-IleTepfiyprs 1897. 

62. Zu Oa 43. 	Or a errs limnepaTopcitaro Pyccitaro reorp4iinecitaro 06- 
memo. as 1896 nor',. 	C -lierep6yprs 1897. 

63. Zn Oa 151. 	Journal, The Geographical. 	November, December 1897. 
Vol. X. 	No. 5. 6. 	January, 1898. 	Vol. XI, No. I. 	London. 

64. Zu Oa 255. 	V e rha ndlu ng en der' Gesellschaft fur Erdkunde zu Berlin. 
Band XXIV. - 1897 - No. 8. 9. 10. 	Belqin 1897. 

65. Zu Oa 256. Z eitschrift der Gesellschaft ftir Erdkunde zu Berlin. Band 
XXXII. - 1897. - No. 4. 	Berlin 1897. 

66. Zu Ob 2845. 	4°. 	Lith, P. A. van der, en Fokkene , F., Encyclopaedic 
van Nederlandsch-Indio. 	AS. 13. 	's Gravenhage - Leiden. 

II. 	Andere Werke. 

10713. 	Perles, Felix, Notes critiques sur le texte de rEeclesiastique. 	Extrait 
de la Revue des Etudes Juives. - Tome XXXV. Annee 1897. Paris 
1897. 	(Vom Verf.) 	 Ic 1761. 

10714Q. Benda/4 Cecil, Catalogue of Sanskrit, Pali, and Prakrit Books in the 
British Museum acquired during the years 1876-92. 	London 1893. 
(Von den Trustees of the British Museum.) 	 Eb 43. 	4°. 
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10715. 	List of Manuscripts, Printed Books and Examples of Bookbinding ex- 
hibited to 	the American Librarians 	on the occasion of their visit to 
Haigh Hall. 	Aberdeen 1897. 	(Von Lord Crawford.) 	Ab 253. 

10716 F. G e s chi c li t e der Fiirstenthumer zur Zeit der ostlichen Chou, Episoden 
aus dem historischen Roman [IV: aus der]. Ans dem Chinesischen fiber- 
setzt , 	mid theilweise bearbeitet von C. Arendt. 	II. III. IV. 	Yoko- 
hama s. a. 	 Ff 470. 	2°. 

10717. 	Zinintern, Heinrich, Vergleichende Grammatik der semitischen Sprachen. 
Elemente 	der Laut- 	und 	Formenlehre. 	Mit 	einer 	Schrifttafel 	von 
Julius Bitting. 	Berlin, Verlag von Reuther und Reichard 1898. 	(Von 
den Verlegern.) 	 Da 665. 

10718. 	Pavolini, Paolo Emilio, Buddismo. Milano 1898. 	(Vom Verf.) Hb 2590. 

10719 Q. Socin, Albert, Zur Metrik einiger ins Arabische iibersetzter Dramen 
MoMre's. 	Leipzig s. a. 	(Vom Verf.) 	 De 897. 	40. 

10720. 	Fausboll, V., Fire Forstudier til en Fremstilling of den Indiske Mytho- 
logi after Mahfiblidrata. 	Kjabenhavn 	1897, 	[= Indbydelsesskrift til 
Kjobenhavns Universitets Aaarsfest til Erindring om Kirkens Reformation.] 
(Vom Verf.) 	 Hb 2235. 

10721. 	[ffaijila] Abil Zakariyya Yalva Ibn Dawud of Feez known as Hayyfig, 
, 	The Weak and Geminative Verbs in Hebrew. 	The Arabic Text now 

published for the first time by Morris Jastrow. Leide 1897. 	De 5149. 

10722. 	o ii . I , Jiisuf u-Zulailai, 1304h. 	(Von Herrn Dr. F. Schrader.) 	Ec 1793. 

10723. 	Nal' :Y; a b 1 , Tutiniimeh (tiirkisch) o. 0. 1307 h. 	(Dgl.) 	Fa 2938. 
10724. 	Youssouf, R., Grammaire complete de la langue ottomane. 	Constanti- 

nople 1892. 	(Dgl.) 	 Fa 2420. 

10721. 	I c v ar a -K au 1 a, The Kacmiracabdfimrta. 	A Kaciniri Grammar written 
in the Sanskrit Languages (sic). 	Edited with Notes and AdditionS by 
G. 	A. 	Grierson. 	Part I. 	Declension. 	Calcutta 	1897. 	(Von der 
Asiatic Society of Bengal.) 	 Eb 2725. 	4°. 

10726. 	Lagarde, Paul de, Mittheilungen. Band 1-4. Gottingen 1884-1891. 
(Von Frau Geheimrittin de Lagarde.) 	 Bb 1592. 

10727. 	[Ch at.' z i], 	Judae Harizii Macamae Pauli 	de 	Lagarde studio 	et 
sumptibus editae. 	Gottingae 1883. 	(Dgl.) 	 Dh 4390. 

10728. 	al-K itfib al-muqaddas. 	Bairfit 1897. 	(Von der Imprimerie catholique 
in BairUt.) 	 Ib 1084. 

1,072 	al - M la r i q. 	Al-Maehriq. 	Revue 	catholique 	orientale 	bimensuelle. 
Sciences - Lettres - Arts. 	No. 1. 	[Bairtit 1898.] 	(Dgl.) 	Bb 818. 

10730. 	Steinschneider, Moritz, Vorlesungen fiber die Kunde hebraischer Hand- 
schriften, deren Sammlungen und Verzeichnisse. 	Mit einer Schrifttafel. 
XIX. Beiheft zum 	Centralblatt fur Bibliothekswesen. 	Ceipzig 	1897. 
(Von Herrn Geheimrat Hartwig.) 	 Dh 143. 

10731. 	Baker, James H., University Ideals. 	o. 0. u. J. 	 L 27. 

10732. 	Dadi s t an- 1- Dinik , The, Questions I-XV, with Answers, being the 
Pahlavi Text prescribed for the B. A. 	Examination of the University 
of Bombay. Edited, with a collation and explanatory notes. By Darab 
Dastur Peshotan Sanjana. 	Bombay 1897. 	 Ec 1173. 

10733. 	Lane-Poole, Stanley, Catalogue of the Collection of Arabic Coins preserved 
in the Khedivial Library at Cairo. 	London 1897. 	(Von dem Minister 
of Public Instruction, Cairo.) 	 Mb 486. 
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07344.. 	116;161, Axel 	 3., Trachton and Muster dor Mordvinen. 	Lie£ t. 

	

tielsingissii o. J. 	 Oc 1964. 	49. 
107359. 2'a/km*09; S., Die Irtysch-Ostjaken and ihro Volkspoosio. 	I. Toil. 

Ethnographisch-statistische tborsiclit. 	St. Petersburg, 1897. 	Oc 2030, 40. . 
10736 Q. fal a 1 al as]. llopuin aim ra Xpotinitit loamia Alaaniu. B. 14  C Tip iiii a. 

G-lierep6ypri. 1897. 	 Eg 579. 	4°. 
1073.7 Q. M Ort a v a gr It y a s1 tr a ni, Das Iriiintra-G`rhyrt-Sfitra nobst Cointnootar 

10 iturzer Fassung herausgegcben rots Friedrich Knauer. 	St. Peters- 
burg '11397. 	' 	 Eb 1878. 	4°, 

14173S. 	13 ib1 Lothova B'11,44 it Lek, 	c tit siti vain eio...c a y a. 	A Corn pendie* 
,of Buddhistic Teaching toMpiled by cantideva thietly from. earlier 
Riabity6na;Sittras. 	Edited by .C. bendall. . I. 	St. Petersburg 4897. 

. 	 Eb 2020: 

   
  



xXxix 

Verzeichnis der Mitglieder der Deutschen Morgen- 
landischen Gesellschaft im Jahr 1897. 

I. 
Ehrenmitglieder1). 

Herr Dr. Thood. A ufr ee li t, 	Prof. a. d. Univorsitiit 	Bonn, 	Mozartstr. 8 	(67). 
- 	Dr. R. G. Bli and ar kar, Prof, am Deccan College, in Puna in Indien (63). 
• Dr. 0. von B oh tlingk Exc., kaisorl. russ. Gohoimor Rath, 	der kaiserl. 

Akademie dor Wissenschaften *zu St. Petoriburg Ehronmitglied mit 
Sitz und Stimme, in Leipzig-R., Hospitalstr. 25, II (35). 

- 	Dr. Edw. Byles Co wo 1 1, Prof dos Sanskrit an dor Univorsitiit zu Cam- 
bridge, Engl., 10 Scrope Terrace (60). 

- 	Dr. V. Fausb011, Prof. an der Univorsitiit zu Koponhagen (61). 
- 	Dr. M. J. do Goojo, Intorpres logati Warneriani u. Prof. an d. Universitlit 

in Leidon, Vliot 15 (43). 
- 	Dr. Ignazio Guidi, Professor in Rom, via Botteghe oscure 24 (58). 
- 	Dr. H. Korn, Professor an der Universitat in Leidon (57). 
- 	Dr. Ludolf Kroh 1, Gob. Hofrath, Prof. an dor Univ. in Leipzig, An dor 

I. Bilrgersehule 4 (65). 
Sir Alfred C. L y all , K. C. 13. etc. Member of Council, in London SW India 

Office (53). 
Herr Dr. F. Max Mailer, Right Honourable, Professor an dor Univ. in Oxford, 

Norham Gardens 7 (27). 
- 	Dr. Thood. N old eke, Prof. an der Univers. in Strassburg i/Els., Kalbs- 

gasso 16 (64). 
- 	Dr. Julius Opp or t, Membre de l'Institut, Prof. am College de Franco, 

a Paris, rue de Sfax 2 (55). 	 • 
- 	Dr. Wilhelm Radio ff Excollonz, Wirkl. Staatsrath, Mitglied der k. Akad. 

dor Wissonschaften in St.• Petersburg (59). 
- 	Dr. S L. Roinisch, Prof, a. d. Univ. in Wien VIII, Foldgasse 3 (66). 
- 	Dr. Ens. So is a r t , mombro do l'Institut, It Paris, rue Francois Icr 18 (56). 
- 	Dr. F. von S pi egol, Geh. Rath u. Prof. in Miinchen, Koniginstr. 49, I (51). 
- 	Dr. Whitley Stokes, frillier Law-member of the Council of the Governor 

General of India, joist in London SW, Grenville Place 15 (24). 
- 	Dr. Wills. Thomson , Prof. an dor Univorsitiit zu Kopenhagon, V, Gamle 

Kongevei 150 (412). 
- 	Graf Melchior de V og tie , Membre do l'Institut k Paris, 2 rue Fabert (28). 
- 	Dr. Albrecht Weber, Prof. an der Univ. in Berlin SW, Ritterstr. 56 (54). 
- 	Dr. H. F. W ii s tonf old , 	Gehoimer 	Regiorungsrath 	und 	Professor 	in 

IIannover, 13rillilstr. 5 (49). 

EL 	 • 
Correspondierende klitgli.eder. 

Herr Francis Ainsworth Esq., in London (26). 
- 	Dr. G. B ii h I or, k. k. Hofrath, Mitglied dor Akadomie der Virissenschafton 

und Prof. an d. Univ. in Wien IX, Alsorstr. 8 (46). 

1) Dio in Parenthoso boigesetzte Zahl ist die fortlaufende Rummer und 
bezieht sick 	auf die Reilsonfolge, 	in der die 	betroffenden Herron 	zu Ehron-, 
rasp. corrospondieronden Mitgliedern proelamiert worden sind. 

   
  



XL 	Verzeichnis der Mitglieder der D. M. Gesellschaft. 

Herr Dr. J. M. E. Got twa NI t , Exe., kais. runs. w. Staatsratb, Oberbibliothekar 
an d. Univ. in Ka.san (5) (t)• 

- Lieutenant.Colonel Sir R. Lambert Pla y fair, K. C. M. G., Her Majesty's 
ConsubGeneral for Algeria and Tunis in Algier (41). 

• Dr. Edward E. Salisbury , Prof. in New Haven, Conn., U. S. A. (32). 
• Dr. W. G. &eh auf f 1 er , Missionar in New York (16). 

III. 

Orcientliche Mitglieder1). 
Herr Dr. W. A hi w a 0 t, 	Geh. Regiorungsrath, 	Prof. cl. morgenl. Spr. in 

Greifswald, Briiggstr. 28 (578). 
• Dr. Herman Al m k vist , Prof. der semit. Sprachen an der Universitlit in 

' Upsala (1031). 
- Dr. C. P. An dr e as in Schmargendorf, bei Berlin, Heiligendammstrasse 2 

(1124). 
Dr. Theodor Arndt, Prediger an St. Petri in Berlin C, Friedrichsgraeht 53 

(1078). 	 • 
' 	• IYr. Carl von A rn h a rad in Munchen, Wilhelmstr. 4 (990). 

- Dr. Siegmund Auerbach, Rabbiner in Halberstadt (597). 
• Dr. Wilhelm Bache i, 	Prof. au 	der Landes-Rabbinersehule in Buda,  

pest VII, Elisabethring 26 (801). 
Dr. Friedrich Beet kg en, Consistorialrath, Professor an der Universitat in 

Berlin, Charlottenburg, Kantstr. 19' (961). 
- Willy Bang, Professor an der Univ. in Lowen (1145). 
- Dr. Otto Bard en hewer, Prof. d. neatest. Exegose a. d. Univ. in Miinehen, 

Sigmundstr. 1 (899). 
• Dr. Jacob Barth, Pref a. d. Univ. in Berlin N, Weissenburgerstr. g (835). 
• With. Barth old, Privatdocent an der Univers. in St. 'Petersburg, Wassili 

Ostrow, 10te Linie 43 Quart. 40 (1232). 
- Dr. Christian B a rth ol o in a e , Professor an der Akad. in Munster i/W., 

Erfostr. 16 (955). 
- Rene Basset, 	Directeur de l'icele 	supdrieure 	des Lettres d'Alger in 

L'Agha (Alger-Mustaplia), Rue Michelet 77 (997). 
- Dr. A. Bastian, Geh. Regierungsrath, Director des Museums fiirVolkorkunde 

und Prof. an der Univ. in Berlin SW, Koniggrittzerstr. 120 (560). 
- Dr. Wolf Graf von B a u di ssi n, Prof. an d. Univ. in Marburg kiff., Uni. 

versitiftsstr. 	13 (701). 
- Dr. A. Baumgartner, Professor a. d. Unive2s. in Basel, am Schanzlein 

bei St. Jakob (1063). 
- Dr. Ant. 3. B a u rn. g arta e r , Prof. a l'Ecote de Theologie in Genf, Saint Jean-

la-Tour (1096). • 
- Dr. Anton Bailin st ar k in Waldshut i. Baden, am Landgerieht (1171). 
+ Stud. or. C. H. Becker in Heidelberg, Bergheimerstr. 23, III (1261). 
- Lie. Dr. phil.. Georg Beer, Privatdocent a. d. UniversitSt zu Halle a. S., 

Karlstr. 18 (1265). 
- G. B e hrm a nn, Hauptpastor in Hamburg, Pastorenstr. 11 (793). 
- Dr. Waldemar li elck in Frankfurt a. M., Wiihlerstr. 18 (1242). 

'1) Die in Parenthese beigesotzte Zahl 1st die fortlaufonde Nummer und 
bezieht sich auf die nach 	der Zeit dos Eintritts in die Gesellschaft geordnete 
Liste Bd. II, S 505 ff., welche bei der Anmeldung der neu eintretenden Mit, 
glieder in den Nachrichten fortgefiihrt wird. 
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Herr Lic. Dr. Immanuel G. A. Benzi nger, Stadtpfarrer in Neuenstadt am Koche' 
(1117). 

- Dr. Max van B er che m, Privatdocent an der Universittit in Genf, au 
Chateau de Crans, pres Celigny, Canton Vaud, Schweiz (1055). 

- Aug. Bern us, Professor in Lausanne (785). 
- A. A. B ova n, M. A., Professor in Cambridge, England (1172). 
- Dr. Carl 13 ezol d, Prof. a. d. Univ. in Heidelberg (940). 
- Dr. A. Be zzenberger, Professor an der Universitat in KJnigsberg 1/Pr., 

Bessolstr. 2 (801). 
- Dr. Gust. Bick a 11, Prof. a. d. Univ, in Wien VIII, Alserstr. 25, 2. Stiege, 

I. Stock (573). 
- Dr. Th. Bloch, Archaeological Museum, in Calcutta (1194). 
- Dr. Maurice 	Bloomfield, Prof. a.. d. Johns Hopkins University, in 

Baltimore, Md., U. S. A. (999). 
- Dr. Louis Blumenthal, Rabbiner in Danzig, Heil. Geistgasse 94 I (1142). 
- Dr. J. T. 	de Boer, 	Conservator 	des Museums der friesischen 	Gesell- 

schaft in Groningen (1210). 
- Dr. Alfr. B o is s i er , in Genf, 4 Cours des Bastions (1222). 
- A. B o ur guin, Pastor in Lausanne (1008). 
- Dr. Edw. Brand es in Kopenhagon, Kongensgade 92 (764). 
- Dr. Oscar Braun, Professor, in Wiirzburg, Sanderring 6, III (1176). 
- James Henry Breasted, Prof. in Chicago , 515-62nd Street, Englewood 

(1198). 
- Rev. C. A. Briggs, Prof. am Union Theol. Seminary in New York (725). 
- Dr. Karl Brock elm a n n , Privatdoc. a. d. Universitat in Breslau, Lehm-

damm 8 (1195). 
- Ernest Walter Brooks in London WC., 28 Great Ormondstr. (1253). 
- Dr. Karl Brugm an n, Prof. a. d. Universitat in Leipzig (1258). 
- Dr. Rud. E. Briinn ow, Prof. in Vevey, Canton de Vaud, Villa Beauval 

(Schweiz) (1009). 
Dr. th. Karl Budde , Professor an der Universitat in Strassburg ifEls., 

Spachallee .3 (917). 
- E. A. Wallis Budge, Litt.D. F. S. A., Assistent Deputy Keeper of Egyptian 

and Oriental Antiquities, Brit. Mus., in London WC (1033). 
- Dr. Frants Buhl, Prof. der Theologie a. d. Univ. in Leipzig, Rosenthal-

gasse 13 (920). 
Don Leone Caetani, Principe di Teano, in Rom, Palazzo Caetani (1148). 
Herr Dr. W. Ca land in Breda i/Holland, Seeligsingel 5 (1239). 

- Freiherr 	Guido 	von 	Call, 	k. u. 	k. 	iisterreich-ungar. 	Gesandter 	in 
Sofia (Bulgarien) (822). 

- Dr. Carl Cappeller, Prof. a. d. Univ. in Jena, Forstweg 1 (1075). 
- Rev. L. A. Cas ar t ell i, M. A., St. Bede's College, in Manchester, Alexandra 
. Park (910). 	• 
- Alfred Caspari, Konigl. Gymnasial-Professor a. D. in Munchen, Rottmann- 

strasse 	10 (979). 
- Abbe Dr. J. B. Chabot in Paris, rue Claude Bernard 47 (1270). 
- Dr. D. A. Chw olson, w. Staatsrath, Exc., Prof. d. hebr. Spr. n. Litteratur 

an der Univ. in St. Petersburg (292). 
- M. Josef Oil' e k , Pfarror in Einsiedl b. Marienbad (1211). 	• 
- Hyde Clarke, Esq., gegenwartiger Aufenthalt unbokaunt (601). 
- Dr. Ph. Co li.n e t, Professor des Sanskrit nod 	der vergl. Grammatik an 

der Universitat in ',Owen (1169). 
- Dr. Hermann Colli tz, Professor am Bryn Mawr College, in Bryn Mawr Pa. 

bei Philadelphia, Pennsylvania, U. S. A. (1067). 
- Dr. August Conrady, 	Professor an der Universitat in Leipzig, Grassi-

strasse 27, II (1141). 
- Dr. Carl Heinr: Corn ill, Professor an der Universitat in Konigsberg i/Pr., 

Nachtigallensteig G a (885). 
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Herr Professor Dr. Mich. John Cramer in Now York :East Orange, Prospect 
Str. •40 (695). 

- Dr. Sam. Ives Curtiss, Prof. am theol. Seminar in Chicago, Illinois, U. S. A., 
Warren Avenue 45 (923). 

- P. Jos. Dahlmann S. I., in Exaeten bei Roermond, Limburg, Holland (1203). 
- Rev. Prof. T. Witton Davies, B. A., Principal, Midland Baptist College, 

in Nottingham, England (1138). 
- Dr. Alexander D ad ekind , in Wien XVIII, Staudgasse 41 (1188). 
- Dr. Berthold D elb riick, Prof. and. Univ. in Jena, Ftirstengraben 14 (753). 
- Dr. Friedrich Del itz sch , Prof. a. d. Univ. in Breslau , Kaiser Wilhelm-

strasse 105 (948). 
- Dr. Hartwig D erenbourg, 	Prof. 	an 	der Ecole speciale 	dos Langues 

orientales vivantes u. am College de France in Paris , Rue de la 
Victoire 56 (666). 

• - Dr. Paul Deussen, Professor a. d.. Univers. in Kiel, Bossier Allee 39 
(1132). 	 . 

' 	- Dr. F. H. Di eteri ci , Geh. Regierungsrath, Prof. an dor Univorsitat in 
Berlin, Charlottenburg, Hardenbergstr. 7 (ft). 

- Dr. Otto Donner, Prof. d. Sanskrit u. d. vorgl. Sprachforschung an d. 
Univ. iu Helsingfors, Norra Kogen 12 (654). 

- Rev. Sam. R. Driver, D. D., Canon of Christ Church in Oxford (858). 
- R. C. Du tt, C. I. E., J. C. S., in Cuttack, Lower Bengal (India) (1213). 
- Dr. Rudolf Dv o I a k , Professor a. d. bohrnischen Universitiit iu Prag III, 44 

Kleinseite, Brlickengasse 26 	(1115). 
- Dr. Karl Dyroff, K. Gymnasiallehrer in Munchen, Tiirkenstr. 49 II (1136). 
- Dr. Georg Moritz Eh ors, Professor em. d. Univ. Leipzig, in Tutting (Bayern), 

Villa Ebers, im Winter in Munchen, Triftstr. 6 (562). 
- Dr. J. Eg ge lin g, Prof. des Sanskrit an der Univ. in Edinburgh, 15 Hatton 

Place (763). 
- Dr. J. E h ni, Pastor emer. in Genf, Chemin de Malagnou Ibis (947). 

. 	- Dr. 	Karl 	Ehr en b u rg , 	Privatdocent 	der 	Geographic, 	in 	Wiirzburg, 
Friedenstr. 15 (1016). 

- Dr. Adolf Erman, Professor an der Univ. in Berlin, Siidende , Balm-
strasse 21 (902). 

- Dr. Carl Hermann Ethe, Prof. am University College in Aberystwith, 
Wales, Marine Terrace 575 (641). 

- Waldemar Ettel, Pfarrer in Falkenrehde, Reg.-Bez. Potsdam (1015). 
- Dr. Julius Euting, Prof. an der Univ. and Bibliothekar d. Universitits-

u. Landes-Bibliothek in Strassburg i/Els., Schloss (614). 
- Edmond F a gna n , Professeur k rEcole superieure des Lettros &Alger, 

It Alger (963). 
- 

- 	,• 

Dr. Winand Fell, Professor an der Akademie in Miinster i. W., Stern- 
strasso 2a (703). 	 , 

Dr. Rich. Fick in Charlottenburg, Kantstr. 14 (1266). 
- Dr. Louis Fin at, Prof. h Geote des hautes etudes Is Paris, 49 rue Claude 

Bernard (1236). 	 • 
- Dr. A. Fischer, 	Secretar-Bibliothekar 	am 	orient. 	Seminar 	in 	Berlin. 

Adresse: Berlin C., Am Zeughaus 1 (1094). 
- Dr. Johannes Flemming, Custos an der Universitits-Bibliothek in Bonn, 

. Arndtstr. 85 (1192). 	' 
• Dr. Karl Florenz, Prof. an der Univ. in TOkyii, Japan , Koishikawa-Ku, 

Kobina Suido Mach 87 (1183). 
Dr. Willy Foy, 	Assistent 	am Konigl. ethnogr. 	Museum 	in Dresden, 

Fiirstenstr. 89 part. (1228). 
,4 Dr. R. Otto Franke, Professor an der Univ. hi Konigsberg i/Pr., Scholl-

strasse 2 III (1^080). 
. Dr. Siegmund Er it nke t, Professor an dor Univ. in • Breslau , Freiburger• 

strasse to I 0144 
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Herr Jakob 	Frey, 	Kaufmann, 	z. 	Z. 	im 	Handelshause 	Stricken 	& 	Co. in 
Rostow a. D. (Russland) (1095). 

- 	Dr. Ludwig Fri t z e, Professor und Seminar-Oberlehrer in Kopenick bei 
Berlin (1041). 

- 	Dr. Alois Ant. F lihr er , Prof. of Smiscrit u. Curator des Provincial Mu-
seum in Lucknow (973). 

- 	Dr. Julius F ii r st, Rabbiner in Mannheim (956). 
- 	Dr. Richard Garb e, Professor an 	der Universitiit in Tiibingen , Neckar- 

halde 37 (904). 
- 	Dr. Lucien Gautier, Professor in Genf, 88 Route do Chene (872). 
- 	Dr. Wilhelm 	Geiger, Prof. a. 	d. Univ. in Erlangen, 	Kaiser-Wilhelm- 

Platz 2 (930). 
- 	Cand. theol. 	J. 	P. P. 	Geisler ,. Convent de 	St. Etienne in Jerusalem 

(1255). 
- 	Dr. H. D. van Gelder in Leiden, Plantsoen 31 (1108).  
- 	Dr. Karl Geldner, Professor an der Universitat in Berlin NW, Bandel-

strasse 45 (1090). 
- 	Dr. II. Gelz or, Hofrath, Professor an der Universitlit in Jena, Kahlaische 

Strasse 4 (958). 
- 	Dr. Rudolf 	Geyer, 	Scriptor 	a. d. k. k. Hofbibliothek 	in 	Wien 	VI, 

Bliimelgasse 1 (1035). 
- 	N. Geyser, Pfarrer in Elberfeld (1089). 
- 	Dr. Hermann Gies, Dragoman bei der kais. deutschen Botschaft in Con-

stantinopel, Pera (760). 
- 	Lic. Dr. F. Gi es ebr e cht , Professor 	in Greifswald, Nicolaistr. 3 	(877). 
- 	Rev. Dr. D. C. Gin sb urg in Holmba, Virginia Water, Surrey, England (718). 
- 	Dr. Eduard 	Glaser, Arabienreisender, in Miinchen, v. d. Tannstr. 25 

(1162). 
- 	Dr. Ignaz 	Gold zi h e r , 	Professor 	an d. Univ. und Secretir der israelit. 

Gemeinde in Budapest VII, Ho116-uteza 4 (758).  
- 	Dr. Richard J. H. G o WI oil , Professor an der Columbia University in 

New York, Nr. 169 West, 93rd Street (1050). 
Dr. George A. Grier son, B. C. S., Asiatic Society, in Calcutta (Bengal), 

Park street (1068). 
- 	Dr. Julius Grill, Professor a. d. Univ. in Tiibingen, Grabenstr. 5 (780). 
- 	Dr. H. Grimm e, Prof. an der Universitat in Freiburg i. d. Schweiz (1184). 
- 	Dr. Wilh. Grub e, Prof. a. d. Univ. mid Directorialassistent am Kgl. Museum 

fiir Volkerkunde in Berlin, Charlottenburg, Kantstr. 149 (991). 
- 	Frhr. Werner von G r ii n au in Karlsruhe, Linkenheimerstr. 13 (1244). 
- 	Dr. Max G r ii nbaum in Munchen, Schleissheimer Str. 40 (459). 
- 	Dr. Max Th. Gr il nert, Professor an der deutschen Univ. in Prag II, 

Krakauergasse 5 (873) 
- .Dr. Albert Grit nwe de i, Prof., Directorialassistent 	am Kgl. Museum ftir 

VOlkerkunde in Berlin, Friedenau b. Berlin, Handjerystr. 73 I (1059). 
- 	Lic. Dr. Herm. Gu the, Prof. a. d. Univ. in Leipzig, Kornerplatz 7, II (919). 
- 	Johannes Haar dt, Pastor in Wesel (1071). 
- 	Dr. med. et  philos. Julius Caesar Ha ent z s eh e in Dresden, Amalienstr. 9 

(595). 
- 	P. Anton H art zm ann S. J., Prof. am kathol. Seminar in Sarajewo, Bosnien 

(1236). 
- 	Dr. J. Hale v y, Maitre de 	Conferences ii l'Ecole pratique 	des Hautes 

Etudes, It Paris, Rue Aumaire 26 (845). 
- 	Dr. Ludwig H all i er , Pfarrer in Altweiler bei Harskirchen, Unter-Elsass 

(1093). 
- 	Dr. F. J. van den Ham, Prof. an d. Univ. in Groningen (941). 
- 	Dr. Edmund Hardy, Prof. in Freiburg i,, Schw., Beauregard (1240). 
- 	Dr. A. Harkav y , kais. russ. Staatsrath 	und Prof. der 	Geschichte des 

Orients an der Univ. in St. Petersburg, Puschkarskaja 47 (676). 
0* 

   
  



XLIV 	Verzeichnis der Mitglieder der D. M. Gesellscha ft. 

Herr Dr. C. de Harlez, Prof. d. orient. Spr. an der Univ. in Liiwen, Rue des 
Recollets 25 (881). 

	

- 	Professor Dr. Martin Hartmann, Lehrer d. Arabisehen am Seminar fur 
orient. Sprachen in Berlin, Charlottenburg, Schillerstr. 7 (802). 

	

- 	Stud. phil. R. Hass en st ei n in Tubingen, Burgsteige 5 11251). 

	

- 	Dr. J. H au she er, z. Z. in Zurich V, Seefeld, 209 (1125). 

	

- 	Dr. Justus H eer, cand. phil. in Basel, Austr. 79 (1218). 

	

- 	Rev. Dr. M. Heidenhei m in Zurich, II. Enge, Stockgasse 36 (570). 

	

- 	P. Dr. Joh. Heller, Professor in Innsbruck, Universitatsstr. 8 (965). 

	

- 	Dr Johs. Hertel, Hilfslehrer am Real-Gymnasium in Zwickau, Romer- 

	

strasse 21 (1247). 	 • 

	

- 	Dr. G. F. Hertzberg, Prof. an d. Univ. in Halle a/S., Louisenstr. 4 (359). 

	

- 	A. Hensler, V. D. M. in Berlin SW, Johanniterstr. 3 II (1156). 

	

- 	Dr. A. Hi 11 ebr andt, Prof. a. d. Univ. in Breslau, Monhauptstr. 14 (950). 

	

- 	Dr. H. V. 	H il precht, 	Professor 	a. 	d. 	Universitiit 	von 	Pennsylvania, 
in Philadelphia (1199). 

	

- 	K. Him 1 y , kais. Dolmotscher a. D. in Wiesbaden, Stiftstr. 5 (507). 

	

- 	Dr. Val. Hint ner, Professor am akad. Gymnasium in Wien (806). 

	

- 	Dr. Hartwig Hirschfeld, Docent d. semit, Sprachen am Jew's College,, 
in London W , 123 Portsdorn Road (995). 

	

- 	Cand. theol. Arthur Hirsch t, in Zehlendorf bei Berlin, Machnowerstr. 18R 
(1223). 

	

- 	Dr. Friedr. Birth, Professor in Miinchen, Leopoldstr. 59 (1252). 

	

- 	Dr. G. Hob er g , Professor an der Universitiit in Freiburg i. Br., Schiller- 
strasse 4 (1113). 

	

- 	Dr. A. F. Rudolf Ho ernle, Principal, Madrasah College, 	und Sekretar 
der Asiatic Society in Calcutta, Wellesley Square (818). 

	

- 	Dr. Adolf Holtz mann, Prof. am Gymn. u. an  d. Univ. in Freiburg i. B., 
Moltkestr. 42 (934). 

- 	Dr. H. Holzinger, Stadtpfarrer in Miinsingen (Wurttemberg) (1265). 
- 	Dr. Fritz Horn m e 1, Professor an d. Univers. in Munchen , Schwabinger 

Landstr. 50 (841). 
- 	Dr. Edw. W. Hopkins, Professor am Yale College, in New Haven, Conn., 

U. S. A., 235 Bishop Str. (992). 
- 	Dr. Paul Horn, Privatdocent a. d. Univ. in Strassburg i/Els. , Neudorf bei 

Strassburg, bei St. Urban 22 a (1066). 
- 	Cand. phil. Josef II o r ovit z, in Frankfurt a/M., Wirsenplatz 16 (1230). 
- 	Dr. M. Th. Hou t sm a , Professor 	d. morgenland. Spr. an der Univ. in 

Utrecht (1002). 
- 	Clement Hu art, franz. Konsul, Dragoman der franzosischen Botschaft in 

Constantinopel (1036). 
- 	Dr. H. H ii bschm ann , Prof. an der Univ. in Strassburg i/Els., Ruprechts-

auer Allee 31 (779).  
- 	Dr. Eugen Hultzs c h , Government-Epigraphist in Cotacamund (British 

India) (946). Von M.Marz 1898 an in Dresden (Altst.), Pillnitzer Str. 26. 
- 	Dr. Georg Huth , Privatdocent a. d. Universitat in Berlin, Charlottenburg, 

Kaiser-Friedrichstr. 57 (1202). 
- 	Dr. A. V. Williams Jackson, Professor am Columbia College, Highland 

Avenue, Yonkers, in New York, U. S. A. (1092). 
- 	Dr. Georg K. Jacob, Privatdocent a. d. Universitat in Halle a/S., Kron-

prinzenstr. 99 (1127). 
- 	Dr. Hermann Jacobi, Prof. an der Univ. in Bonn, Niebuhrstrasse 29a (791). 
- 	Dr. G. Jahn, Professor an der Universitat in ,Konigsberg i/Pr., Altstadt. 

Langgasse 38 (820). 
- 	Dr. P. Jensen, Prof. an der Univ. in Marburg illl., Frankfurterstr. 21 (1118). 
- 	Dr. Julius Jolly, Prof. an d. Univ. in Wiirzburg, Sonnenstr. 5 (815). 
- 	Dr. Ford. Just i, Geheimrath und Prof. a. d. Univ. in Marburg 01., Bar-

ftisserther 32 (561). 
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Herr Dr. Th. W. J u ynb o 1 1, in Leiden (1106). 
- 	Dr. Adolf K a egi, Professor an der Univ. in Zurich, Hottingen, Kasinostr. 4 

(1027). 
- 	Dr. Adolf K am ph ausen, Prof. an der Univ. in Bonn, Weberstr. 27 (462). 
- 	Dr. David Kaufmann, Prof. an der Landes-Rabbinerschule in Buda-

pest, Andrassystrasse 20 (892). 
- 	Dr. Emil K au tzs eh, Prof. an der Univ. in Halle a/S., Wettiner Str. 31 (621). 
- 	Dr. Alexander von Keg], 	Gutsbesitzer 	in 	Puszta Szent Kiraly, Post 

Laczhaza, Com. Pest-Pills, Ungarn (1104). 
• Dr. S. K e k u l e v. S t ra donitz, Kamm erherr, Referendar u. Lieutenant a. D. 

in Gross-Lichterfelde h./Berlin, Marienstr. 16 (1174). 
- 	Dr. Camillo Kellner, Professor am konigl. Gymn. in Zwickau (709) 
- 	Dr. Charles F. Kent, Professor of Biblical Literature and History at Brown 

University, in Providence R. J. (1178).  
- 	Lie. Dr. Konrad Kessler, Professor der orient. Sprachen an d. Univ. in 

Greifswald, Steinstr. 25 (875). 
... 	Dr. Franz Kielh or n , Gels. Regierungsrath und Prof. an der Universitiit 

in Gottingen, Hainholzweg 21 (1022). 
- 	Dr. H. Kioper t, Professor an der 	Universitlit in 	Berlin SW, Linden- 

strasse 11 (218). 
- 	Leonard W. King, of British Museum, Department of Egyptian and 

Assyrian Antiquities, in London WC (1191). 
- 	Dr. Johannes K la t t , Bibliothekar an der Kgl. Bibliothek in Berlin a. D., 

Westend, Charlottenburg, Linden Allee 8/10 (878). 
- 	Dr. G. K1 e in, Rabbiner in Stockholm, Strandviigen 49 (931). 
- 	Dr. P. K1 ei ner t, Prof. d. Theol. in Berlin W, Schellingstr. 11 (495). 
- 	Dr. K. Klemm in Gross-Lichterfelde b. Berlin, Verhingerte Wilhelm- 

strasse 28 A. (1208). 
- 	Dr. Heinr. Aug. K los t er man n , Prof. d. Theologie in Kiel, Jiigersberg 7 

(741). 
- 	Dr. Friedrich Knauer, Professor an der Univ. in Kiew (1031). 
- 	Dr. A. Kohler, Geheitner Rath u. Prof. d. Theol. in Erlangen, Spitalstr. 30 

(619) 	(t). 
- 	Dr. Kaufmann Kohl er, Rabbiner in New York (723).  
- 	Dr. Samuel Kohn, Rabbiner und Prediger der israelit. Religionsgemeinde 

in Budapest VII, Ho116-utcza 4 (656). 
Dr. George Alex. Kohut, in New York, No. 709 Madison Avenue. (1219). 

- 	Dr. Paul v. Kokowzo w, Privatdocent a. d. Universitat an St. Petersburg, 
3 Rotte Ismailowsky Polk, H. 	11, Log. 10 (1216). 

- 	Dr. Eduard K on ig , Professor an d. Univ. in Rostock, Paulstr. 29 (891). 
- 	Dr. phil. Leberecht Knotz, Predigtarnts-Candidat in Bad Sachsa a. Harz, 
' Villa Apel (1204). 

- 	Alexander Kov a t s, 	Professor dor Theologie am rom.-kathol. Seminar in 
Temesvdr, Ungarn (1131). 

- 	Dr. 	J. Kr c sm ar i k , 	k. 	Oberstuhlrichter in Szarvas, 	Bekeser Comitat, 
Ungarn (1159). 

- 	Dr. P. Maximilian Kr en k el in Dresden, Bergstr. 42 (1073). 
- 	Theod. Kreussler, Pastor in Ursprung b. Ober-Lungwitz i. Erzgebirge i/S. 

(1126).  
- 	Dr. E. K uhn, Prof. an der Univ. in Miinchen, Hessstr. 3 (768). 
- 	Dr. Franz K ii h n or t, Privatdocent an der Univ, in Wien IV , Phorus- 

gasse 7 (1109). 
- 	Dr. Joseph K u liner t, cand. theol. cath. in Breslau, Domplatz 4 (1238). 
- 	Dr. E. Kurz, a. o. Professor der semit. Philologie an der Universitiit in 

Bern (761). 
- 	'Graf Geza Kuun von 0 s d o la, Ehrendoctor d. Philosophic, u. d. semit. 

Sprachen, auf Schloss Maros-Nemethi, Post Deva (Ungarn) (696). 

   
  



XL-11 	Verzcichnis der .Mitglieder der D. M. (;esellxi•haft. 

Horr Dr. S. L an datior, Prof. u. Bibliethekar an dor Univ. in Strassburg ijEls., 
Elu•mannstr. 1 (882). 

- Dr'. Carlo Graf von Landb or g -11 allberger, 	k. schwed. Kammerhorr 
u. diplomatischor Agent z. D., auf Schloss Tutzing, Oberbayern (1043). 

- Dr. Carl Lang, Oberlohror am Kgl. Seminar in Droyssig b. Zeitz (1000). 
- Dr. 	Charles 	It. 	L an man, 	Prof. 	of 	Sanskrit 	in 	Harvard 	University, 

9 Farrar Street, in Cambridge, Massachusetts, U. S. A. (897). 
, Dr. M. Lau or, Gob. Rogierungsrath u. Schulrath in Stade (1013). 
- Dr. S. L o fin a n n , Prof. an dor Univ. in Heidelberg, PlOckstr. 46 (868). 
- Dr. jur. et  phil. Carl F. Lehmann, Privatdocont an dor Universitiit in 

Berlin NW, Louisonstr. 51 (1076). 
- Dr. Oscar von Lemm, am Asiat. Museum d. K. Ak. d. W. in St. Peters. 

burg, Wassili Ostrow, Nicolai-Quai 1 	(1026). 
- Paul L ergot parer, Gymnasiallehror am Staitts-Oborg,ymnasium in Laibach 

(1100). 
- L. L e ric h o in Tebossa (Algior) (1182). 
- Dr. Ernst L e urn a n n, Prof. a. d. Univ. in Strassburg ii  Els., Sternwartstf. 3 

(1021). 
- Dr. Mark Lidzbarski, Privatdocont in Kiel, Karlstr. 29 I (1243). 
- Dr. Bruno 	Li ob i ch, 	Professor 	an 	dor Universitiit in Breslau, 	Moltke- 

stress° 10 part. (1110). 
- Dr. Arthur Lin ck e in Dresden, Borgstr. 5 (942). 
- Dr. Ernest L in d I , Presbyter in Miinclion, Thoresionstr. 39I (1245). 
- Dr. Bruno Lindner, Professor an der Univ. in Leipzig, Egelstr. 8 (952). 
- Dr. J. Lobo, Golteimer Kirchenrath in Rasophas boi Altenburg (32). 
- D. Thoophil Lobel, Censur-Inspektor im 	k. ottomanischon Unterrichts- 

ministerium in Constantinopol (1114). 
- Dr. Wilhelm Lot z , Professor der Thoologie in Erlangen, Landwehrstr. 11 

1 	(1007). 
- Dr. Immanuel Low, Oberrabbiner in Szegedin (978). 
- Dr. Alfred Ludwig, Professor 	an 	dor deutschen Universitat in Prag, 

Konigl. Weinbergo, Colakows14-Str. 15 (1006). 
- Jacob L iitschg, Secretair d, kids. russ. Consulats in Bochara (865). 
- C. J. Lyall, B. S. C., in London SW, 38 Lower Sloane St. (922). 
- Dr. J. F. Mc Curdy, Prof. am Univ. College, in Toronto, Canada (1020). 
-' Dr. Arthur Anthony Mac don ell , Professor des Sanskrit a. d. Univ. in 

Oxford, 7 Fyfield Road (1051). 
• Norman Mel., eau , Fellow of Christ's College and Lecturer in Cambridge 

(England) (1237). 
Dr. Eduard Mahler in Budapest I, Orszilgitaz-uteza, 12 (1082). 

- 	Dr. Oskar Mann, Assistant b. d. Kgl. Bibliothek in Berlin N, 58, WOrther- 
strasse 37 II (1197). 	• . 

- 	David Samuel Marg olio u t h , Follow of New College and Laudian Pro- 
fessor of Arabic in the University of Oxford (1024). 

- 	Dr. Karl ill a r ti , Prof. der Theol. an der Univ. in Born, Marienstr. 25 (943). 
- 	Michael Masc. It an o ff, Professor an dor geistl. Akadomie in Kasan (1123), 

Dr. B. F. M a t the s, ' Agent 	der 	Amstord. Bibelgosellschaft 	im Haag, 
Bilderdijkstr. 102 (270). 

Dr. A. F. von Me ltr o n , Professor der semit. Sprachen in Kopenhagen, 
Kannikestraede 11 (240). 

, 	Dr. Bruno Meissner,  , Privatdoc. a, d. Univ. in Haile a/S., Mansfolder- 
strasse 48 (1215). 

- 	Dr. A, 11 er x , Geh. Molina', Professor d. Theologie in Heidelberg, Bunsen- 
strasse 1 (537). 

Dr. Ed. Meyer, Professor a. d. Universitit in Halle a/S., Giobiehenstein 
b. Haile, Reilstr. 88 (808). 

- 	Ds.. Leo Meyer, k. russ. wirklieher Staatsrath and Prof. in Dorpat (724). 
- 	Stud. phil. Curt AS in Us, ekis , in Munchen, Ilobenzollernstr. 73 (1/81). 

   
  



Verzeiehnis der illitglieder der D. M GemUeda:qt. XIXII 

Herr Dr. Ch. Michel, Professor an der Universitiit in Lfittich , 	110 Avenue 
-d'Avrey 051). 

- 	Cand. theol. S. Miehelet aus Christiania, z. Z. in Leipzig (1136). 
- 	Dr. theol. L. H. Mills in Oxford, Nerham Road 19 (1059). 
- 	Dr. 0. F. von Mallen do r ff, kaiserlich deutseher 	Consul in Kowno 

1. Russland (986).  
- 	J. P. you Ilto el lender ff,  , Vieo-Director dos 	statist. Amtes in Shanghai 

(China), c/0  custom house (690). 
- 	Dr. George F. 	oor a, Professor of Theology, in Andover, Mass., U. S. A. 

(1072).  
- 	Dr. J. H. .M or d t ma n n , kaisorl. deutschor Konsul in Salonik (807). 
- 	Mub arek Gh a li 1) Boy, Exe., in Constantinopel, Cantardjilar (1170). 
- 	Dr. Ford. M ii h la u , kais. runs. wirkl. Staatsrath u. Professor dd. Theo!. an 

dor Universitat in Kiel, Jaegersberg 5 (565). 	' 
Sir William Muir, K. C. S. I., LL. D., in Edinburgh (473)-. 
Herr Dr. D. H. Manor, Professor an dor Universitlit in Wien VIII, Feld-

gasse 1'0,  (824). 
- 	Dr. Friedrich W. K. M ill le r, Hilfsarbeiter am Konigl. Museum fiir VOlker-

kunde in Berlin, Tempolhof b/Berlin, Stolbergstr. 2 (110.1). 
- 	Dr. Ed. M ii ller -Hess, Professor in Bern, Zieglerstrasse 30 (834). 
- 	Dr. C. A. N II 1 lin o in Noapel, R. Istituto Orientals (1201). 
- 	Dr. Eberh. Nestle, Professor in Ulm a/D. (805). 
- 	Dr. W. A. Neumann, Prof. a. d. Univ. in Wien IX, Garnisongasse 18 

.(518. 	1084), 
- 	Dr. George Karel Niema nn, Professor in Delft (547). 	. 
- 	Dr. Ludwig Nix, Privatdocent an der Universitiit in Bonn (1079). 
- 	Dr. W. N °week, Professor an der Univers. in Strassburg i/Els., Thomas-

gasse 3 (853). 
- 	Dr. Heinrich 	Nfitzel, 	Directorial-Assistont 	bei 	don 	Kgl. 	Musoen, . in 

• Berlin N, Elsasserstr. 31 (1166). 
- 	Dr. J. 0 es tr up, Privatdocent in Koponhagen, N. Norrebrogade 42 (1241). 
- 	Dr. II, 0 ld e nb er g, Prof. an ,der Univ. in Kiel, Hohenbergstr. 13 (993). 
- 	Stud. phil. J. van Oordt, in Leiden, Oude Ryn (1224). • 
- 	Dr. Max Freiherr von 0 p•p enhei in, Rogierungsassessor, in Coln a/Rh., 

Gloekengasse 3 (1229). 
- 	Dr. Gustav Oppert, Prof. in Berlin W., Biilowstr. 55 I (1264). 
- 	Dr. Conrad von Orel li , Professor an der Universitiit in Basel, Bernoulli-

strasse 6 (707). 
- 	Dr. C. Pauli, Professor am Kantonslyceum zu Lugano (Cant. Tessin), 

Casa Monti, Vials Carlo Cattaneo 94 (987). 
- 	Dr. Felix E. Poise r, Privatdoeent an dor Universitiit in Kiinigsberg i/Pr., 

Dohnastr. 10 (1 064).. 
Dr. Felix P e rl es, in Miinehon, Landwohrstr. 43 (1214). 

- 	Dr. E. D. Perry, Columbia College, in New York, 133 East, 55th Street (1042). 
- 	Prof. Dr. W. P er tseh, Geh. Hofrath, Oberbibliothekar in Gotha, Damm-

weg 25 (328).  
- 	Dr. Eduard Peter, k. k. Regierungsrath• and Honorar-Professor der alt-

testament!. Exogese and der semit. Philologie an der deutschon Uni-
versititt in Prag I. Kreutherronstift 3 (388). 

- 	Rev. John P. Peters, Prof. an der Episcopal Divinity School in Phila-
delphia, Pennsylvania, U. S. A. (996). 

- 	Dr. Norbert Peters, 	Prof. 	dor 	alttestamentlichen Exegese an der B. 
thoolog. Faeultiit in Paderborn (1189). 

- 	Dr. Arthur Pfungst, Fabrikant in Frankfurt a. M., Giirtnerweg 2 (1209). 
- 	Dr. Friedr. 	Willi. Mart. Philippi, Professor an d. Univ. in Rostock, 

Georgstr. 74 (699). 	. 
- 	Dr. Bernhard Pick, in Albany, New-York, 393 Washington Str. (913), 

   
  



XLVIII Verzekhnis der Mitgliecler der D. M. Gesellschaft. 

Herr Dr. Richard P i e ts eh m a nn, Prof. an der Universitit und Ober-Bibliothekar 
an der Univ.-Bibliothek in Gottingen, Gronerthor 1 (901). 

- 	Theophilus Goldridge Pinches, 	Department of Egyptian and Assyrian 
Antiquities, British Museum; 36, Heath Str., Hampstead, London NW 
(1017). 

- 	Dr. Richard P is eh el, Prof. a. d. Univ. in Halle a/S., Schillerstr. 8 (796). 
- 	Dr. Samuel P 0 zna ri sk i in Warschau, Tlomackie 7 (1257). 
- 	Dr. Franz Pr a etori us, Prof. a. d. Univ. in Halle a/S, Franckestr. 2 (685). 
- 	Josef Pr a s eh, Sparkassen-Beamter in Graz (Steiermark) II, Leonhard-

strasse 59 (1160). 
- 	Dr. Eugen Prym, Prof. an der Univ. in Bonn, Coblenzerstr. (644). 
- 	Lie. Dr. Alfred R a hlfs, Professor a. d. Univers. in Gottingen, St. Armen-

gang 2 (1200). 
- 	Dr. H. Reek en d or f, Professor a. d. Univ. in Freiburg i. B., Maximilian-

strasse 34 (1077). 
- 	Dr. theol. und phil. C. R einicke, Professor in Wittenberg (871). 
- 	Dr. J. N. Reuter, Docent des Sanskrit und der vergl. Sprachwissensehaft 

an der Universitlit au Helsingfors, Fredsgaten 11 (1111). 
- 	Dr. Charles Rice, Chemist Department Public Charity & Corr., Bellevue 

Hospital, in New York (887). 
- 	P. Dr. Joseph Ri e b er, Prof. der Theologie an der deutsehen Univ. in 

Prag III, Carmelitergasse 16 (1154). 
- 	Dr. Fr. Rise h, Pfarrer in Heuehelheim, Post Ingenheim , bei Landau, 

Rheinpfalz (1005). 
- 	Dr. James R ob ertson, Prof. of Orient. Languages, in Glaigow 7 the 

University (953). 
- 	Dr. Joh. Roe dige r, Director der KOnigl. Universititts-Bibliothek in Mar-

burg i/H.. Schwanallee 7 (743). 
- 	Dr. Robert W. Rogers, B. A., Professor am Drew Theological Seminary, 

in Madison, New Jersey, U. S. A. (1133). 
- 	Dr. Albert Rohr, Docent an der Univ. in Bern (857). 
- 	Gustav R Os e h , pens. ev. Pfarrer in Biberach a. d. Riss (932). 
- 	Baron Victor von Rosen, Prof. an der Universitlit und Akademiker in 

St. Petersburg, Excellent, Wassili-Ostrow, 7te Linie, 2 (757). 
- 	Arthur von R os th o rn, z. Z. in Peking (China), Custom office (1225). 
- 	Lie. Dr. J. W. R o thst ein, Prof. a. d. Univ. in Halle.a/S., Karlstr. 4 (915). 
- 	Dr. Max Rottenb urg in Vizsoly, Ungarn (1212). 
- 	W. H. D. Rouse, M. A., Fellow of Christ's College, in Cambridge, Eng-

land (1175). 
- 	Gustav Rudloff, Superintendent in Wangenheim bei Gotha (1048). 
- 	Dr. Franz Rilhl, Professor an der Univ. in Konigsberg i/Pr., Sackheimer 

Kirchenstr. 5 (880). 
- 	Dr. thee!. und phil. Victor Ry sse I, 'Professoi an der Univers. in Ziffich. 

Fluntern, Plattenstr. 45 (869). 
- 	Dr. med. Lames S a a d, Sanititsarzt, in Jaffa (Syrien) (1046). 
- 	Dr. Ed. Sach au, Geh. Regierungsrath, Prof. an der Univ. in Berlin W, 

Wormsor Str. 12 (660). 
- 	Carl Salem a nn , Exe., Wirkl. Staatsrath, Mitglied der kais. Akad. d. W., 

Direktor des Asiatisehen Museums in St. Petersburg, Wassili-Ostrow, 
Haus der Akademie (773). 	 • 

- 	Archibald Henry Sayce, M. A., Prof. a. d. Univ. in Oxford (762). 
- 	Dr. Wilhelm Schanz, Geistl. Rath u. konigl. Lycealprofessor in Regens-

burg (1018). 
- 	Dr. Lucian S cherm an , 	Privatdocent an der Universitiit in Milnchen, 

Giselastr. 8 (1122). 
- 	Celestino Se hiap ar ell i , Prof. des Arab. au der Univ. in Rom, Lungara 10 

(777). 
- 	Gregor Heinrich Schils, Pfarrer in Fontenoille (Ste Cecile), Belgien (1056). 
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Herr A. H-out u in •Sch i n dl e r , General in,persischen Dionston, General-Inspector 
der Telegraphen, in Teheran (1010). 

- Dr. Emil S chiagintw eit, k. bayr. Regierungsrath in Zwoibriickon (626). 
- Dr. Erich Schmidt in Bromberg,, TOpferstr. 20 (1070). 
- Dr. Johannes Sehns4dt, Geh. Rath u. Prof. an der Univ. in Berlin W, 

Liitzower Ufer 24 (994). 
- Dr, Richard. Schmidt in Eisteben, Freistr. 29 (1157). 
• Dr. Leo Schnee dorfer, Prof. der Theologie an d. deutschen Universitiit 

in Prag I, Aegldigasse (Dominicanor.Kloster) 9 (862). 
• Dr. H. Schnorr von Carolsfeld, Oberbibliothekar dor' kgl. Univers.- 

Bibliethek in M9ncheu, Leopoldstr. 33, I (1128). 
r Dr. George H. Sehod de, Prof. a. d. Capital University, in Columbus, Ohio, 

452 Keniball Place, U.S. A. (900). 
• Dr. Eberhard S c h r a der, Geh. Regierungsrath, Prof. an dor Univ. in 

Berlin NW, Kropprinzen-Ufer 20 (655). 
- Dr. Fritz Schrader in Halle a/S. -(1152). 
. Dr. W. Schram eier, kaiser'. deutscher Vice-Consul a. i. am kaiser'. 

deutsehen Consulat in Shanghai, China (976). 
- Dr. Martin Schreiner, 	Docent 	an 	der 	Lehranstalt 	fiir 	Wissenschaft 

des Judenthutiss zu Berlin N, Ziegelstr. 13 I (1105). 
. Dr. Paul Schroder, 	kaiser'. 	deutscher 	Generalkonsul 	ftir 	Syrien 	in 

Beirut (700). 
• D). Leopold v. Schroeder, Prof. an der Univ. in Innsbruck, Fischer- 

gasse 7 III (905). 
• Dr. Friedrich Sch ulth ess, Privatdocent an dor Universitat in Gottingen, 

Herzberger Chaussee ss 1 (1233).  
• Dr. Alartin Schultze, Rector a, D. in Ellrich a. Harz (790). 

Lie. Dr. Fr. S e h wally, Privatdocent a. d. Univers. in Strassburg 1/1 laass, 
Lessingstr. 3 (1140). 

* Dr. Paul S eh w arz, Privatdoc. a. d. Univers. in Leipzig, Waldstr. 29 111 
<1250). 

+ Dr. Jaroslav-Sedliaek, Professor an dor k. bohmischen Univorsitilt and 
Kaplan zu. St. Heinrich. in Smichow bei Prag, Ilussgasse 304 (1161 ). 

- Dr. 	Ernst 	Seidel, 	prakticierender Arzt in 	Leipzig - Roudnitz, 	Gronz- 
strasse 911 {1187). 

• Dr. Chr. F. Sey bold, Professor der setnit. Sprachen an dor Univers. in 
Tubingen, Hechingerstr. 14 (1012). 

• Henry Si dg wick. Fellow of Trinity College in Cambridge (632). 
- Otto Si eg esm u nd, Minter in Gross.Mirkowitz bei Stompuchowo (11oz. 

Bromberg) (1246). 
. Dr. K. Siegfried, Gab. Kirchenrath, Prof. der Thoologie in Jona W.-(4.- 

Bahnbefstr. 12 092). 
. Dr. Richard Simon, Privatdocent an der Universitat in Munchen, Fend- 

. 	strasse 1 (1193) 
• David Simonsen; Oberrabbiner in Kopenhagen, Randhusstrado 4 (1014). 
• Dr. J. P. Six its Amsterdam (599). 
- Dr. Rudolf Smend, Prof. an dor Univ. in Gottingim, Buhl 21 (843). 
• Dr. theol. Henry Preserved Smith, Prof. in Lakewood, N. Y., U. S. A. ( 918). 
• Dr. Christian Snouck Hur gronj e, Professor in Batavia, Javn (1019). 
. Dr. phil. Moritz S ob 4:)?nh e im in Berlin W., Vossstr. 34 (1262). 
. Dr. Alb. Soein, 	Professor an 	der Universitiit in 	Leipzig, 	Schram.- 

strasse 5 (661). 
• Dr. Rudolf von Sowa, k. k, Gymnasialprof. in Briinn, Franz Josophstr. 4 

(1039). 	 . 
+ Dr. J. S. Speyer, Professor an dor Universitat in Groningen (12271. 
- Dr. W. 8 piegelbe rg, Privatdocent an der Universititt in Strassburg i E., 

Schifftnattweg 32 bis 0220): 

   
  



L 	Verzei,chnis der Mitglied,er der D. M. Gesellschaft. 

Herr Jean H, Spiro, Prof. It 1'Universit6 de Lausanne it Vufflens-la-Ville, Cant. 
Vaud (Suisse) (1065). 	- 

- 	Dr. Reinhold Baron von St a eke lb erg , Docent am Lazarew'schen Institut 
in Moskau (1120). 

- 	R. Ste ck , Prof. d. Theol. an der Universitat in Bern (689). 
- 	Dr. Aural Stein, M. A., Principal, Oriental College, and Registrar, Panjab 

University, in Lahore (1116).  
- 	Dr. Georg S te in d orf f, Professor a. d. Univers. in Leipzig, Haydnstr. 8 III 

(1060). 
- 	P. Placidus S teinirrger , 	Prof. des Bibelstudiums 	in 	der Benediktiner- 

Abtei Admont (861). 
. 	- 	Dr. M. S t e ins e h n ei der, Prof. in Berlin 0, Wallner-Theaterstr. 34 (175). 

- 	Dr. IL S t ein th al, Prof. an der Universittit in Berlin W, Schoneberger 
Ufer 42. (424). 

- 	Rev. Dr. T. St enh o,us e , in Stocksfield on Tyne, Northumberland (1062). 
- 	Dr. Edv. S t en ij , Adjunkt an der theologischen Fakultiit der Universitat 

zu Helsingfors (1167). 
- 	Dr. Josef Stier, Prediger and Rabbiner der israelit. Gemeinde in Berlin N, 

Oranienburgerstr. 39 (1134). 
- 	Dr. Theod. Sto ck may er, Stuttgart, Feuerseeplatz 14 (1254). 
- 	Dr. Hermann L. Strack, Prof. der Theol. in Berlin, Gross-Lichterfelde, 

Boothstr. 24 (977). 
- 	D. Victor von Strauss and Torn e'y , Exc., Wirki. Geh. Rath, in Dresden, 

Lilttichaustr. 34 (719). 
- 	Dr. Max Streck in Strassburg, Els., Reibeisengasse 8 (1259). 
- 	Arthur Strong, M. A., Lecturer in the University of Cambridge, in London, 

SW Putney Bill, / St. John's Road (1196). 
- 	Dr. phil. Hans S tu mm e , Privatdocent an der Universitiit in Leipzig, 

Robert-Schumannstr. 1 (1103). 
- 	Georges D. Su rs o c k , Dragoman des k. deutschen Consulats in Beirut (1014). 
- 	Dr. Heinrich Suter, 	Professor 	am Gymnasium 	as 	Zurich, 	Kilchberg 

b. Zurich (1248). 	 ' 
- 	Aron von Szila dy, reform. Pfarrer in Hales, Klein-Kumanion (697). 
- 	Dr. Jyun T ak a k us u , 207 Motomatchi, Kobe, Japan (1249). 
- 	A. T app eh orn , Pfarrer in Vreden, Westphalen (568). 
- 	Dr. Jacob Tauber, Oberrabbiner in Miihrisch Prerau (1049). 
- 	1)r. Emilio T eza, ordentl. Prof. an der Universitat in Padova (444). 
- 	G. W. Thatcher, M. A., B. D., in Oxford (1107). 
- 	Dr. G. T hi b aut., Principal Muir Central College in Allithablid, Indian (781). 
- 	Dr. C. P. T i el e , Professor an der Universitiit in Leiden (847). 
- 	W. von Ties e nh au s en, Exc., kais. russ. wirkl. Staatsrath in St. Peters-

burg, Kaiser]. Ereraitage (262).  
- 	Dr. Tsuru-Matsu To ki w a i, in Strassburg i/E., Schiffleutg. 17 (1217). 
- 	Dr. Fr. Tre c hs el , Pfarrer in Spiez, Canton Bern (Schweiz) (755). 

Furst lisper Esperowitsch U chtom skij , Durchl. , Kammerherr Sr. Maj. des 
Kaisers v. Russland, in St. Petersburg, Sehpalernaja 26 (1235). 

Herr Rud. Ullmann, Pfarrer, Inspector des prot. Alumneums in Regensburg 
(1150). 

- 	Dr. J. Jacob Unger, Rabbiner in Iglau (650). 
- 	Dr. J. J. Ph. V al eto n, emer. Prof. d. Theol. in Amersfoort (Niederlande) 

(130). 
- 	Dr. Herm. V amber y, Prof. an der Univ. in Budapest, Franz-Josephs- 

• Quai 19 (672). 
- 	Dr. B. Vend en h o f f , Privatdocent zu Miinster i/W., Bergstr. 8 (1207). 
- 	Cand. phil. Friedrich Veit, in Ostdorf ilWiirttembeig (Schwarzwaldkreis) 

(1185). 
- 	Arthur V e n is, Principal Sanskrit College, in Benares (1143). 
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Herr Dr. G. van Mien, Adjutor Interprets Logati Warneriani in Leiden, 
Gangetje 1 (1119). 

- 	Dr. H. Vogel st e in, 	Rabbiner in Stettin (1146). 
- 	Dr. Hermann. V oge 1st ein , Itabbiner in Kiinigsberg it Pr. , Burgstr. 1(1. 

(1234). 
- 	Dr. Hans V oig t , Gymnasial-Oberlehrer in Leipzig, Hauptmannstr. 4 (1057). 
, 	Dr. With. V 01 ck , kais. cuss. w. Staatsrath und Prof. der Thool. an dor 

Universitiit in Dorpat (536). 
. 	Lie. Dr. K. V of 1 ers , Prof. an der Universititt in Jena, Weimar-Goraor-

l3ahnhofstr. 5 (1037). 
• Dr. Jakob W a eke rn ag el , Professor an der Universitat in Basel, Garton- 

.' 	stress° 93 (921), 
• Oscar Wassermann in Berlin C, Burgstr. 21 (1260). 
. 	The Venerable Archdeacon A.Williant W a ti ins, The College, in Durham (827), 
, 	br. J. B. von Weiss, k. k. linfrath und Professor der Goschichte an 

der Universitat in Graz, in Ruhestand, Biirgergasse 13 (613). 
x 	Dr. F. II. W eiss ha ch, 	Assistent 	an 	der 	Universitiitsbibliothok 	uric'. 

Privatdocent an 	der 	Universitit 	in 	Leipzig, 	Leipzig - Schloussig , 
likinneritzstr. ^62 (1473). 

- 	Dr. J. W e•l lh a us e n , Professor an dor Universitat in Gottingen, Weber-
strasse 18 a (832). 

• Pr. J. G. Wet zs 6 eta, kOnigl. preuss. Consul a. D. in Berlin N, August-
strasse 69 (47). 

• Dr. Alfred Wiedemann, Professor an dor Universitat in Bonn, Konig-
stress° 2 (898).  

• Dr. Ulrich Wile k en, Professor an der Universitiit in Breslau, Augusta-
strasse 66 (1206). 

- 	Dr. Eug. Wi lhe 1 m, Professor in Jena, Wagnergasso 11 (744). 
- 	Dr. Hugo 'W in ck le r, Privatdocent der semit. Philologie an dor Uni-

versitat in Berlin, Wilmersdod Bingerstr. 80 (1177). 
Dr. Ernst W in di s c h , Geh.-Hofrath, Prof. des Sanskrit an dor Univ. in 

'Leipzig, Universitlitsstr. 15 (731). 
Dr. Moritz -Wi n t e rni t z , z. Z. in Oxford, Norham Road 1 (1121). 

• IV. Wi ts c het, 	Oberlehrer :ini Louisenst8dt. Realgymnas. in Berlin S, 
Planufer 39 (1226). 

- 	Dr. M. Wolff, Rabbitrer in Gothenburg (263). 
, 	Rev. Charles H. 11. Wright , D. D., M. A., Ph. D. in Birkenhead, Chester, 

44 Rock Park, Roekforry (553). 
- 	W. Aldis Wright, 13. A. in Cambridge, England, Trinity College (556). 
, 	'Dr. C. Aug. Wil ns c he , Professor u. Oberlehrer an d. Rathstochtorschulo 

in Dresden, Albrechtstr. 15 (639). 
• Dr. Th. Z a char i a e , Prof, st: d. Univ. in Halle aiS., Jagerplatz 2 (1149). 

Dr. Joseph Zaus, Docent der Philosophie an der k. k. dontschon Uni-
versitat in Frog I, Karlsg. 174 (1221). 

• Dr. Hoinr. Zi in In e r, Professor an der Universitat in Groifswald , Karig-
platz 13 (971). 

- 	Dr. lleinr. Zimmer 4, Professor an der Universirdt in Leipzig, Stiitteritz 
(Marienhohe), Naunhoferstr. 5 (1151). 

Dr. Jos. Zub a ti, Prof. a. d. Prager bOhmischen Universitdt, in Smichov 
b/Prag, Hussstrasse 539 (4129). 

   
  



LII 	Verzeichnis d. Mitgl. u. d. gelehrten Jarperschaften und Institute. 

In die Stellung eines ordentlichen Mitgliedes sind eingetreten1): 
Das Veitel-Heine-Ephraim'sche Beth ha'-Midrasch in Berlin (3). 
Die Konigl. Bibliothek in Berlin W, Opernplatz (12). 
„ 	Konigl. und Universitiits-Bibliothek in Breslau (16). 
„ 	Konigl. und Universittits-Bibliothek in Konigsberg i/Pr. (13). 
„ 	Bibliothek des Benedictinerstifts St. Bonifaz in Munchen (16). 

La Biblio-theque Khediviale k Caire (Egypte) (32). 
Die Bodleiana in Oxford (5). 

Grossherzogliche Hofbibliothek in Darmstadt (33). 
,' K. K. Hofbibliothek in Wien (39). 

St. Ignatius-Collegium in Valkenburg (Holland) (35). 
Das Furstlich Hohertzollern'sehe Museum in Sigmaringen (1). 
The Owens College in Manchester, England (30). 
Das Rabbiner-Seminar in Berlin. 	(Dr. A. Berliner, Berlin C, Gips. 

strasse 12 a) (8). 
The Rector of St. Francis Xavier's College in Bombay (9). 
„ 	Union Theological Seminary in New York (25). 	. 

Die Stadtbibliothek in Hamburg (4). 
„ 	Konigl. Universitiits-Bibliothek in Amsterdam (19). 
„ 	Universittits-Bibliothek in Basel (26). 
„ 	KOnigl. Univ ersi tat s-B ib 1 iothek iu Berlin NW, Dorotheenstr. 9 (17). 
„ 	Konigl. Universittits-Bibliothek in Christiania (43). 
„ 	Kaiserl. Universitiits-Bibliothek in Dorpat (41). 
„ 	KOnigl. Universitats-Bibliothek in Erlangen (37). 
„ 	Grossherzogl. Universittits-Bibliothek in Freiburg i/B. (42). 
„ 	Grossherzogl. Uuiversitiits-Bibliothek in Giessen (10). 
„ 	Konigl. Universitiits-Bibliothek in Greifswald (21). 
„ 	Grossherzogl. Universitats-Bibliothek in Jena (38). 
„ 	Konigl. Universittits.Bibliothek in Kiel (24). 
„ 	Kiinigl. Universitats-Bibliothek 	„Albortina" 	in Leipzig, 

Beethovenstr. 4 (6). 
„ 	Konigl. Universittits-Bibliothek in Marburg i/H. (29). 
„ 	Konigl. Universittits-Bibliothek in Munchen (40). 
„ 	Kaiserl. Universittits.Bibliothek in St. Petersburg (22). 
„ 	K. K. Universitiits-Bibliothek in Prag (14). 
„ 	Grossherzogl. Universitats-Bibliothek in Rostock (34). 
„ 	Kaiserl, 	Universititts- 	und Landes-Bibliothek 	in 	Strassburg 

i/Els. (7). 
„ 	Konigl. Universitiits-Bibliothek in Utrecht (11). 

. 	 . 
Verzeichnis der gelehrten Korperschaften und Institute, 
die mit der D. M. Gesellschaft in Schriftenaustausch stehen. 

(Nach dem Alphabet der Stidtenamen.) 

1. Das Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Batavi a. 
2. Die KOnigl. Preuss. Akademie der Wissenschaften in Berlin. 
3. Die Gesellschaft ?Ur Erdkunde in Berlin SW 12, Zimmerstr. 90. 
4. Die Zeitschrift fiir afrikanisehe und oceanische Sprachen, in Berlin, NW, 

Pritzwalkerstr. 17. 
5. The Bombay Branch of the Royal Asiatic Society in Bombay. 

1) Die in Parenthese beigesetzte Zahl ist die fortlaufende Nummer und 
bezieht sich auf die Reihenfolge, in 	der die betreff. Bibliotheken und Institute 
beigetreten mind. 

   
  



Verzeichnis der gelehrten Korperschaften and Institute. 	LIII 

6. La Societe des liollandistes, 14, rue des Ursulines, it Bruxelles. 
7. Die Magyar Tudomauyos Akademia in Buda p es t. 
8. Die Redaction der Ethnologischou Mittheilungen aus Ungarn, in Budap es t. 
9. .e Ministers de rInstruction Oblique, it Ca i r e (Egypte). ii 

10. !rhos Royal Asiatic Society of Bengal in Calcutta. 
11. The Ceylon Branch of the Royal Asiatic Society in Colo m b o. 
12. Das Real Institute di Studj superiori in Fiore nz , Piazza S. Marco 2. 
13. Studj italiani di filologia indo4raniea in F to r e nz. 
14. Societe. asiatica Italians, in Flor en z,, Piazza San Marco 2. 
15. Die Itiinigi. Gesellschaft der Wissensehaften in Gottingen. 
16. Der Historische Verein flir Steiermark in Graz. 
17. Das Itoninklijk Instituut voor Taal,, Land, en Volkenkundo van Noderlandsch 

Indic itn Haag. 
18. Die Finnisch,Ugrisehe .GeseUschaft in H elsingf or s. 
19. 1)as Curatorium der Universititt in Leiden. 
20. Die Redaction des Toung-pao in Leiden. 
21. Der Deutsche Verein zur Erforsehung Palitstinas in Leipzig. 
22. The Society of Biblical Archaeology in London WC, Bloomsbury, 37, Groat 

Raise,'" Street.  
23. The Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland in Lon don W 

22, Albemarle Str. 
24. The Royal Geographical Society in Lon don W, 1, Savilo Row. 
25. Das Athenee oriental in L a w a n. 
26. Die Konigl. Bayer. Akademie der Wissensehaften in M ii n eh o n. 
27. The American, Oriental Society in New Ha v e n. 
28. Die Eeole speeiale des Longues orientales vivantes in Paris , Rue do Lille 2. 
29. • Das Muse° Guimet in Paris. 
30. Die Revue Areheologique in Paris, Rue de Lille 2. 
31. Die Societe Asiatique in Paris, Rue de Seine, Palais de l'Institut. 
32. Die Societe do Geographie in Paris, Boulevard St. Germain 184. 
33. Die Societe Aeademique Indo-chinoise in Paris. 
34. Die Kaiser'. Akademie der Wissenschaften in S t. Pete rs b u r g. 
35. Die Kaiserl. Russ. Geographische Gesellschaft in S t. Petersburg. 
36. Die Soeiete d'Archeologie et de Numismatique in S t. P o t or sb u r g. 
37. The, American Journal of Archaeology, in Princeton, Now Jersey U. S. A. 
38. Die R. Aceadeinia dei Lincei in Rom. 
39. Die Direction. du Service focal de To Cochinchine (Cabinot du Directeur) 

in Saigon.' 
40. The North China Branch of the Royal Asiatic Society in Shanghai. 
41. The Tokyo Library 0.  the Imperial University of Japan, in T 5 k y 5 (Japan ). 
42. The Asiatic Society of Japan in T.5 k y.5. 
43. The Smithsonian Institution in Washing ton. 
44. The Bureau of Ethnology in Washington. 
45, 	Die Kaiser'. Konigl. Akadomie der Wissonschafton in W i e n, 
46. Die Numismatische Gesellschaft in Wien I, Universitittaplatz 2. 
47. Die Meehitharisten-Congregation in Wi en VII, Mechitharistongasso 4. 

Ex officio erhalten je 1 Expl. der Zeitsehrift: 
Se. Hoheit Prinz Moritz von Sachsen-Altenburg in A I to n b u r g. 
Das Konigl. Ministeriutn des Unterrichts in B e rli n. 
Die Privat-Bibliothek Sr. Majestiit des Konigs von Sachsen in Dresd a n. 
Se. Excellenz der Herr Staatsminister von Seydowitz in Dr es d e n. 
Die cigeno Bibliothek dor Gesellschaft in Halle a/S. (2 Exemplar° ). 
Die liOnigl. Universitifts-Bibliothek in Hail e a/S. 
Die India Office Library in London SW, Whitehall, Downing Str. 
Die Konigl. offentliche Bibliothok in Stuttgart. 
Die Konigl.• Universitats-Bibliothek in 'I' ft b ingo n. 
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• Terzeichuis der auf Kosten 	der Deutschen Norgen- 
landischen Gesellschaft yerolfentlichten Werke. 

Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft. 	Herausgegeben von 
den Geschaftsftihrern. 	I—LI. Band. 	1847-97. 	698 	M. 	(I. 8 M. 
II—XXI. a 12 M . . XXII—LI. is 15 M.) 	(Fiir Mitglieder der D. M. G. 
415 M. 50 Pf.) 

Friiher erschien und wurde spiiter mit obiger Zeitschrift vereinigt: 
Jahresbericht der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft fiir des Jahr 

1845 und 1846 (1ster und 2ter Band). 	8.- 	1846-47. 	5 M 	(1845. 
2 M. — 1846. 	3 M.) 	Die Fortsetzung von 1847-1858 findet sich in 
den Heften der „Zeitschrift" Bd. IV—XIV verteilt enthalten. 

Register 	I.—X. Band. 	1858. 	8. 	4 	Mitglieder zum 	 .M. 	(Fiir 
der D. M. G. 3 M.) 

Register 	XI.—XX. Band. 	1872. 	8.- 	1 M. 60 Pf. zum 	 (Fiir 
Mitglieder der D. M. G. 1 M. 20 Pf.) 	- 

-- Register sum XXI —XXX. Band. 	1877. 	8. 	1 M. 60 Pf. 
(Fur Mitglieder der D. M. G. 1 M. 20 Pf.) 

Register 	XXXI.-,-XL. Band. 	1888. 	8. 	4 M. 	Mit- .  zum 	 (Far 
glieder der D. M. G. 2 M 50 Ir.) 

Da von Rd. 2, 3, 8, 9, 10, 25-27, 29-32 der Zeitschrift nur noch eine 
geringe Anzahl von Exemplaren vorhanden ist , konnen diese nur noch zu 
dem vollen Ladenpreise abgegeben werden. 	Bd. 2, 3, 8-10, 26, 27, 29, 31 
und 32 konnen einzeln nicht in e hr abgegeben werden, sondern nur bei 
Abnahme der gesammten Zeitschrift, und zwar diese auch dann nur noch 
zum v oll en Ladenpreise. 	Vom 21. Bande an werden einzelne Jahrgiinge 
oder Hefte au die Mitglieder der Gesellschaft auf Verlangen, unmittelbar 
von der Cominissionsbuebhandlung F. A. Brockhaus in Leipzig, 
cur Halite des Preises abgegeben, mit Ausnahme von Band 25— 27, 29-32 
welche nur noch zum voile n Ladenpreise (it 15 LW.) abgegeben werden 
konnen. 

Supplement 	20. Bande: 	.., zum 
• Wissenschaftlicher Jahresbericht caber die morgenland. Studien 1859- 

1861 , von Dr. Rich. Gosche. 	8. 	1868. 	4 M. 	(Fiir Mitglieder der 
D. M. G. 3 M.) 

Supplement 	24. Beside: zum 
WissenschaftliCher Jahresbericht fiir 1862-1867, von Dr. Rich. Goschl. 

Heft I. 	8. 	1871. 	3 M. 	(Fur Mitglieder der D. M. G. 2 M. 25 Pr) 
Heft II hiervon ist nicht erschienen und ftir die jahre 1868 bis October 
1876 sind keine wissenschaftl. Jithresberichte publiciert worden. 

Supplement 	33. Bande: zum 
Wissenschaftlicher Jahresbericht fur October 1876 bis December 1877, 

von Dr. Ernst Kuhn und Dr. Albert Socin. 	2 Hefte. 	8. 	1879. 	8 M. 
(Fiir Mitglieder der D. M. G. 4 .M .)- • 

(NB. Diese beiden Hefte werden getrennt nicht abgegeben.) 
Wissenschaftlicher Jahresbericht Car 1878, von Dr. Ernst Kuhn und Dr. 

Albert Socin. 	I. Halfte. 	8. 	1881. — II. Halite. 	8. 	1883 (I. & II. Halite 
complet: 6 M. 	(Fur Mitglieder der D. M. G. 3 M.) 

. zum 34. Supplement 	Bande: 
Wissenschaftlicher Jahresbericht Air 1879, von Dr. Ernst Kuhn und Dr. 

August Muller. 	8. 	1881. 	5 M. 	(Fur Mitglieder der D. M. G. 2 M. 
50 Pf.) 

   
  



Verzeichnis der auf Kosten d. D. M. G. veroirentlichten Werke. LV 

Zeitsehrift 	der 	Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft. 	Supplement 	zum 

	

34. Bands: 	 • 

Wissensehaftlicher Jahresberieht ffir 1880, von Dr. Ernst Kuhn und 
Dr. August Midler. 	8. 	1883. 	6 M. 	(Ffirliitglieder der D. M. G. 3 M.) 

Wissonschaftlicher Jahresberieht flir 1881. 	8. 	1885. 	4 M. 	(Fin. Mit- 
glieder der D. M. G. 2 M.) 

Abhandlungen fiir die Kunde des Morgenlandes, horausgogeben von der Deutschen 
Morgenliindischen Gesellschaft. 	I. Band (in 5 Nummorn). 	1857-1859. 	8. 
19 M. 	(Ffir Mitglieder der DI M. G. 14 M..25 Pf.) 

Die einzelnen Nummern miter folgenden besondern Titoln: 	. 
[Nr. 1. 	Mithra. 	Bin Beitrag zur Mythengeschichte des Orients von 

F. Windischmann. 	1857. 	2 M. 40 Pf. 	(Fiir Mitglioder der D. M. G. 
1 M. 80- Pf .> 	Vergriffen 1>is auf 1 Exemplar. 

Nr. 2. 	Al Kindi, genannt „der Philosopli der Amber". 	Ein Vorbild 
seiner Zeit mid seines Volkes. 	Von V. Flitgel. 	1857. 	1 M. 60 Pf. 
(Fair Mitglioder der D. M. G. 1 M. 20 Pf.) 

Nr. 3. 	Die Miff Gathas oder Sammlungen von Liedorn • und Spritchon 
Zarathustra's, seiner anger und Nachfolger. 	Herausgegeben, iibersetzt und 
erlitutort von M. Haug: 	1. Abtheilung: 	Die 	orate Sammlung (Gathil 
ahmurvaiti) enthaltend. 	1358! 	6 M. 	(Fur Mitglieder der D. M. G. 

M. 50 Pf.)- 	Yergriffett his auf 1 Exemplar. .4 
Nr. 4., Ueber des catrunjaya 31511:5.trnyani. 	Lin Boitrag zur Geschichte 

der Jaina. 	Von Albr.1Veber. 	/858. 	4 M. 50 Pf. 	(Fur Mitglieder der 
D. M. G. 3 M. 40 pf.) 

Nr: 5. 	Ueber tins Verhiiltniss des Textes der drei syrischen Briefe dos 
Ignatius au don itbrigen Reconsionen der Ignatianischen Littoratur. 	Von 
Rich. Adlb. Lirsius. 	1859. 	4112. 50 Pf. 	(Mir Mitglieder der D. M. G. 
3 M. 40.  4.) 

II. Band 	5 Nommen°. 	1860-J1862. 	8. 	27 M. 40 Pr (in 
(Fur Mitglieder d. D. AL G. 20 M. 30 Pf) 

Er. 1. 	Hermae Pastor. 	Aethiopiee primum edidit of Aothiopica intim) 
vertit Ant. d'Abbadie. 	1860. 	6 M, 	(Fur Mitglieder der D. M. G. 
4 M. 50 Yr.) 

Nr..2. 	Die dinf G5thits des Zarathustrit. 	Herausgegoben, iibersetzt mid 
erlautert von M. Haug, 	. Abtheilung: 	Die vier Hbrigen Sammlungon 
enthaltend." 186th 	6 M. 	(Fur Mitglieder der D. 31. G. 4 M. 50 Yr.) 

Nr. 3. 	Die Krone der Lebiensbesehreibungen, enthaltend die Classon dor 
Hanefiten von Zein-ad.-din KIsim Ibn Kutlfibuga. 	Zum ersten Mal hermits- 
gegeben and mit Anmerkungen. und einem Index begloitet von G. .1,  liigcl. 
1862. 	6 M.(Fur Mitglieder der D. M. G. 4 M. 50 Pf.) 

Nr: 4. 	Die grammatischen Sehulen der Araber. 	Each don Quollon be- 
'arbeitet von 	G. Fliigel. 	1. Abtheilung : 	Die Schulen von Basra und 
Kufa 'and die gemischte . Schule. 	1862. 	6 M. 40 Pf. 	(Fir Mitglioder 
der D. 31. 	4 M. 80 Ff.) 
, Er. 5. 	Kathy Sarit SIgara. 	Die Mfirchensammlung 	des Somadova, 
Buch VI. VII. VIII. 	Herausgegoben von H. Brockhaus. 	1862. 	6 M. 
'(Fiir Mitglieder der D. M. G. 4 M. 50 Pf.) 	Herabgesetzt aid 8 M., 
fur Mitglieder 2 M. 

HI. Band 	4 Nummerrk). 	1864. 	8. 	27 M. 	Mitglioder (in 	 (Fur 
der D. M. G. 20 M. 25 4,) 

Er. 1. 	Sse-schu, Schu-king, Schi-king in Mandschuischer Uebersotzung 
mit einem Mandschit-Deutsehen WOrterbuch, herausgegeben von H. Conon 
von der Gabelentz. 	1. Heft. 	Text. 	1864. 	9 1W. 	(Fur Mitglieder der 

' 	D. M. G. 6 M. 75 4) 
NT. 2. 	2. Heft. 	Mandschu-Deutsches Wortorbuch. 	1864. 	6 .3f. 

(Fill. Mitglieder der D. M. G. 4 M. 50 in 

   
  



'LVI 	Verzeichnis der auf Kostert d. D. M. G. veroffentliehtenWerke. 
• 

Abliandlungen fur die Runde des Morgenlandes. 	III. Band. 
Nr. 3. 	Die Post mid Reiserouten des Orients. 	Mit 	16 Karten nach 

einheimischen Quenon von A. Sprenger. 	1. Heft. 	1864. 	10 M. 	(Fill. 
Mitglieder der D..M. G. 7 M. 50 Pf.) 	 • 

Nr. 4. 	Indische Ilausregeln. 	Sanskrit u. Deutsch herausg. von Ad. Fr. 
Stenzler. 	I. Acvalityana. 	1. Heft. 	Text. 	1864. 	2 M. 	(Fib. Mitglieder 
der D. M. G. 1 M. 50 Pf.) 

(in IV. Band 	5 Nummern). 	1865-66. 	8. 	18 M. 20 Pf. 
(Far Mitglieder der D. M. G. 12 M. 90 PI) 

Nr. 1. 	Indische Hausregeln. 	Sanskrit u. Deutsch herausg. von Ad. Fr. 
Stenzler. 	I. Acvarayana. 	2. 	Heft. 	Uebersetzung. 	1865. 	3 M. 	(Fur 
Mitglieder der D. M. G. 2 M. 25 Pf.) 
•Nr. 2. 	cantanava's Phitsettra. 	Mit verschiedenen indischen Commentaren, 

Einleitung , Uebersetzung und Anmerkungen herausg. von Fr. Kielhorn. 
1866. 	3 M. 	-(Ftir Mitglieder der D. M. G. 2 M. 25 Pf.) 

Nr. 3. 	Caber die jiidische Angelologie und Daemonologie in ihrer Al). 
hiingigkeit vom Parsismus. 	Von A. .Kohut. 	1866. 	2 M. 	(Fur Mitglieder 
der D. M. G. 1 M. 50 Pf.) 

Nr. 4. 	Die Grabschrift des sidonischen Konigs Eschmun-dzer iibersetzt 
und erkliirt von E. .Meier. 	1866. 	1 M. 20 ,PI 	(Fib. Mitglieder der 
D. M. G. 90 Pp 

Nr. 	5. 	Raffia 	Sarit 	&wars.. • 	Die 	IVIiirchensammlung 	des 	Somadeva. 
Buch IX-XVIII. 	(Schloss.) 	Herausgegeben von H. Brockhav,s. 	1866. 
16 M. 	(Fur Mitglieder der D. M. G. 12 M.) 	Herabgesetzt auf 9 M., 
fiir Mitglieder 6 M. 

- - V. Band (in 4 Nummern). 	1868-1876. 	8. 	31 M. 10 Pf. 
(Mir Mitglieder der D. M. G. 22 M. 86 PI) 
Nr. 1. 	Versuch einer hebriiischen Formenlehre nach der Aussprache 

der heutigen Samaritaner nebst einer darnaeh gebildeten Transscription der 
Genesis mit einer Beilage von IL Petermann. 	1868. 	7 M. 50 PI (Fur 
Mitglieder der D. M. G.5 M. 65 Pf.) 

Nr. 2. 	Hosnisch-tiirkische Sprachdenkmitler von 0. Blau. 	1868. 	9 M. 
60 Pf. 	(Fur Mitglieder dor D. M. G. 7 M. 20 Pf.) 

	

Nr. 	3. 	Ueber das Saptacatakam des Ilida von Albr. Weber. 	1870. 

	

8 M. 	(Fur Mitglicder der D. M. G. 6 M.) 	Herabgesetzt auf 2 III, 
fur Mitglieder 1 M. 

Nr. 4'. 	Zur Sprache, Literatur und Dogmatik der Samaritaner. 	Drei Ab- 
handlungen nebst zwei bisher unedirten samaritan. Texten herausgeg. von 
Scum. Kohn. 	1876. 	12 M. 	(Fur Mitglieder d. D. M. G. 9 M.) 

VI. Band 	4 Nummern). 	1876-1878. 	8. 	39 M. 

	

(in 	 (Far 

	

Mitglieder . der D. M. G. 	29 M. 25 Pf.) 
Nr. 1. 	Chronique de Josud le Stylite, 	derite vers l'an 	515, 	text° et 

traduction pap P. Martin. 	8. 	1876. 	9 M. 	(Fur Mitglieder der D. M. G. 
6 M. 75 Pf) 	 1 

Nr. 2. 	Indische Hausregeln. 	SanSkrit und Deutsch herausgeg. von. Ad. 
Fr. Stenzler. 	II. Paraskara. 	1. Heft. 	Text. 	1876. 	8. 	3 M. 	60 Pf. 
(Fur Mitglieder der D. M. G. 2 M. 70 Pf.) 

Kr. 3. 	Polemische und 	apologetische Literatur in arabischer Sprache, 
zwischen Muslimen, Christen 	und Juden, 	nebst Anhangen verwandten 
Inhalts. 	Von M. Steinsehneider. 	1877. 	22 	M. 	(Far Mitglieder der 
I). M. G. 16 M. 50 Pr) 

Kr. 4. 	Indische Hausregeln. 	Sanskrit und Deutsch herausg. von Ad. Fr. 
Stenzler. 	II. 	Pitraskara. 	2. Heft. Uebersetzung. 	1878. 	8. 	4 M. 40 Pf. 
Mir Mitglieder der D. M. G. 3 M. 30 Pf.) 

VII. Band 	4 Nummern) 	 42. M 	(Fiir - 	(in 	 .1879-1881. 	8. 
Mitglieder der D. M. G. 29 M. 50 Pf.) 

   
  



Verzeichnis der auf .ffosten d. D. Mi G. verOlfentlichten Werke. LVII 

Abhandlungen fir die Kunde des Morgenlandes. 	VII. Band. 
Nr. 1. 	The Ealpasittra of Bitadrabaltu, 	edited with an Introduction 

Notes, and a Pritkrit-Samskkit Glossary, by H. Jacobi. 	1879. 	8. 	10 M. 
(Fib. Mitglieder der D. M. G. 7 M. 50 Pr) 	Herabgesetzt auf 6 M., 
fiir Miteieder 4 M 

	

Nr. 2. 	De la Metrique ehtz les Syriens par M. rabbe Martin. 	1879. 
8. 	4 .M. 	(Fib. Mitglieder dor D. M. G. 3 M.) 

Nr. 3. 	Ausziige aus syrisehon Akten persiseher Martyrer. 	Uebersotzt 
und dureb Untersuchungon zur historisehen Topographie erlitutert von Georg 
Hoffmann. 	1880. 14 M. (Fur Mitglieder der D. M. G. 10 M. 50 Pl.) 

No. 4. 	Das Saptacatakam des }We, herausg. von Albr. Weber. 	1881. 
8. 	32 M.' 	(Fiir Mitglieder der D. M. G. 24 M) 	Herabgesetzt auf 
18 M., ftir Mitglieder 12 M. 

VIII. Band 	4 Nummern). 1881,o-1884. 	8. 	27 M. 50 Pf. {in 
(Fiir Mitglieder der D. M. G. 19 M. 50 Pf.). 

	

$o. 1. 	Die Vetilapaileavincatiki in don Recensionen des cIvadAsa und 
eines Ungenannten, mit kritischem Commenter herausg. von Ileinrich Uhle. 
1881. 	8. 	8 1W 	(Fur Mitglieder der D. M. G. 6 M.) 	Herabgesetzt 
auf 6 M., ftir Mitglieder 4 M. 

No. 2. 	Das Aupapdtika StItra, erstes Uptown der Jaina. 	I. Thoil. 	Ein- 
leitung, Text und Glossar von Dr. Ernst Leumann. 	8. 	1883. 	6 M. 
(Fiir Mitglieder der D. M. G. 4 M. 50 Pf.) 

No. 3. 	Fragmente syrischer und arabischer Historiker, horausgogebon 
und fibersetzt von Friedrich Baethgen. 	1884. 	8. 	7 M. 50 Pf. 	(Fib. 
Mitglieder der D. M. G. 5 1W) 

No. 4. 	The BaudhayanadharmaiAstra, ed. E. Hultzsch. 	1884. 	8. 
8 .111. 	(Fiir Mitglieder der D. M. G. 6 M.) 

IX. Band 	4 Nummern) 1886--1893. 	8. 	33 M. 50 Pf. (in 
(Fiir Mitglieder der D. M. G. 23 M. 50 Pf.) 

No. 1. 	Worterverzeichniss zu den Hausrogeln von Icvalityana, PAraskara, 
caiikhiyana und Gobhila. 	Von Adolf Friedrich Stenzler. 	1886. 	8. 
4 M. 50 Pf. 	(Ftir .Mitglieder der D. M. G. 3 M.) 

No. 2. 	Historia artis grammaticae spud Syros. 	Composuit of odidit 
Adalberkas lllerx. 	1889. 	8. '15 M. 	(Fiir Mitglieder dor D. M. G. 
10 M.) 	 , 

No. 3. 	SAmkbya.pravacana-bhishya, Vij5Anabbikshu's Commenter zu don 
SauckhyasAtral. 	Aus dem Sanskrit tibersetzt von Richard Garbe. 	1889. 
8. 	10 ..M: 	(Fiir Mitglieder dor D. M. G. 8 M.) 

No. 4. 	Index zu Otto von 136htlingk's Indischen Spriichen. 	Von August 
Blau. 	1893. 	8. 	4 .2W 	(Ifiir Mitglieder der D. M. G. 2 M. 	50 .ty.) . 	X. Band 	4 Nummern) 1893 	1897. 	8. 	24 M. 30 Pf. (in 	 - 
(Fiir Mitglieder der D. M. G. 16 M. 20 Pf.) 

No. 1. 	Die cukasaptati. 	Von Richard Schmidt. 	1893. 	8. 	9 M. 
{Fib- Mitglieder der D. M. G. 6 ilL) 

No. 2. 	Die Avaiya.ka-Erzahlungen, herausgegeben von Ernst Leuntann. 
1. Heft. 1897. 8. 1 M. 80,  Pf. (Par Mitglieder der D. M. G. 1 M. 20 Pf.) 

No. 3. 	The Pitrmeditasiitras , ed. by W. Cdand. 	1896. 	8. 	6 M. 
(Fair Mitglieder der D. AL Gr. 4 M.) 

No. 4. 	Die AlarathFUebersetzung der Sukasaptati. Maratha und deutsch 
von Richard Schmidt. 	1897. 	8. 	7 M. 50 Pf. 	(Fiir Mitglioder der 
D. M. G. 5 M.) 

Vergleichungs-'fabollon dor Muhammedanisehen und Christlichen Zeitrechnung 
nach dem orsten Tage jedes Muhammedanisehen Monats borechnet, herausg. 
von Ferd. Witstenfeld. 	1854. 	4. 	2 M. 	(Fiir Mitglieder dor D. M. (;. 
1 M. 50 Pf.) 	Yergriffen bis auf 16 gxemplare. 

   
  



LYIII, Verzeichnis der auf Kosten d. D. M. G.veroffentlichtenWerke. 

Fortsetzung der Wilstenfeld'schen Vergleichungstabellen der Muhammedanischen 
und Christlichen Zeitrechnung (von 1300 bis 1500 der Hedschra). 	Heraus- 
gegeben von Dr. Eduard Mahler. 	1887. 	4. 	75 Pf. 	(Fur Mitglieder 
der D. M. G. 50 Pf.). 

Biblioteca Arabo-Sicula, ossia Raccolta di testi Arabici the toccano la geografia, 
la storia , 	le 	biografie e 	la bibliografia 	della 	Sicilia, 	messi 	insieme 	da 
Michele Amari. 	3 fascicoli. 	1855.-185/. 	8. 	12 M. 	(Fiir Mitglieder 
der D. M. G. 9 M.) 	Herabgesetzt auf 9 M., fiir Mitglieder 6 Al 

Appendice alla Biblioteca Arabo-Sicula per Michele Amari con nuove anno- 
tazioni critiche del Prof. Fleischer. 	1875. 	8. 	4 M. 	(Fur Mitglieder der 
D. M. G. 3 M.) 	Herabgesetzt auf 3 M., ftir Mitglieder 2 .211. 

Seconda Appendice alla Biblioteca Arabo-Sicula per Michele Amari. 	1887. 
8. 	2 M. 	(Fiir Mitglieder der D. M. G. 1 Al. 50 Pf.). 	Herabgesetzt 
auf 1 M. 50 Pf., fiir Mitglieder 1 Al. 

Die Chroniken der Stadt Mekka; gesammelt und auf Kosten der D. M. G. heraus- 
gegeben, arabisch und deutsch , von Ferdinand Witstenfeld. 	1857-61. 
4 Bande. 	8. 	42 	M. 	(Fur Mitglieder der D. M. G, 	31 M. 50 Pf.) 
Herabgesetzt auf 30 M., Mr Mitglieder 20 Al. 

Biblia Veteris Testamenti aethiopica , in quinque tomos distributa. 	Torrms II, 
sive libri Regum, Paralipomenon, Esdrae, Esther. 	Ad librorum manuscrip- 
tormn fidem edidit et apparatu critico instruxit A. Dillmann. 	Faso. I. 
1861. 	4. 	8 M. 	(Filr Mitglieder der D. M. G. 6 .211.) 

Fasc. II, 	 Libri Regum III 	IV. 	4. 	1872. quo continentur 	 et 
9 M. 	(Fiir Mitglieder der D. M. G. 6 M. 75 Pl.) 

Firdusi. 	Das Buch vom Fechter. 	Herausgegeben auf Kosten der D. M. G. 
von Ottokar von Sehlechta-Wssehrd: 	(In tiirkischer Sprache.) 	1862. 
8. 	1 M. 	(Fiir Mitglieder der D. M. G. 75 Pr) 

Subhi Bey. 	Compte-rendu d'une ddcouverte importante en fait de numismatique 
musulmane publie en langue torque, traduit de l'original par Ottocar de 
Sehlechta-Wssehrd. 	1862. 	8. 	40 Pf 	(Fiir Mitglieder der D. M. G. 
30 PI) 

The Kamil of el-Mubarrad. 	Edited for the German Oriental Society from the 
Manuscripts of Leyden, St. Petersburg, 	Cambridge and Berlin, by W. 
Wright. 	XII Parts. 	1864-1892. 	4. 	96 M. 	(Fiir Mitgl. der D. M. G. 
72 M.) 	Ist Part. 	1864. 	4. 	10 M. 	(Fur Mitglieder der D. M. G. 
7 M. 50 .Pf.) 	Ild-Xth Part. 	1865-74. 	4. 	Jeder Part 6 M. 	(Fiir 
Mitglieder der D. M. G. it 4 Al. 50 Pf) 	XIth Part (Indexes). 	1882. 	4. 
16 M. 	(Fur Mitglieder der D. M. G. 12 M.) 	XIIth Part (Critical notes) 
besorgt von Dr. M. J. de Goeje. 	1892. 	4. 	16 M. 	(Fiir Mitglieder 
der D. M. G. 12 M.) 

Jacut's 	Geographisches 	Worterbuch 	aus 	den 	Handschriften 	zu Berlin , 	St. 
Petersburg, Paris, London und Oxford auf Kosten der D. M. G. herausg. 
von Ferd. Wiistenfeld. 	6 Bande. 	1866-73. 	8. 	180 Al - (Fur Mit- 
glieder der D. M. G. 120 M.) 

I. 	IV. Band in je 2 Halbbtinden. 	1866-1869. 	8. 	Jeder 
Halbband 16 M. 50 Pf. 	(Fur Mitglieder der D. M. G. je 11 M.) 

V. Band. 	1873. 8. 24 M. (Fiir Mitglieder der D. M. G. 16 M.) 
VI. Band. 	I. Abtheilung. 	1870. 	8. 	8 M. 	Mitglieder (Fur 

der D. M. G. 5 M. 30 Pf.) 
VI. Band. 	II. Abtheilung. 	1871. 	8. 	16 M. 	Mitglieder (Fiir 

der D. M. G. 10 M. 70 .Pf.) 
Ihn Ja`is Commentar zu Zamachgari's Mufassal. 	Nach den Handschriften zu 

Leipzig, Oxford, Constantinopel und Cairo herausgeg. von G. Jahn. 2 Banda 
1876-1886. 	4. 	117 M. 	(Fiir Mitglieder der D. M. G. 78 M.) 	Ilerab- 
gesetzt auf 72 M., fiir Mitglieder 48 3.1. 

   
  



;Verteichnis der auf Kostend. D. M. G. veroffentlic4ten Wertz. LIX 

Ibn Ja'ig Commenter • au Zamachiari's Mufa§al.  
I. Band. 	1. Heft. 	1876. 	2. 	3. Heft. 	1877. 	4. Heft. 	1878. and 

5. Heft. 	1888. 	6. Heft. 	1882. 	4. 	Jedes Heft 12 M. 	(Fiir Mitgliedor 
der D. M. G. je 	8 M.) 	Herabgesetzt auf 7 11.1. 50 Pf., filr Mitgliodor 
5 M. 	. 

II. 	Band. 	1. Heft. 	1883. 	2. Heft. 	1885. 	5. Heft. 	1885. 
Jedes Heft 12 M. 	(Fiir Mitgliodor dor D. Si. G. je 8 M.) 	Herab- 
gesetzt.  auf _le 7 M. 50 Pf, fiir Atitgl. je 5 M. 	4. Hoft. 	1886. 	4. 	9 M. 
(Far Mitglieder der D. M. G. 6 M.) 	Herabgesetzt auf 4 .M. 50 Pf, 

. 	flir Mitglieder a M. 
:Chronologie oriontalischer Volker von Alberani. 	Herausg. von C'. Ed. Sachau. 

2 Hefte. 	1876-78. 	4. 	29 	M. 	(Fiir Mitglieder dor D. M. G. 19 if.) 
Herabgesetzt auf 15 if, fur Mitglieder 10 M. 

Heft 1. 1876. 4. 43 M. 	Mitglieder der D. M. G. 8 M. 50 Pr) (Fiir 
Herabgesetzt auf 6 if., far Mitgliedor 4 M 

Heft 2. 1818. 4. 16 M. 	Mitglieder der D. M. G. 10 M 50 Pf.) (Ftir 
Herabgesetzt auf 9' M., far Mitglieder 6 M. 

Malavika und Agnimitra. 	Ein Drama Kalidasa's in 5 Akton. 	Mit kritischen 
Auld erkliirenden Anmerkungen 	her:msg. 	von 	Ili -. Bollensen. 	1879. 	8. 

. 	12 M. 	(Fiir Mitglioder dor D. M. G. 8 M.) 	Herabgesetzt auf 6 ill., 
fiir Mitglieder 4 M. 	 , 

Mititrayani Salphita , herausg. von Dr. Leopold von Schroeder. 	1881-1886. 
8. 	36 M. 	(Ffir Mitgliedor der D. M. G. gi 1W.) 

Erstes Buell. 	1884. 	8. 	8 M. 	Mitglieder der D. M. G. 6111.) (Air 
Zweites Buch. 	1883. 	8. 8M. 	Mitglieder dor D. M. G. 6 AL) (Mir 
Drittes Buch. 	1885. 	8. 	8 M. 	(Fiir Mitglieder der D.31. G. 6 M.) 
Viertes Buch. 	1886. 8. 12 M. 	Mitglieder der D. M. G. 9 M.) (Fiir 

Die Mufad4alijat. 	Nach den Handsehriften au Berlin , London und Wien auf 
Kosten der deutschen morgenlandischen Gesellschaft herausgogebon und mit 
Anmerkungen versehen von Heinrich Thorbecke. 	Erstes Heft. 	Leipzig, 
1885. 	8. 	Text 56 S. , Anmert. 104 S. 	7 M. 50 Pf. 	(Fiir Mitgliedor 

' 	der D. Al. G. 5 M.) 
Katalog d. Bibliothek der Deutschen morgenland. Gesellschaft. 	I. Druckschrifton 

und Aehnliches. 	1880. 	8. 	6 M. 	(Fiir Mitglieder der D. M. G. 3 AL) 
In Neubearbeitung begriffen. 

II. Handschriften, Insehriften, Manzen, Verschiedenes. 	1881. 	8. 
3 M. 	(Mir Mitglieder der D. M. G. 1 M 50 Pf.) 

Noldeke, Th. 	Heber Mominsen's Darstellung der romisehen Horrschaft und rum. 
Politik im Orient. 	1885. 	8. 	1 M 50 Pf. 	(Far Mitglioder dor D. M. G. 

• 1 M. 15 .Pf.) 	Yergriffen bis auf 8 Exemplars. 
Touffel, F., Quellenstudien zur neueren Geschiehte der Chanate. 	Soparatabdruck 

aus dor Zeitschrift der D. H. G., Band 38. 	1884. 	8. 	In 15 Exomplaren. 
4 M 	(Fiir Mitglieder der D. M. G. 3 M.) 

Catalogus Catitlogerum. 	An Alphabetical Register of Sanskrit Works and Authors 
by Theodor Aufrecht. 	1891. 	4. 	36 M. 	,(Fiir Mitglieder dor D. H. G. 
24 M.) 

Part II. 	1896. 	4. 	10 M. 	Mitglieder der D.51. G. 6 MI (Fiir 
Goldziher,  , Ign., Der Diwan des darwal b. Aus AbHutera. 	(Separutabdrurk 

aus der Zoitschrift der D. M. G., Band 46 und 47.) 	1893. 	8. 	6 M. 
(Fiir Mitglieder der D. M. G. 3 i'L) 

Huth, Georg, Die Inschriften von Tsaghkn Blain. 	Tibetisch-mongolischor Tait 
wit einer Uebersetzung sowie sprachliehon und historischon Erlauterung. n 
1894. 	8. 	3 M. 	(Fin. Mitgliedor dor D. M. G. 2 M.) 

f" 

   
  



LX 	Verzeichnis der auf Kosten d. D. M. G. veroffentlichtin Werke. 

Die Deutsche morgenliindische Gesellschaft 1845—.1895. 	EM Illickbliek ge- 
geben von den Geschtiftsfiihrern in Halle and Leipzig. 	1895. 	8. 	1 M. 
(Fiir Mitglieder der D. M. G, gratis.) 

Bucher, W., Die Anftinge der hebraischen Gramma4. 	(120 S.) 	Leipzig 1895. 
8. 	4 M. 50 Pf. 	(Fiir Mitglieder der D. M. G. 	3 .ilf.) 	(Emu.  Separat- 
Abdruck aus der „Zeitschrift, Bd. 49" in 60 Exemplaren.) 

Itle" Zu den ftir die Mitglieder der D. M. G. festgesetzten Preisen kounen 
die Midler nur von der commissionsbuchhandlung, F. A. Brock-
haus in Leipzig, unter Francoeinsendung .des Betrags bezogen wer-
den; bei Bezug durch andere Buchhandlungen werden dieselben nicht 
gewiihrt. 

   
  



Aus italienischen Bibliotheken. 

I. 
Die persischen und tUrkischen Handschriften des Vatikans. 

Von 

Paul Horn. 

Auf zwei Reisen , 	die ich durch 	die 	geneigte Unterstiltzung 
Ihrer Durchlauchten der Fiirsten Hohenlohe-Schillingsfarst 
und Hohenlohe-Langenburg, des ehemaligen und des gegen- 
wartigen Herrn 	Statthalters von Elsass-Lothringen , 	nach 	Italien 
machen konnte, nahm ich u. a. Gelegenheit , die persischen 	und 
tiirkischen Handschriften 	einiger Bibliotheken 	durchzusehen. 	leas 
ausserordentliche Entgegenkommen der betreffenden Herren Biblio-
thekare ermoglichte es mir, die vorhandenen Persica und Tureiea 
der 	folgenden 	Sammlungen 	zu 	durchmustern: 	In 	Rom 	der 
Bibliotheca Apostolica Vaticana (Monsignore I. Carini, 
t 	am 	25. Januar 	1895 , seitdem Padre F. 	E hr 1 e , 	S. J.), 	der 
Bibliothek des Collegio 	di Propaganda Fide 	(Sign. Pietro 
Durantini), der Bibliothek des Palazzo Barberini (Abbate 
Pieralisi) 	und in Venedig 	der Bibliothek von 	San Mare 0. 
(Comm. Caste llani, Conte Sorranzo). Von keiner dieser Samm-
lungen ist in absehbarer Zeit ein Katalog zu erwarten. 

Allerdings 	konnte 	die auf die 	einzelnen Handschriften 	ver- 
wanate Zeit immer nur eine sehr beschrankte sein, ich musste mich 
damit begnugen, gerade so viel caber jedes Manuskript zu notieren, 
als zur nachherigen Bestiminung desselben ausreichend schien, wenn 
eine solche nicht sofort moglich war. Eine Anzahl der vatikanischen 
Handschriften habe ich so zweimal, samtliche iibrigen iiberhaupt 
bloss einmal in den Handen gehabt. 	Wer Pertsc b' s 'Vorbehalte 
in seinem Kataloge der Berliner tlirkischen Handschriften (Vorwort 
S. XI, letzter Absatz) oder in dem persischen (Vorwort S. X und 
XVI) in Erinnerung hat, wird mir schon nach Lage der timstande 
viel mehr Nachsicht zuhilligen miissen, als dem 	 othaer Gelehrten, 
der - mit orientalischen Handschriften der verschiedensten Spraeben 
von jeher vertraut gewesen ist. 	Jedenfalls glaube ich aher fur di.,  
Richtigkeit meiner Angaben 	in 	alien 	wesentlichen 	Punkten 	ein 

Bd. LI. 	 1 
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stehen zu keonnen, ein Versehen in nebensachlicheren Dingen mag bier 
und da untergelaufen sein. 	Es gehort sehr haufig auch einiges 
Gluck dazu, in durchschnittlich einer Viertel-, allerhochstens einer 
halben Stunde den Inhalt und Wert einer einem bisher ganz un- 
bekannten Handsehrift zu bestimmen. 	Meist hat es mich viel mehr 
Zeit gekostet, nachtraglich auf Grund meiner Notizen zu erkennen, 
um welches Werk es sich handele, als ich gebraucht haben wurde, 
wenn kb das Original noch einmal hatte einsehen konnen. 	So 
musste ich z. B. Pers. 24, 2 oder 76, 7 einzig und allein aus den 
Anfangen bestimmen, wahrend Palle wie Turk. 66 (A.h1), wo ich 
ausser dem Anfangsbait die Kapitelliberschrift 3..A. 0,..x.,.th 0.35), 
liALf.  ‘,..i.3!,),. 	• .) I ) i,.•\.>•1:1 notiert hatte, einfach waren. 	Bisweilen J 	 • 

ist es mir abri,gens dock nicht gegluokt, selbst bei systematischem 
Durchlesen von Katalogen vatikanische Schriften wiederzufinden.') 

Einen Katalog, der den Anspriichen geniigt, welche man heute 
an ein solches Werk zu stellen berechtigt ist , 	giebt es noch von 
keiner italienischen Sammlung 	muhammedanischer 	Handschriften, 
nur Verzeichnisse. 	Die neueren mir bekannten sind die Cataloghi 
dei codici orientali di aleune biblioteche d'Italia stampati a spese 
del ministero della pubblica istruzione, Fascicolo priino mid terzo, 
Firenze 1878 und 1886, sowie Renzarques sur les manuserits 
orientaux de la collection Marsigli t Bologne suivies de la liste 
complete des manuscrits arabes de la meme collection par le 
Baron Victor Rosen, Rome 1885. 	Nur Verzeichnisse sollen and 
wollen auch meine folgenden Mitteilungen sein, zu denen ich aller-
dings die mir zuganglichen Kataloge zu Rate gezogen babe. 

Da der Katalog der vatikanischen persischen und tiirkischen 
Handschriften, mit denen ich hier beginners will, in der Scriptorunz 
veterum nova collectio e vaticanis codicibus edita ab Angelo IiIaio 
bibliothecae vaticanae praefecto, Toinus IV, pag. 630 sequ., Roma 
MDOCCXXX1 ziemlich unzuverlassig ist, so darf ich hoffen, auch 
mit meinem Verzeichnisse der Wissenschaft einen Dienst zu leisten. 
Kardinal M a i hatte im Wesentlichen ein Manuskript des Stephanus 
Evodius Assemani zur Verfugung (s. Editoris praefatio S. XVI, 
Cap. XV), 	das neben Richtigem augenscheinlich vieles halb und 
ganz Falsehe enthielt , and dasselbe gilt auch fur die Mitteilungen 
seiner sonstigen Gewahrsmanner (S. 651 adnotatio); so verzeichnet 
der Kardinal tiirkische Handschriften gelegentlich als persische und 
unigekehrt. 	Da mir dies bald klar werden musste , so zog ich es. 
bei der knappen Zeit, die mir nur zu Gebote stand, vor, mich gar 
nicht mit seinen Angaben aufzuhalten, sondern auf dieses Hilfsmittel 

• 
I) In der gleichen Weise wie in nation habe ich kiirzlich bei einem 

voriibergehenden Aufenthalte in Dorpat die muhammedanischen Handschriften 
dor 	dortigen tiniversitatsbibliothek 	(36 	Nurnmern) 	durchgesehen 	und 	denke 
meine Notizen iiber sie such demntichst mitzuteilen 
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zunachst ganz zu verzichten. 	Naehtraglich habe ich es dann aber 
noch verglichen und ihrn da, wo die Seiten in den Handselnitten 
nicht gezahlt waren, die betr. Notiz entnommen, da ich die Zahlung 
nicht selbst ausfithren konnte. 	Auf das Messen der Codices musste 
ich nattirlich 	ebenfalls 	verzichten , 	doch 	babe 	ich 	die 	Zeilenzahl 
immer angegeben. Gebetbitcher and andere unwichtige Stiicke babe 
ich nicht naher durchforscht, da ich meinte, dass bier die allgemeine 
Charakterisierung gentige , und die so gewonnene Zeit besser auf 
wichtigere Werke verwendet sei. 

Meine Verweise auf andere Kataloge beschranken sich im All-
gemeinert immer nur auf die zeitlich letzten, wo man dann die 
Citate aus den alteren findet. 	Die italienischen Bibliotheken hatte 
ich gent 	durchgang,io• berficksichtigt, 	doch stand mir leider die. 
Biblioteca ltaliana (Milano) nicht zur Verfugilng, wo v. Ha m in e r 
verschiedentlich einschlagige Aufsatze vertiffentlicht hat; 	auch der 
erste Band des Catalogo della balioteca IV-anima (San Marco 
in Venedig) von Assemani fehlte mir. 	Desgleichen musste ich 
auf Einsicht in einzelne andere Werke verzichten, wie 	die Hand- 
schriftenkataloge 	von 	Madrid 	(Casiri), 	Upsala, 	Cassel, 
Hamburg, Breslau, Halle 	(Pertsch, Berliner turk. 	Hs., 
Nr. 404, 108). 	Die Verzeichnisse der Kairoer vicekiiniglichen Biblio- 
thek , 	der St. Petersburger Universitatsbibliothek, sowie des Asia- 
tischen Museums, der Asiatic Society of Bengal zu Calcutta habe 
ich durchgesehen, aber nicht consequent citiert. 

Die weitaus wertvollste Handschrift der Persica ist Asitili's 
cy.,i ,....:"...i...! (Nr. 37), das bisher noch nirgend anderswo aufgefunden 
worden 	ist. 	Sie 	ist 	das 	zweitalteste 	persische Manuskript 	der 
S'ammlung , nur eine tbersetzung des Evangeliums des Mattliaus 
ist etwas (11 Jahre) frtiher als sie 	geschrieben. 	Dass 	die 	christ- 
Eche Theologie in einer Reihe 	von Schriften vertreten 	ist, 	kann 
nicht Wunder nehmen; unter den Bibeltibersetzungen ist die wiehtige 
judisch-persische Pentateuchiibertragung (Kr. 10) besonders hervi a- 
zuheben. 	Verschiedene Werke habe ich anderweitig zwar nicht 
eflanden, doch sind die betr. Nummern kaum von hervorragendent cf

Werte; 	vgl. Nr.Nr. 66 	(woriiber v. Hammer ganz falsehe 	Vor- 
stellungen verbreitet hat), 30, 2; 32, 33, 65(?), 	 70, 2; 73, 3. 

Unter den T u ic i c a fallen schon ausserlich durch ihre praeh-
tige Ausstattung die vier von der Konigin Christine von Schweden 
geschenkten Codices, Nr. 25, 45 (2 Bande) und 49 auf, von denen 
Nr. 25 und Nr. 49 (wegen seiner Vollstandigkeit) Seltenheiten sinil. 
In der tiirkischen Geschichte 	liegt 	die Starke der kleinen vatikii- 
nischen Sammlung, neben Nr. 49 enthalt sie eine prachtige Hand• 
schrift des 	seltenen 	1,.e,A3,-‘..lin 	2 	Banden 	(Nr. 51 	— nelist 

c •}3  
Nr. 46 eine Erwerbung des Papstes Pius IX) sowie in Kr. 52 noeh 
ein 	sonst wohl nirgends vorhandenes Werk. 	Erwahnenswerth i4t 
ferner noch Nr. 57; 	withrend Stiacke 	wie Nr. 19, 1 oder 23. 	die 

a' 
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ich anderweitig nicht aufgefiihrt gefunden habe , keine besondere 
Bedeutung haben diirften. 

Kurze Notizen fiber orientalische Handschriften der vatikanischen 
Sammlung findet man neuerdings in der Schrift Mgr. I. Carini's , 
La Biblioteca 	Vaticana , 	Proprieta, della 	Sede Apostolica , 	Roma 
1892, 2. Edizione 1893 (ich citiere nach der ersten). 	Rix unsere 
Codices kommt daraus das Folgende in Betracht (besonders unter 
Beriicksichtigung von Mai's Katalog lassen sich die Angaben Carini's 
noch verschiedentlich erganzen): 

Unter Papst Leo X (1513-1521) kam als altest nachweis- 
bares Stuck T. 12 [11]1) 	aus 	der Tiirkenbeute in 	die 	Bibliothek 
(S. 53/54); 	ob schon unter den Geschenken des illteren Kardinals 
Caraffa , Erzbischofs 	von Larissa, 	persisch-tiirkische 	Handschriften 
gewesen sind, ist aus S. 69 nicht ersichtlich; 1600 schenkte Kardinal 
Cinzio Aldobrandini T. 9 [8], s. S. 71; in die Zeit des damaligen 
Papstes Clemens VIII. fon wohl auch P. 6 [3], der wie Sir. 429 
in Rom kopiert 	wurde 	(S. 	71' und unten S. 	7 , Anm.); 	unter 
Paul V. (1605-1621) fallen T. 4 [3], 21 [26], 26 [31],, s. S. 78, 
sowie nach Mai noch T. 5 [4], 7 [6]; Urban VIII. (1623-1644) 
muss unsere Abteilung auch bereichert haben , ich erinnere mich 
wenigstens nachtraglich, mindestens auf dem griinen Einbanddeckel 
e in es Codex die drei Bienen 	der Barberini 	eingepresst gesehen 
zu haben (Carini verzeichnet linter ihm nur arabische und syrische 
Erwerbungen , 	S. 83); 	die 	vier schonen Alessandrini der Kfinigin 
Christine von Schweden (S. 92) tragen die Nummern T. 25 [25], 
45 [23, 24] und 49 [30]; miter Innocenz XII 	(1691-1700) lief 
das Staatsschreiben P. 46 [31) 	des 	persischen 	zlh.'s Husain (1694 
-1722) ein; Clemens XI (1700-1721) erhielt aus Pietro della 
Valle's Erbe 	von 	dessen Enkel P. 11 [5], 35 [6], 12 [7], 69 [8], 
27b [10], 22 [11], 70 [12], 51 [13], 57 [14], 48 [16], 28 [18], 71 
[19], 33 [20], 62 [25], 50 [27], 59 [28], 67 [29], 66 [30], 49 [T. 
32], 69 [T. 42], 40 [T. 45], 77 [T. 46], 61 [T. 51] 	„etc.", - nach 
Mai noch P. 27a [9], 38 [23] - sowie T. 47 [27], 27 [34], 37 [39], 
35 [44], 64 [47], 61 [P. 26] 	„etc.' - nach Alai noch T. 54 (29], 
32 [40] - zum Geschenk und erwarb K 67 [49], s. S. 97/8, sowie 
nach Mai cod. ecchelens. P. 42 [24] mid beroeens. (S. 100) T. 36 
[38]; 	Benedict XIV. 	ftigte 	aus 	der 	ottobonianischen 	Bibliothek 
(S. 112) T. 19 [19] hinzu, ferner P. 10 [61], der dann zeitweilig 
in Paris war (S. 127 , 131), und 37 [22], die beiden wertvollsten 
Stucke des persischen Fonds (S. 113/4), sowie nach Mai P. 1 [1]; 
6 „ Turcici a Assemaniani kamen tinter Clem ens X1 II. (1758-1769) 
hinzu (S. 119/20), Mimlich nach Mai T. 1 [59] , 52 [60] , 48 [61], 
55 [62], 70 [63], P. 44. [T. 64], also in Wahrheit 5 tiirkische und 
1 persischer Codex, 	desgl. nach Mai aus der Baron Stosch'schen 
Sammlung (S. 119) P. 29 [T. 35], 30 [T. 37], sowie endlich einige 

1) Vgl. S. 6, Anm. 
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Persici (S. 120) aus Hadr. Reland's Nachlass, und zwar nach Mai 
P. 2 [2], 23 [15], 36 [21], 47 [33]; Pius IX. erwarb 1859 T. 41; 
[55] 	und 51 [65 , 66], deren ersterer vorher in 	Watson's Besitz 
(S. 140) gewesen war. Da.,„, S. 159 unter Leo XIII. erwahnte Hand-
schreiben des persischen Sah's an Papst Paul V. habe ich nicht 
gesehen. 

Diesen. Notizen fiber die Herkunft von nicht ganz der Mile 
der persisch-tfirkischert Sammlung werden sich gewiss noch einzelne 
andere fiber weitere Codices hinzufugen lassen; so ist fur P. 7 [4] 
Mai's Mitteilung 	beachtenswert, 	Bass 	derselbe 	urspriinglich 	als 
Lat. 3774 inventarisiert gewesen ist. 	Die Nummern P. [66-73 
incl.] sind die richtig gestellten einstigen T. [32, 35, 37, 42, 4:3, 
46, 51, 55], deren Steller* darn* anderweitig ausgeffillt worden sind, 
die Anderung muss jiinger als Mai's Katalog sein, also nach 1831 
fallen. 	Dass die 	bei Mai 	nicht 	verzeichneten Handschriften P. 
[74 fg.] , T. [65 fg.] , sowie die eingeschobenen T. [32 etc.], 	samt- 
li.ch erst nach ihm erworben seien, ist kaum anzunehmen, hochstens 
waren sie Evod. Assemani noch nicht bekannt; aber vielleicht waren 
sie auch nur verstellt und Mai druckte aus diesem Grunde etwa 
vorhandene 	Beschreibungen 	nicht 	ab 	(s. 	S. 651 	adnotatio 	und 
5, 678 Anm.). 

Ob unter die arabischen Handschriften tiirkisches oder persisches 
Gut verschlagen ist, babe ich nicht konstatirt; von vornherein un- 
wahrscheinlich ware es nicht. 	Werke wie Ar. 200 (Carini S. 96) 
oder 371 (S. 100) batten z. B. ein Becht, unter den Turcicis ver-
zeichnet zu werden. 

Fur fachgenossische Unterstfitzung bei Ausarbeitung 	meines 
Verzeichnisses habe ich verschiedentlich zu danken. 	Herr Prof. 
Gui di, bei dem ich in Rom alle erbetene Unterstfitzung bereit-
willigst fand, hatte die Gate, eine Anzahl Punkte , fiber welche 
meine Notizen versagten oder undeutlich waren, in den Codices 
nochmals zu prilfen; Herr Prot M. Hartmann in Berlin hat sick* 
der Mahe unterzogen, mfr eine Reihe Stellen in Berliner Hand-
schriften nachzuschlagen; die vorkommenden arabischen Citate hat 
mein Kollege S c h wally freundlichst durchgesehen; Herrn Padre 
F. Ehrle verdanke ich vielfache Ergiinzungen meiner Aufzeich-
nungen fiber Blatter und Zeilenzahl der Manuskripte. 

Die Erinnerung an die Arbeit in der vatikanischen Bibliothek 
ist ffir 1894 bei mir eng verknilpft mit der Person eines Gelehrten, 
dessen Namen ich nicht wegen orientalistischer 	Forderung, wohl 
aber urn anderer Grfinde willen bier nennen mfichte. 	Herr Prof. 
Dr. Karl Z an gem e i ster 	aus Heidelberg , 	der 	damals auch 
wieder vatikanische Handschriften studierte, nahm sich meiner so 
liebenswiirdig an, sei es als feinsinniger Erklarer romischer Alter. 
Ulmer auf dem Palatin, dem Forum, in der Campagna, in Porto 
d'Anzio and anderswo, sei es als Filhrer im spateren und moder-
neren Rom , sei es in den verschiedensten anderen Beziehungen, 
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dass 	dureh solche aussere freundliche Eindriicke 	die Freudigkeit 
zur Arbeit an 	den Manuskripten 	auf das Lebhafteste gefordert 
wurde. 	Dass er,  , der altere Mann, den so viel jiingeren, Kollegen 
Br. Keil und mir,  , auch an den Vergiinstigungen in Bibliothes- 
benutzung 	Anteil 	verschaffte , 	die 	ibm seine Stellung erwirkte, 
werden wir beide stets in dankbarer Erinnerung behalten. 

Persische Handschriften. 

Die Bibel und ehristliohe Theologie. 
1. [1.]1) 

Die 	vier 	Evangelien 	in 	persischer 	Uebersetzung; 	vgl. 
E the Bodleiana Nr. 	1835 fg. , 	Browne 	Univ.-Bibl. 	Cambridge 
Nr. 1 fi. (genaue Scheidungen der etwaigen verschiedenen Versionen 
sind bei meinen khrzen Notizen nicht moglioh). 

Anfang: 	.z,4 L}....s-:' I 	L.51...X. 	0.KA 	,J.Sl...) 	°?, 	 j....-z?" _f-x-) r.,--;-? 

1...,41341 	t...*P!).ii 	1...,... 	op ,.......e 	t-..,. 	,a 	e",,:::,,ic 	col 	k..),:d 3.,, I 	,c..,.1..-4°1 

01) 	vi.,..51,3 	!) L.ii.:5 \ 4.....i! l,L...lyilikA 	--,....,ii 	 . 
189 Blatter, A 15 Zeilen. 

2. [2.] 
Dasselbe Werk mit gleichem Anfang; die Eingangsformel 

lautet hier: cy...XiiA 3..*.s:\.31 	(.5I,..).... tl1..,4 	Ly...X.0 	,(1.3)3 	4.......* _),..X 	rl...L.3 

31 	c?11,••••.) 	20)130  _31 	L.4.1.? 	,....4-XA 	.:.:A.,..1 2,.X. 4.i 	s........iLL.;:?- c.c....A L5........*= . 

	

113 Blatter, A 16 Zeilen. 	Die einzelnen Evangelien haben 
jedes eM andersfarbiges Papier. 

• 3. 	[56.] 
Dasselbe Werk. 
217 	Blatter, 	A 	13 	Zeilen. 	Ge'schrieben 	:‘,....I.,..... 	,.::,,..e.—,:t.? 

0 Ls,,,,„x„„ ,l• Datum: Freitag, den 9. Sawwal a. 48 (wohl im 48. Jahre 
Akbar's, also am 22. Marz 1603). 

. - 
4. [73 = Mai, Turc. 55.] 

Dasselbe Werk. 
207 Blatter, A 13 Zeilen. 

1) Die eingeklammerte Zahl bezieht sich auf die Numerierung der Hand-
schriften in der Bibliothek; r hinter der Foliozahl bedeutet bei ruir retro. 
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5. [74.1 
Dasselbe Werk. 
304 Blotter, a 11 Zeilen. 	Datum: 8. Jumada II a. H. 1228 

bezw. 9. Juni (k.)."..) 1813. 

6. [3.] 
Das Evangelium des MatthOus. 
Anfang wie bei den vorhergehenden. 
60 Big-ter, ii 14 Zeilen. 	Der Schreiber, t.i..5)1 	 .)LLA",:; aus 

Aleppo, verfertigte die Absehrift zu Rom') im Rabi' II 1598 n. Chr., 
als Clemens [VIII.] Papst war (041! 	 Im (4,4!t= ut,..6.4e11). 
Ubrigen 	stimmt 	die 	Schlussformel 	c3,,,,j 	;,,,)? v.5_}..,.d4 	,),..4:, 	44.:.; 

cy*XN•ai 	z.:,,•4_, p) 	‘...v.....vt 	Ni:si.S t.53 )..= 	0L4j..) 	xs LsZo 	at.X.4 - j.? 

‘.::.,....t 	j....=i 	v.,:,...:::...0)3 v.t.‘,......t9 	zu Laurentianus Nr. 3 	(Piz z i) u. 	a. 

7. [4.] 
D ass el be Werk mit gleichem Anfange. 
30 Blotter, a 14 Zeilen. 	Geschrieben von r.,..tP!;.41 0.4 0_,$........-4; 

Datum: Anfang Rajah a. H. 722 (16.-25. Juli 1322). 

Teile des Evangeliums Johannis etc. auch in Nr. 17, Fol. 41r fg. 

8. [37.] 
Die 	P salm en 	David's 	in 	persischer 	tbersetzung .. 	vgl. 

Et he Bodleiana Nr. 1830. 
Anfang: 	::.....i;.i 	ol.....U) 3.4...).X.? 	as L5,3..3.4, 	6)...:.,...ioLit.w . 
148 Blotter, a 11 Zeilen.  

9. [42.] 
Dasse lb e 	Werk 	in 	anderer 	Ubersetzung. 	c.3!).,..?3 	‘..).;.:3 

,33.  1 o ; vgl. E the Bodleiana Nr. 1827 fg. 
Anfang: 	Q...)3,..:3:,....? 	%.:.:,,iii 	x., :\3?t.50),4 	L.::.,- -  041.1, 	 • 
Fol. 	lOrfg., a 	13 Zeilen. 	Den Inhalt der vorhergehenden 

Blotter habe ich nicht notiert. 

1) 	 ....3.,it 	s......1a- L.5z4 	i.)..e...i! 	ea.,:::•,...i 	.54....::, .3! 	t .Lo..)! 	0L.?,..A.,: 	0,4 

b,..43..., 	 ,.i.s..),.1..4; ciLiKII 	1..41.c.' Ly.y.L.L...:4,..)LST.33..., (.3.,q1 	1.4..„4,.a.c 	J.E...fh 	t.D.:4 ),...) 
man kann hiernach Wohl kaum an Aleppo als Wohnort des Schreibers denken,  
wie bei Mai steht. 	Ein cil.....?Loi.:i (haufiger armenischer Name) schrieb auch 
die pers. Hs. Bodl. Nr. 1915. 
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10. [61.] (Jildisch-persisch.) 
Persische Pentateuchfibersetzung in hebraischer 

Schrift, versweise auf den Originaltext folgend; 	vgl. zu der wich-
tigen Handschrift Guidi Di una Versione persiana del Pentateuco 
in den Rendiconti della R. Accademia dei Lincei, Classe di Scienze 
morali, storiche e filologiche 1885 S. 347 fg. 

Anfang: 7131 1N7]ttl "I N '17] ":211 	7".iN 1.611N.-1 	 r4;1::`:'2 
1-tIT 1N. 

364 Blatter. 
11. 	[5.] 

Ein christlicher Kateehismus unter dem Titel L.)L...! 
c)L,?,••••••.t= 0+) kz.:4:44.3 	‘.\.!Lii_.c 	in 	Fragen 	und 	Antworten , 	vgl. 
Pertsch Berlin. Nr. 1098, San Marco (Venedig) Nr. 110 [85. 
8, 1]; in tfirkischer Ubersetzung San Marco (Venedig) Nr. 108 
[185. 4, 2]. 

•Anfana : 	U 	..x. 	1.,..:::,..i 	L..4.3 	0 	 .I 	j...,.c.i e. 	0 •••,'"- 	0 	• 	• 	) 	'--, 

LN.i..  V.:4•Lit4 (
..
5

.
)-  7  

1,),. 	V.i.r.•,!1••;09 	%..)‘•,L
.
,.aer,0 	!

.
5. 	UOI—  - — - 

	

_ 	
. 

Li.62.Z‘...%4 201).13 	..„,.. 

85 Blatter,  , a 10 Zeilen. 	Geschrieben 	von t.,...Li L.).4-'.' 	t.:31..}A 

t531...0.,A tom"— 	!).;.„•,A 	Li ,...to0 k..).1; 	Datum: 	7. 	Ramadan 	a. 	H. 1029 

(6. August 1620). 
12. 	[7.] 

„Schrift Petrus della Valle's an Mir Muhammad 
'Abd-ul-Vahhabi fiber einige Sachen des christlichen 
Glau bens": [„des Jerusalemreisenden"] L.5......L.V...tc ,!S.,SI.3 u...,_;12.? 	ILN)  

[ „des 	Patriciers , 	vom 	romischen 	Papste"] 	1...)L 	....4.4)  ji so lip.S...t...1 

.),A! 	ksiZZIS 	 j..) 041.?"11 	k..X.....= 0...:-. 	pva 	eLtat:.:A)Le:AN 	elk.X 	 %.e.31,..-.-CA4 
1,:,„,,,,,e 	 40. 	Von spaterer Hand ist 1) l. ?1. ! 	,,,,,4)  ); durchstrichen 

und 	 ' 	S- 25...do3)  dariiber geschrieben worden (vgl. Nr. 27"). Vgl. 69,1. L.5.5"   
Anfang: z,,s-  0.34.5 t..5.i....3  e,,\.*.;:4..H J.4,-Ci re fe:N4 srt.;4 .4^4 L2 0..3,1, 

34 Bliitter, a 10 Zeilen. 	 • 

1) Wo stammt die Form 	her? 
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13. [44.] 
Padre 	Geronirno Xavier's, S. J., 	„Die Wahrheit 

, 	_ 
zeigender Spiegel` 	l.....),_•11Ln 	r...:41; vgl. Rieu Brit. Museum 
I, 4 a, Paris Nr. CLIV, 3. 

Anfang : 0.J 	zs..il LN...A.k.5.4 	 NS- 1....:N...ii.›- :,...;.e„)  •"--1 k j;:,)1,..X. 	cif J)  

3)."..41‘.5.4 	01..&,...........t.c . 
348 Blatter, A 14 Zeilen. 	Datum: 1609 n. Chr. 

14, [47.] 
Desselben 	Autor's 	Abkiirzung 	dieses 	Werkes 

, 	— , 	, 
c_3 	..,.,.,.1t, op )! 4iLL, „4; L5,,,V c,....i,xs-  z,,,,,,..; vgl. Rieu Brit. 
Museum I 4 b, Dorn St. Petersburg Kais. offentl. Bibl. S. 243 fg. 
Nr. CCXLIX, San Marco (Venedig) Nr. 110 [85. 8, 2]. 

Anfang: 	L ::,)1,..\.. 	s...f )(.50‘331,..),.... 	1....a....14_4..? 	L.5i..;.S*3 	,..x.z..--F,..? 	,..>.4.- 

‘.............X4x.3 	04,5)1 	r.iix.......,4 31 (51.42.% 	 .K..4. 

129 Blatter, a 8 Zeilen. 	Europaische Hand. 

15. [48.] 
Desselben Autors aus dem Portugiesischen ins 

Persische 	iibersetzte 	Lebensbeschreibung 	Christi 
(e.e........4 ol..10); vgl. Rieu Brit. Museum II S. 3, de Lagard I' 
Pers. Studien S. 4 Anm. 5. 

Zu Anfang unvolistandig, daher obne Titel ; beginnt mit don 

Worten! v.:A...W., 1‘..\- 	::,..AL.i= )1 	i)31 	b. K. i r ok..)....... 5.4 	 i::...0t.,? 	L.51 :4 

/01 	Die 4 Abschnitte, in die des Werk eingeteilt ist, handeln I 

31 (..tip.:3j1.5D.i. -t,i4f .), II 31 ‘....:...1.4,ii.rof .), 	11131 j)..0., L.F...:...:.?.., LPLii- ),.). 

IV s,:i it 31 0.x..,L4 f.). 
136 Blatter, a 15 Zeilen. 

16. [49.] 	. 
Eine Abhandlung caber die Lehren des Christentums, 

von (?) 3.,o,,..« Ly..j.t.....1 	...6.?„1. 	auf 	 Befehl 	des 	''Ah 'Abbas (I) 	von 
Persien verfasst: 1,'... 	,.......A.KA3 	 - 	:...).7,:a> AL.!)  ....)101.ii:C.c1 ole .? J..) 	L5  

   
  



10 	 Horn, Aus italienischen Bihliotheken. 

L+S 	L5_,..........tp 	alit &...o......., ol..th.)33 	cy= 	,tc....l.... f....100LA.:•:.0 ,.t tii......,.4 ,50 

V-441  `TAAY—.5'''? 3LAJer.' LY,3,71 zute:I.  '"-42':i  0'4:\-$1'"'  - 	(Sic)  C)1_,1:43' 	• 
U„ Ls 	is ..w 	(sic) 'tit.W.e.e.A.,c. 	Lcg.t 	3.3b 	zs\-.4::•.;S1.:,/ 	1 /4.....ti 	ei_trILP 	oLdo_7k, 
%..N.3 ...v.)  (pi s..? 	s,..)10 	,.4.3.,..*.i. 

Anfang: 	k,...,<1.4 	01 L5l.,1;t5-3  3...1... :31....)L.? ;,......z.c j:•-RiTL.54 L.5.4.;.. 

1 /41:,..v.!ii.. 	f)L5K14.i. 
114 Blatter, A, 14 Zeilen. 

17. [52.] 
Eine 	Abhandlung gleichen Inhalts in Fragen und 

Antworten. 
Anfang: L.51Lx.:i 	zit 	c.L.4 	5,,-,7-,*e 	;IL!" 0.,1; 0-4 (,..;.K.ta 5.,:a 

0.310%4 U 	t..)..ici,4 k51 /4.)...4,:::..iL) 	J.:0. 	L..i,..? 	I, 	‘,...ii...„ 	I 	beginnt: 	_.'si,..... 

""..- 	,::.-44-1 	,;:,-,...3 	v.). 
Fol. 1 fg., a 15 Zeilen. 	Datum: 1746 n. Chr. 
Es folgen 5 	Seiten Verse; 	darauf von Fol. 41r  Teile des 

Evangeliums Johannis in perSischer Ubersetzung etc. 

18. [57.] 
1. „Erbauliche Betrachtung (L,-,._,7's..,.:....;)iiber den Tag 

der Beschneidung und Namensgebung Christi", augen- 
scheinlich 	auf Grund 	eines 	europaischen Originals: jo 
z6.4 	0.4.".41 31 L5.45 Y-  ...„.+40•6 4)%3.);S IlaMe... 	

5,..
5~serC V...)

..;
):(2. 	Ate- (. :t) 

!)3 1 L5 LX;;:,  0/ 15.;3:e . 	lig50
.

, ts... AO Z‘..f c;( )i .A-r,. %.X1.::' 	ty4 

bLX1.4:AILI 	&,0:.441. 

Fol. 1-353r, A 11 Zeilen. 

2. „Erbauliche Betrachtung fiber den gesegneten 
Tag 	der 	heiligen, 	hohen Therese" 	to.S.)L,A.53) J.) 	4:..,_-_-;-:.,..2..i 

' 	. ,''' ;.,. 	• 	v  23.+.12.140 	X Io....,..." 	..t..taIII
...

.71 . 

Anfang: j0.3,..> 0......,...i 	_,44..z.? 	,t.....i.e,71, 	0_03 c,,,...:=, 	as L.53.i., 
0_,.....i 	:,..::::p.36 	 j.Ki 	, ,,+.1 	,.::.,..A.....=. 

Fol. 358 fg. 	Unvollendet. 
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• 19. 159.1 
, - Thomas 	von 	Aquino's 	,,Summa 	de 	veritate 

catholicae 	fidei 	contra gentile-s" 	in 	persischer Uber- 
setzting (tgl. alai 4Nr. TAX). 

Anfang : 	 > 	cil.J...4 	t31.,:o1 	.X.4 	i4e.3)..6,:i 	.L.tdditAP- 	c.-A4 	."-> 

0 - 	 , 
583 Blotter, a 18 Zeilen. 

Vgl. noch Nr. 73, 2. 

Islamisehe TheelOgio. 

20. [55.j 

Persische tberietzttng des QortCns. 
Anfang: 	,,A*.u'ls..).„;.A.. 5),.; 	014)*A 	L51.4%~ 	ru..4 z,..1.301 	ib.,... 

NO oa...:::,,,?. 

• 1126 Blotter, a 10 Zeilen. 

21. [51.1 
Persische Ubersetzung des Qorans 	in 	lateinischer 

Pransscription, von einem Italiener geschrieben. 
Anfang: 	SURET ELFETA 

IiISMILLA. elrainam eireim 	. 
Benaini Joda meher-abon litsi 'deende aib puciende. 

680 Blatter, a 29/36 Zeilen. 

22. [11.] 
Streitschrift 	gegen. 	die 	cheistliche 	Religion, 

betitelt „Die gottliclien Strahlen zur Widerlegung der christlichen 
Irrtiimer' 	L.4.3I,..2.131 	/44 	0). ,.., 	‘,4...IL43,  1 	lt1.31 	%.)1.;.:1" 	(die 	Hand- 

schrift 	hat 	den 	Titel 	fehlerhaft) , 	von 	 4,..>..i1..31 	 .).,3 	(...7? %..x.......1 

.A5,1211 im Mubarram 1031 -a. H. (begann am 16. Novbr. 1621) 
verfasst. 	Vgl. M ar ty n 	Controversial Tracts on Christianity and 
MohammadaniSm , Cambridge 1824 , S. XLI fg. (L e e), wo eine 
Cainbridger Ilandschrift (Public Library, Ll 6, 28-29) erwidmt 
wird (vgl. jetzt Bro wne• Univ.-Bibl. Cambridge Nr. 8 and 7). 

   
  



12 	 Horn, Aus italienischen Bibliotheken. 

. 	Anfang : 	01 .J.,..! 	L5 04.4.d 	L:1 /4;' Lod  ic..\.+1 	I..4.XP 	L5t.K.1! Li ,..X4 	, 

.0..343 	L5IL..-k.o 	(Qoran 7, 41) a!! 	L;..x...CD. 
194 Blatter a 11 Zeilen. 	Geschrieben von Muhammad Bagir 

ibn 'Alt aus Isfahan; Datum: 	5. Ramadan 1031 (14. Juli 1622). 

Eine andere Streitschrift Nr. 72, 5. 

23. [15.] 
„S a mmlung des 'A b b as' .  0......,c= 	7.._,:ol...?-, von 	 .&,..!1 .c.1.44 

4.4*J! k..\.:.? auf Befehl 	Sala 'Abbas 	des 	Grossen verfasst; 	vgl. 
Pertsch Berlin Nr. 201., 	Ethe Bodleiana Nr. 1784, Br owne 
I.Tniv.-Bibl. Cambridge Nr. 25. 

Anfang: 	 j..6t... 	,:,—?-1,.'1 0).- 	,..Xx..33 	eit 	0.*.i.11.....3 	%...1_) 	.'..0 ,..X....a 

25.,,i= 	c,..,..J1.10 	(541 	0..? 	(j..= 	01.x.....3 	L,....i 	u...,,..).il 	1 /4_.ii.t.4t 	?Li 	c..2,..<1,4 

z`.- 	 '•t''`I'l 	'L;;:' J-3LY L51,354.2-3  LS .,"").4! 0 	U"L:•.= 	(61̂ 'J• 
168 Matter, 	a 14 Zeilen. 	Geschrieben 	von 	0..,..z  '5..., 0...,„1.)._ 

im Ramadan 1045 a. H. (begann am 8. Februar 1636) in Ilaidaraba,d. 

24. [34.] 
1. zi..,oli.X......1 ylx.f, nach Paris Nr. 24,1 (S. 272) von A mir 

Ghiy a t u d din 	(Verfasser 	des 	i3,..N..:5, 	R i e u 	Brit. Mus. ..)L:..i! 
I, 122a ?) 

Anfang: 	,o.,A 	d...1..it 	,..e,.311 	04..?„...J1 	ofreil.....ii 	...3_, 1di ,..X.4. .s\.;! 
(Qoran Sure 1) e 04.X.11. 

Fol. 13r._ 128r, a 17 Zeilen. 	Am Schlusse findet sich folgen-
des Ruba'i: 

c. 	.? 	:,,,:l..it 	ylx.f. 	,.1:-.........4i 
.° ,:.:AL-0 	b,..)..;.;,..< rt+:' to?, 	t..)1Q1 

..so... 	1.., 51 ylx.f c,41 ‘X.ii."--ki Ly....,9 
Ltioo 	,.) 	l.,.. 	C 	i 	a4.4.0)  J. r 	.3 	• 	. 	V) 

2. Eine Abhandlung fiber die Eigensehaften Gottes; vgl. Et he 
Oxford Nr. 1270, 2. 

Anfang: 	0.**......th 	1.,,:it... L51.c 	i!,/,..cp.S13 	cyeriilall k.::)) 	di 
. 

L.,-Rdx:i (5.. 14 wt-i...0 oLe,4 	xi ts.z.÷.0 ,)...t.- x....1S-  i..X.s.4 C;1 	?tic . 
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Fol. 1291-140, a 13 Zeilen. 	Am Schluss das Datum i,..;.....,  :3. 
I.fr (begann am 8. Juli 1633). 

Dazu von einer anderen Hand:1) 

1.ff 	t.,Ly, yl..X.K.If "c.S 	L4 ri.? ‘.\..i!". 	zd L5,..)..yoi 	r,!..5 

Ethik. 
25. [32.] 

Ein am Anfang und Ende unvollstandiges Werk ethisch-philo- 
sophischen Inhalts 	Die 	letzte 	z‘,..LitA fiihrt die 	Nummer 20. 	Es 

' beginnt 	in 	der 	dritten; 	kl:....&c_}....; 	L:.....,!',..=_) i..) 	t.)l..Ek. 	xkliA, 	11.1i4 

.•_..;Y...- 	L.i.a.z...t 	t.::....,!;..:::,..? 	), 	1.6..,!, 	jo 	(Hs. 	t,,,,•,,?) 	t.,.,: 	w 	LI* 
Q.:43.,....?"..4 	 2,...*).. A 	;,...kiii, 	etc. j4.Z.ct, r...)fa 	jt.) ta.ia) 

18 Blotter. 

26. [40.] 
„Die Ethik des.(d. h. ihm gewidmet) Nasiruddin (von 

Quhistan)" 	L5. ,..li..i 	L:!;')I. 	L...iL;;S 	von 	0.4 	,X:4,--<\A 	0+-0 	fitA-1-i 
Li( 	13.- 	a 0: •.‘-w• 	vgl. 	Pert sc h, 	Berlin 	Nr. 268 fg., L5.....,. 	0....—... 	0., 	+-.. 	, 

Gotha 	arab. 	Handschr. V 	S. 494 	Nr. 22***, 	Ethe 	Bodleiana 
Nr. 1435 fg., Salemann et V. Rosen St. Petersburg  ITniv.-Bibl. 
S. 12 Nr. 349, Browne Univ.-Bibl. Cambridge Nr. 124. 

Anfang: 	.u$,.1.,0 	t.•.:.,5= 	c:.,,,:ct.›. ‘...ii....i 	isL5..? 	c0,...03 	0..... k..5.4 	0....›. 
L..‘,..aL.? 0...f..1.0 , 

255 	Blotter, 	a 	15 	Zeilen. 	Schreiber: 	 Ott: 0.3.i.;JI 	(5.*.t......::,, 
Ba'ghdfid, Datum: 	awwa'.1 a. H. 869 	(begann am 27. Mai 1465). 

Vgl. auch 	Nr. 69, 3; 70, 1; 70, 2; .73, 4; 77, 1. 

Logik 	s. Nr. 72, 	2; 72, 3; 72, 4; 76, 8. 

Becht, s. Nr. 	76, 2. 

1) Orientalische Kopisten sind nicht so materialistisch wie mittelaiterliehe 
Monche (vgl. auch die Schreiberverse Nr. 33, 53); am gleichen Tage, als kb 
don obigen 'Schlussvers abschrieb , hatte Herr Prof. Zangem eis ter in einem 
Palatinus (Pal. Lat. 1683) den folgenden gefunden: 

Finite libro reddatur gloria Christ°, 
Finite libro reddatur eena nutgistro. 

   
  



14 	Horn, Aus italienischen Bibliotheken. 

Astronomie, Astrologie und Nagle. 
.274.- [91 

Persische compendiose Uebersetzung von P. Chri- 
stophorus Borrus', 	S. 	J., 	lateinischer 	Schrift fiber 
das neue Weltsystem nach Tycho de Brahe und den 
iibrigen neuen Astronomen durch Petrus della Valle, 

4 
G o a 	16 2 4 	n. 	C hr. 	(Jo!)  ".. 	u " 

	

) 	.33.A.X..... 	‘5) ,-)L- 	a.....!) _ii 

' 	. 	- 

-A3 	14 _7.1 	 3,14 1•1 3") 	L)•IP*. - 	%.4.e:I. 	[sic] 0L+"?. C).,"* 	 JO 	1_Sy00.= 

, 4 0*.a.41 	k.,..e, 	 53t 0- 	 4 70 	te:i7:30 	4t,... 	L jAGLA..1•43 	sf.j..4.,) 	cyt—LXA 
[„Patricier"] zolic:.31.4 _.),.i...,2,4 ji; g,) u..).64 [„Jerusalemreisendel 

sjS j..i.:4 )0 	,,;;;A...1 	sijS j.iii 	,...5......,_)Liq 	cyft.:iJl 	01.4) _31 	L.5)....5 	z....t..44  ..") )1 

I e,z._‘- *„.,1! 	141'12  K.L..... ,.::./.........il.zw,„x,,SD ,i 04..e.,k:i;ti 	Lt,...-.-kt'.i'Lcl. 	zd. 	Dazu 
eine italienische Ubersetzung, Rom 1631. 

Vgl. Nr. 27b. 	• 
20 Blatter. 

27". [10.] 
Dass el b e Werk, 	auch 	ausserlich in 	der ganz 	gleichen 

Ausstattung. 
27 Blatter. 

28. [18.] 
„Tafel der Kenntnis d e r Horoscope') des Mon- 

des 	in 	den 	zwolf Zeichen 	des 	Tierkreises" 	33,...\.- 
,•=.),)L*.A.4 	,..1:1,5AA 	zur 	Linken 	mit 	latei- j..4.:,..z 	L5;.fiI 	7,3 _:,..? J .) 34:i 	 , 

nischer Ubersetzung. 	'Es folgen andere astronomische Tafeln. 
19 Blatter. 

29. [67 ---, Mai, Turc. 35.]  
Abhandlung •fiber 	den 	Kalender 	in 	16 	Kapifeln • 

0.1.,,c4........3 	z,..?...„ 	(4.4)..ii:i 	:it...)  . 
- 	• 

Anfang : 	 J....4 	col 	,..,...., 	,,II 	L.)......
k‘  

- 

	

1 /4::.,-.41c..3l..._) 	0.i 	e.ii ,.,......k...3i 
k.iq 	zs3).3L.:; 	,ri 	3....:4,:::...a 	ft.,!..,11 	0.:4..jo J.). 

Vgl. Nr. 70, 3. 
14 Blatter, 	a 8 Zeilen. 	Am 	Schluss : 	id.?Liia 	1 /4..-)L:4-Q 	,::...•1 

:53!)Li.<.*4 ,),,.:a.- j3 L 1 V:::,  . 

1) Vgl. 	 bei Haji Chalfa I Nr. 267. 
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30. [68 = Mai, Turc. 37.] 
1. „Die zwolf Zodiacalsterne ,i5).1,SJi uc..,6 -67,.., 53.1 .3 ) 	• 

31..... 	?..t...i0 	beginnt 	mit 	den Worten 	z,,_._;43  ,;1/4,,,,_1-c-y.,4 tiz,,‘,.33h). 

36 Blatter, A 9 Zeilen. 
2. Das Gedicht 	„Der Creme des Wahrsagens' 	von 

Maulan'a 	ti. Ma' n 	UN.,./1 	2'.14 	3s4.) 	:,-x-.1) 	,--'6•:. • L.,4.,;.....e 	.....keiLA=S 	)i 

Identisch mit Kairo S. 513 	Z. 9 	(1. dort 	 .÷91))? 	Ein anderes 
gereimtes Werk fiber den Gegenstand z. B. bei Rieu II 801 a 
Nr. V. 

Anfang : ..)) ..,..?- 	J.,...) 	f...... 3t )LS 	,;'.. 	,..X.X.:L..) 	?O.) 	t....ii.;;:. 	7.( JO 
k.x.::z,L.? . 	In 	16 	Abschnitten : 	cile,L..4.5 	%,::...35....o J.) 	33"N c , 	1/41i...si,..1 p) 	,:1,,J1 
J. .-t,..\-4 0.=;:i etc. 	Zum Schluss : e....,mt.4 cy..:1 cile,4 j..\-31. 

11 Blatter, A 9 Zeilen. 	Dieselbe Hand wie Nr. 1. 

31. [81.] 
Nasiruddin 	Tilsi's 	astronomische 	Tafcin 	z,.;- 4) 

i..53L_I-O.J1; 	vgl. 	Ethe 	Bodleiana 	Nr. 	1513 , 	Pertsch 	Berlin 
Nr. 336 , Pizzi Laurentiana Nr. 25. 

Anfang : 	NS3. 	 s 	...:ii.... ti.::,,,i16W...., 	Ly•Ltew jc 	J.24 tit 21! 0.41 
L33),..)3  . 	Schliesst 	ohne 	Schlussbemerkung 	mit 	der 	Tafel 	0..K? 

138 Blatter, Folio. 	Schone Schrift. 

' 	Astronomisches 	noch in 	Nr. 69, 2 ; 	70, 3 ; 71, 2. 

32. [17.] 
Ein 	Traumbuch: 	(?) iii),..i, t ...3.50.:a.. ,  NAI..3‘....113_:, 	v,.::3 	1,54.0 

von L.5 .L.i 	0.....a 	0A,..x.ii 	t..\.*' 	U'• 	t_cis 	0.........P- 0.A ,..)...1r 	J.,..2.3. 	L.h 
.finde das Werk nicht bei Bland JRAS: Vol. XVI (1856) S. 118 fg. 

Anfang : 	zA.-S 1).,uL?..).).%.;:l 	I c.L.ot  _}....?,..X.4.ir 	 5.i 	L,4%,!,.:4.....3 	u.,:,...... 
‘4.:.,.. 	1.43  L...,9 	Lai  ‘::.......4,v3 	(":0)! (.55.::J1 

94 Blatter, A 10 Zeilen. 
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33. [20.] 

Abhandlung eines Anonymus wohl caber Kabbalistik nach einem 
indischen 	Original. 	Der 	c...)LXS" (... ).:4,4 (Fol. it  unten) bearbeitete 
das hochgeschatzte Sanskritwerk 1......l.sc...) ,...))..oc,, das von der c?3, is 
,....:.A.,:oi.4,) 	und der's,i3;...., tkz handelt; 	weiterhin 	ist 	auch 	von (..1.= 

J.1,...,40 	die 	Rede. 

Anfang: 	t4t.:ki.s,  )J4) 	0.A,.:....- 	r,..-C I.,0111 /4.X.. 	or L.L.33 	L.)....P- 
,4...?.t..4 	ir„,,..5_,1. 	%.1.1A.LoVi 	,..),„.r J."?'  ..3.*.›. )) 	Paz 	ri,..XS- 	)1 	(727.1.10..:13  

56 Blatter, 	a 	15 Zeilen. 	Schreiber: 	0...„-s-\,0 	04 	3k,... 	N.,a 
L53t?,3 r tik„ , 	Datum: 'Lax, Montag 	den 	25. Rajab a. H. 	1031 
(5. Juni 1622). 	Am Schlusse der Vers: 

0L,4 	L.)...k.f 	Ls,..X.4.s.AL.? 	ti,...:ILS 	Ad 	,..)la 	ts........f 	olij,! 	,.:;../...._) 	k....;i.,-) 

Mediein. 
34. [38.] 

Das fiinfte Buch aus dem „Schatz des Chvarezni- 

11" 	L5A...;;;...,4.3)1. 	15).?.. 	 ...*.s 	)1 	(4.,;„1 	i,.4..-,..:Y 	fiber 	die 	Fieber 	und 
ihre Heilung; 	vgl. Ethe Bodleiana Nr. 1576, 	Pertsch Berlin 
Nr. 607a, Browne Univ. - Bibl. Cambridge Nr. 127, sicher auch 
Pizzi Laurentiana Nr. 24 (VI. Buch, III. Guftar etc.); s. zu dem 
Werke auch Horn WZKM. 4, 131 fg. 

Anfang: 	k.::.1-Zic 	Li,,...,,1 	E ii.31,, 	Ly.,'-',..(3 	,,.....3 	c.,;.:..,*1 /4.,:l )3.3! 

I,....t., c ) 	(.._, 	— • 
131 	Seiten, 	h 17 Zeilen. 	Datum: 	8. 	Rebi' I 	a. 	H. 	963 

(21. Januar 1556). 

Vgl. noch Nr. 74, 1. 

1) In der D o r p at e r turkischen Handschrift (Univ.-Bibl.) 	Nr. 114 hat 
a die Fassung: 	OL..? ts.,....5 J? L.E..:-.) cLi.39 . 
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Lexikographie und Grammatik. 
35. [6.] 

Persisch-italienisches Worterbuch 	(vgl. Mai 	Nr. VI). 
Anfang.. 	%...a.!1 	J-Ahai 	%..A.J1 	k.....4 

Principio 	. 	;A:4i 
Parti pluraei 	 li -- • 
Pagamento Solutio latine 	1„i 

Am Schlusse ein genaues Verzeichnis der italienischen Worte 
von anderer Hand. 

279 Blatter. 
36. [21.] 

Persisch-persisches 	Worterbuch- 	mit 	hiibschem 
Taliqtitel 	am 	Schlusse: 	1 /4 ,-,,ir.1 jet.3 	v..:.......! 	,t35.t-5i 	Y1-3:-< 	cr!! 	t•-••• 
......L.1„,.L.A Le..,)Li. 	Ohne jede Vorrede 	und 	Schluss. 	S al e man n 
fiihrt Mel;  asiat. IX S. 509 Nr. 7 fg. eine Reihe Lexica mit dem 
Titer.; an, ist die vatikanische Handschrift mit einem der-
selben identisch? 

. 	 . 
Anfang: 	L5,L.....? 	r30 	;,...,...! Li.377-A 	33! 	0.)lo 	L.5.)....") jl..6-.. 	k..?-1 

1')Li 	̀"\4.L4  CY :'3').3  .)yb (4*"' "`-)-4 3:4C3 c'3=3 bt"'" —ii-i3)3  7,13) 
• J...4 	ol......?L:i 	zsl..3 	...*µ t.15 

0....;.:74 Li. 1‘5,........, 	us 
Letzter Artikel:  

3,t3 J.,e 	1:313 	Li...oil.' j*....wo 	ol.4.1.o )! 	.l.:i 	,..\..!)0 	J..y.- ;leOL.:  

315 BlOtter, a 16 Zeilen. 

37. [22.] 

	

Persisches 	Worterbuch (Luyat- a' furs) 	des 	Asadt 

	

' 	 ‘ 	6.-.:,'; 	'o'..i.3 	k.-)1.;:3 t......lii.fl .,.41 (.4. 	 ($0....! 0.,*K- 	u..)-i 101).).Stc_,.. 

n..4.= 	a1!! 	.4.4....) 	ts„,3,.)ii 	..)",,,a;,.3. 	Einzige bislang bekannte Hand- 
schrift des altesten, auf uns gekommenen persischen Originalwiirter- 
buches; 	vgl. 	de 	L a g ar de 	Persische 	Studien 	S. 	38 	Nr. 	28, 
S al eman n Mel. asiat. IX S. 507 	Nr. 3. 	Ich 	bereite eine Aus- 

Bd. LI. 	 2 

   
  



18 	 Horn, Aus italienischen Bibliotheken. 

gabe dieser wertvollsten Handschrift der persischen Sammlung des 
Vatikans vor. 

Anfang:1) ii,.-1us.tf3. 	 .41‘.....3; tom, 	;.i.! 	LX.4-4• t...!: -.,..1 cy4.11 	zb t*•••••••? 

{sic] 1.4 0.A. 	 xli, 	‘..)..:.' -<14) z:a.l.: 	4= &p1.12i5 cytt;kil 	 _).1 	rN........33  
t..P_5.3 	01.,,,..a3 xij.ii 	1.)3  Leo , 	et.31 	3...0 	01.....S 	uNii. 	%:,:,...iti 	y'%.;:.0 

Col 	‘)...:::, 	a31.3 	ts  ....s4*.i 	L.13)....- 	 j..? 	L..)L.:Lf 	 .A! 	sk>..:4.?! 	%...iii2"..Li 	ta;  

‘5,.,4..,.._ 	0.S",c)  • j.i.. L.?3 	3.... 	,.......t:iyoLi3 	Lx.A4.  N!3, 	,_6.i.v 	,.,,L.? 	• 

	

Lx-i31„, 	,,,,,...73 	.:.:..,3L;.4..z.'4,..> oyol-So ...y..,.. 

	

3L,..., 	z1 /4....1> 	)3!, 	04X.........) 0.4 	!,..,. 

	

.3%.,!..,...( t.5.4).+? L.K.:IL1 	0.A.) 0‘3..4 1-? L.wi 

t3i._,..i 	si.00 	L.,...1 	3).4.3 u•;:,3,..) 	cp...- 

L...1 	L.A.,.. 	‘,....A,..• 	‘4,:i...i3 	L.5‘.;..5. 	/Id ,..i 	ala•t".• 

LiLk, 	L.T),?t, 	LAwi_,..e4::, 	0...t:i.4 Q.5.3u.,- 	3,4 	0..;.31.. it.4 	 .?,) L.,..I • 
,..x..... 

L......L...).:i 	:5Y,.... 	 .......; 	,53i....1i 	%...:,..:-_,. 	L..s......,....i.4  , 	 - 	. 	i 
0...;.:S LA).).  ,_5 \.1}..e.. 	:,...5-  3y L5.SL-.? !yid 

(..5!"-ro....LAD3 	L.ii,..)3 	.3)..? 3,-.)t.- 	1,)..S 

• 3.. !..". 	L.5.10;:t• 	.3.,..? 	‘:.:.......*:...-- 	N,..? 

,,x4 0.,!_;) Q4) 	.!..1 	L5N,.......? 	0.43 0,15 	If ,e,....,A Li 3,Ai.i..? 

c=44? 

	

	 3_,.? 10.:;...2.. ),..) l.2.4... )  cy 0 0.41,33  

1 
1-4:'-) 3_91 )) l' ).9?' d''.••)`A. 	)) 1.iLe:44 	di.>  

73 	Blotter, 	a 21 	Zeilen ; 	die 	Stichworte 	and 	die 	Namen 
der citierten Autoren sind rot geschrieben, die meisten Stichworte 

--,-- 
1) Da die Ausgabe noch nicht so bald 	erScheinen wird, 	gebe ieh als 

Specimen ein liingeres Stiick des Anfangs als sonst. — Inzwischen hat doch der 
Druck begonnen in den Abb. d. GgG. (Korr.-Note). 
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oder Verse mit roten Linien umzogen. 	Gutes, altes, 	aber nur 
sparlich mit diakritischen Punkten versehenes Nasehi. 	Der einstige 
Titel in einem bunten ausgemalten Arabeskenkreise auf der Mate 
des ersten Blattes ist hoffnungslos verwischt, man liest nur nosh 
k...A.:.:S 1,..:\.9 ; 	eine 	spatere 	Hand 	hat' das 	oben 	erwahnte 	,_...a.*.;,..13 

Ji 	L50...,,,,1 	r.,,,..<- 	daneben notiert. 	Auf Fol. 44 nennt sich, als (.., 
an 	der 	einzigen 	Stelle , 	der 	Autor: 	i,..) 	,.:\.,!,.. 	,.....it, 	ks,.......,i 
6.,0-3,...i....L.::,:..S. 	Datum der Handschrift; 	Donnerstag, den 9. Mu- 
harram a. H. 733 	(30. September 1332); Schreiber: 	0.7)31 0,....= 

4.1.3 04 0.4...-1 cy.? 0.4.>-74 'At= ....X...›4 	0.4. 

• ' 	38. 	[23.] 

.• 	Das 	arabisch-persische Worterbuch c.:)Lia_i..;_c des 
Muhammad 	ibn 	'A.bd 	ul-Chaliq 	ibn 	Ma'riTif; 	vgl. 
Pertsch Berlin Nr. 46, 6, Ethe Bodleiana Nr. 1670, C. Sale - 
m an n et V. 'Rosen 	St. Petersburg Univ.-Bibl. S. 18, Nr. 377, 
Browne Univ.-Bibl. Cambridge Nr. 155 fg., 	Ri eu 	Suppl. Pers. 
Man. Nr. 173. 

Anfang: 	c:,:.1,,:a›. 	zil....)L..1 	 A.4l..::....3 	0..4..... 	t...:Lie.i _,....;-5- 	J.-91......>- 

,..).e..11.))d 	1‘1..-.;: 	50Leej LiLLDI 	zd 	:Lk V A 0.--k. 	,).;..LS 	 ol.4) 	L54 	. 
Nicht ganz vollstandig, mit der Uberschrift L,,31 èa 4.4! L...L.4  

abbrechend. 
464 	Blatter, 	ii, 	18 	Zeilen. 	Auf 	einem 	Vorsetzblatte 	hat 

Jemand die Geburt zweier Sohne eingetragen: 	1. ;".c.! 0.3)).i ,...4..* 
' 	

-'1"- 1 i b‘..).....A.11 	 z,..!....23,3 	3.,c 	4..X.;1;..4 L5,3 j..p., r.,...4),X.f0) 	-..,..«, 	 ) ;. e ..p.) Lser_s7. 
, 	• 

	

).-1 	.73 ...T.,. . 	3?..3 	r!...›. 	tg, .. 	2‘..t.AC 	...) 	...".t..A.,...w 	if ) 	j 	v 	AAA., J. 	•• 	-I 	-k 	- 	• 	<.4.3.3 	i 	0 	3 	••• 	1 	1 	0 	99 	• 

A 1.4v)  ,re:ii4 ji.53.so ,..X..i)i, 	der ,(:,i)L'S 	des 	Ereignisses 	war 	,),_•.‘%., 

oi,.) 	!,.x. 1 	jt.5.e .:,. 	to' ;ki ; 	2. 	•. ),..) v....3).,! 	,-)..,:t3J 	0....353i 	,.),;..0 

%--0 	'",!,j.... S; 	i 	7.....el) 	 .44; 	 ,..Ito..k...4)  1.,..:X.:, 	23.143; . 	Darunter von 	einer 

anderen 	Hand 	L.5.,...«,.0 	6.)...4.? 0.,p,ii )).3 3..i.1 	L.X.st.3i t•L'.4.K14..ZA 	cro 

,.....4.4.21! . 

39. [69 	-,..= Mai, Turc. 42.] 

Sururi's 	(,..\.:,..." 	(.5.?-1.... 	04 	14,....ti 	Oii*-- 4 	ti-SL-?-L5P6,;,::, 	ti...)..:4 

L5)3}....? Lial --:sV.11 L.5.31..a) NV 6 r terbuch (7).si,11' c!.... -1..4, and zwar 
2* 
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• 

in der zweiten , 	vom Verfasser besorgten 	Ausgabe ; 	vgl. E the 
Bodleiana Nr. 1732 fg., von Rosen St. Petersburg Inst. d. L. or. 
Nr, 118/119, C. Salemann et V. Rosen St. Petersburg Univ.- 
Bibl, S. 18 	Nr. 189*, 935 , 	Browne 	Univ. - Bibl. 	Cambridge 
Nr. 142 (auch 2. Ausgabe ?). 

Anfang: 	t...,S,,.. 	L5-e-X313 J.,-t-- ., 	0.-4,:::•-i!,-> ? 	r•-id (...5k 
. 

zd %.1:.....)131.j..3  xx........LZ:, )3)!):40 ,..X.:."077 ? ; 	der zweiten Vorrede 

1.0,2‘,.....to 	1.:;.4..e.,... 	x,..:.:,....zs..< 	 1 o 	• 	 01 .3',..)....;-;do..."..3LLe..;) 	rt:*st..., 	rt.........r 	 j..,t.....:;) 	1..., 
oi.4 	3,.....A 	3.N....) j.,..... )t, 

574. Blatter , A 15 Zeilen. 	Datum : 	a. H. 1031 	(begann am 
16. November 1621). 

40. [Turc. 45.] 
Persisch-arabisehes 	Worterbuch, 	:_rl.itit 	c....4.x.f 	in 

der Handschrift betitelt. 
'Anfang: 	cp;}...*c.,..5.4 	t  j...4....t 	‘L:.....1c.? 	(so) 	,.-_,..)....,4 	.c.L.:4, 	0,..4..- 

' 1 	,.) 	? 	ts,X...e5 	; 	L.oaio.ol 	t,..0z)..,. 	.c Le,...ii 	J...1.,... 	 .4 	03),..)., 	i.)%:.:..L .., )'''' 3  	5.3 	•• 
L. \ ..? . 

Nach Ethe Bodleiana Nr. 1684 fiihrt das Werk den Titel: 
1.,...4 :i.A.... 	(also = Nr. 100 	bei 	Salemann 	Mel. asiat. IX, 

547 ?) 	und 	sein. Verfasser 	den 	Namen 	aich Yilsuf; 	Pertsch 
Berlin Nr. 164 und Browne Univ.-Bibl. Cambridge Nr. 169 haben 
weder Titel noch Autor. 	Vgl. auch San Marco 85. 6 = Nr. 42 
(Assemani). 	Die vicekonigliche Bibliothek zu Kairo verzeichnet das 
Werk zwei Mal als w.,,,..)111.3 t.::..)1...4-0 i.L...,4).03  t.:-.AoisiA oLm ,.. 	XI., 
('Ali Efendi Hilmi S. 436). 

57 Blatter,  , a 8 Zeilen. 	Datum: 	a. H. 943 mid 954 (beide 
Jahre stehen am Ende), 	begannen 	am 	20. Juni 	1536 	bezw. 
21. Februar 1547. 

41. [Turc. 56.] 
Dasselbe Werk mit fast durchgehender tiirkischer Inter-

lineartibersetzung, zum Schluss auch mit lateinischer. 
Anfang: 

`uc.a.L.5.? 	4  rG 	X.° 	43.i,,,,I. 	‘e.,.x.;A 5 	3 	 4 L.:::i 	`,...N.....a 

	

S. .0.; 	L.5.-?,-)3)3,3 L.5...) 	 j....vaZo 	L.5 .)1....?! 	Lr..0 Lc 	/3:. 

0 	 .d..1„.....,041 	,i...,t 	 ,c....: 	a.)....3 	...1 	...:(•.• .•-,..J1 	....> • ,5 	0, •.• 	J-- 	L.5 
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56 Blatter, a 8 Zeilen. 	Die ' nach jedem persischen Worte 
in 	rotor 	Farbe. 	Vorn 	steht: 	j‘?;.? 0..b..= W., 0.4.>" yb.;,:-C 1) Lis) 

	

ok,..,0 	.64. 	z,.......xs-  (der also gar nicht wusste, was er ab- t...s 	 eakJI 
sehrieb). Datum: Anfang Rabi' I a. H. 965 (begann am 22. December 
1557). 

Vgl. auch Nr. 75, 1. 
42. [24.] 

Grammatik 	des Joh. Baptista Raymundus, des ersten 
Europaers, der ein solches Werk fur die persische• Sprache unter-
nahm (s. V a ter -Jtilg Litteratur der Granimatiken, Lexika and 
Wortersammlungen). 	Vgl. Mai Nr. XXIV. 

43. [54.] 
EM 	Werk 	fiber 	persische 	Grammatik 	z,.....?-.,:i 	%....;:..( 

(?) t. %:4_,...t ; 	vgl. Brown e Univ.-Bibl. Cambridge Nr. 163 II. 

Anfang: 	zs !)(c),..)Li J54 j...6.3 u1S..,9 	 if.A.*:i 54 	u.t-trw." 	,r(•••:;:,  
• ‘...ii.L.: 	 . I 	I ,:.:,........ .) 	..) 	J• 

Das 	1. Kapitel 	enthalt 	ein 	alphabetisches 	Veueichnis 	der 
persischen 	Verba 	mit 	tiirkischer 	roter 	Interlinearfibersetzung; 
k.x..c1,301 tt 	:33',..*;:.t 	%....,L41; 	nizaJi 	k.:::,..SLZt 	y',41; 	t4I;31 	..,.),÷;; 
A.,..,,,,31 	,.. 

. 93 Blatter, a 12-15 Zeilen. 

Grammatisches noch in Nr. 72, 1; 72, 8. 

Prosodies. 

44. 	[Tare. 64.] 
1. 	Saiyid Kamaluddin 	Abul 	Fadl 	Hubai 	ibn 

Ibrahim ibn Mu rammed al-Karnali at-Tiflisi's y..*.d 
tc.friliii olfri, 	das ich 	bei Haji Chalfa unter den Werken 	dieses 

.Antors nicht erwahnt finde. 	Es 	ist unter 0).L...) , 	.L4r ..,i 
verfasst worden. 	Vgl. Kair o Pers. Handsch. S. 438 Z. 10 fg. 

1) Dachte 	or an W a t wit's Werk in seiner urspriinglichen Fassung, 
IIkji Chalfa III, Nr. 4643? 
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Horn, Aus italienischen Bibliothelten. 

Anfang: 	Jii "ye I)Lo uf«.:Ii‘.>3 (46 .) 	Le i.,....1LX. 	 ‹,fh3 Ly..1).... 
0,43 	....:.........1_, 	bl,3. 

Fol. 1-70r, a 8 Zeilen. 	Datum: Sonnabend, letzter Rabi' II 
a. H. 866 (30. Januar 1462). 

2. vo.t.i.Q ot.,,,?  ),.> (arabisch). 
Fol, 71. 

3. Ig.,.,,..0;;;313 	(Prosa und Verse). t1.10.11 

Anfang: 
)LS „:i )0,2' ut..:fi t)u.S...l.4 L53 	}..? J 	),Xi (..5!".P fw5..,li, L.5 

Fol. 71r fg., a 15-16 Zeilen. 

4. .,,:÷iill ...1.;:,...4 3L-i. 

Anfang : 	}..<1.,43 	cylt,...,*4 	50L4....1 	,3..;.? 0,...« 	-)...i.:.:,..1 )!. t4:.)5.0 
Fol. 86f. 

Briefsteller und Behriftstileke.  
45. [47.] 

„Die Feinheiten der Briefstellerei" 	L..«..NI 	....4...ia), 
YOU j".t.i"...? )3y...A )Si 051.4. i...HL‹ L5C j  l.1..."*.- .3) 6).1, Lpi k.)_)..)  ; 

vgl. Ethe Bodleiana Nr. 1403, Perts ch, Berlin Nr. 1063. 
Anfang: 	zd 	--..;•;l.,..0 	4).4 }:;:i 	 ,..x..... v.:.... sr21..(x.o 	L51:.23 	J.03  

168 Blatter, a 12 Zeilen; deutliehes indisches Ta'liq. 	Schreiber: 

211 	sre,,o t 	er 	machte 	die 	Abschrift 	auf 	Geheiss 	des 	,..r.,...L.,-1 .):Ai= 
............1....c. L.r.ii k.,....i1.:,04.cS, 	also 	eines 	Europaers, 	in 	Farruch6bad. 
Datum: 	14. §a'biln a. H. 1198 , dem 25. Regierungsjahre 'Alam 

all's, (3. Juli 1784). 	. 
Die Handschrift ist in rote Leinwand eingenaht. 

46. [31.] 
Schreiben des §ah's Husain an Papst InnocenzXII. 

mit italienischer Uebersetzung dabei. 	Schones Taliq. 

47. [33.] 	, 
Ein Fascikel von Briefen und Dokumenten. 
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Gesehiehte und Geographie. 
48. [16.] 	. 

„Das 	Mark 	der 	Geschichten" 	)1 	.,i)1..y.z.ii 	1 /4.7.A1 LriL:43 
,,,......14.4.6 	tcL.:::, :5-0L,:*:.01..3 LS 	,..)1- 	von 	A m i r Y a by a Lee  ....... 	 t. 	)̀ '0> 

ibn 	'Abd 	al-Latif 	al-Qazvini; 	vgl. 	Pertsch 	Berlin 
Nr. 413, 	Ethe Oxford • Nr. 88, 	C. Salemann et 	V. Rosen 
St. Petersburg Univ.,Bibl. S. 18 Nr. 177*. 

	

Anfang : 	j...? 	cil.÷.?. 	0.*.bN....., :,..( 	%.;.;.........!A), 	u...A.,:e...., 	0..... 

apt 	L:‘,.)•;..3 	X . 	 •..4.6= 	l::-.1-  0 	. 	Ae.4 	u•••••, 	0 	• 
233 Blatter

' 
 a 15 Zeilen; vollendet am 	1. Jumada I a. H. 

986 (6. Juli 1578). 

Vgl. auch nur 77, 2. 

49. [66 = Mai, Turc. 32.] 
Abul 	Vasan 	Sa'id 	ibn 	'Alt 	al-jurjani's 	„Wege 

der Reiche ", vgl. Et he Bodleiana Nr. 413. 
Anfaug : ,..x.e4))..  u..,,.../.. 	0).--.1 V.4 &..< !;j,.x... L14.:4...3 u...Lt... 

•‘-Xe:3W.p)  d'-'1.,* 	AO ) 1)L4  `;Ali;j23  ' 
89 Blotter, a 15 Zeilen. 

Poesie. 
50. [27.] 

Nizami's 	und 	irin" „Chosrau L5.4.17.3 cy?.? ..:::.; 37«.--4; 
vgl. Perts eh Berlin Nr. 719, 2 u. 6., Ethe Bodleiana Nr. 585, 
2 il. o., P i z z i Laurentiana Nr. 6, 2. 

Anfang: 
sj  f).*.oL:a.i 	 1,..‘331,X. L5L+. 	..ii.*§' 	(5LLZ 	...'s;4,i'S Jo 

218 BlOtter, a 14 Zeilen in 2 KOlumnen. 	Vorn steht hinter 
dem Titel: ivi 	‘1;.,**.i. 

51. [13.] 
Sa'di's 	Gulistan. 
Anfang: 

- 	- 	- 
as 	t}40..›.. /„:,.,_...,;,45i 	,...1 /4 ...,.A 	La,:::..X.cl.;::, 	L)...?" jz 	‘;......:..4 

110 Blatter, a 9 Zeilen ; ohne jede Schreiberangahe. 
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52. [36.1, 
Dasselbe Werk. 
113 	Blatter, 	a 	11 Zeilen. 	Datum: 	Letzter 	(,-...L..,) 	KM I 

a. H. 1066 (27. Januar 1656). 	 (7, 

53. [43.] 
Dasselbe Werk.  
78 Blatter, a 15 Zeilen. 	Schlussbitte des Schreibers: 

:0..4 	&Kir) 	13 ...4ls-,) 0...55...‘ 2,...i91) ril.-z,.;. 	0..{) 	i. 	-to .) 	(.... 
54. [58.] 

Dasselbe Werk, der Anfang fehlt. 	 • 
107 Blatter, A 13 Zeilen von Fol. 2 an. 	Schreiber: 	1..x....-<! F:', 	• 

' 4' ( 56  04 L.5).:P.A3  L.!))  K4...?) t.i.... 	Datum: Dienstag, Anfang 
Sefer 951 a. 11, {also 29. April 1544). 

Auf Fol. 1T Ivar 	a m s i's didaktisches Gedicht , das ,Buch 
der 	zehn 	Viigel" 	(5...,..,,.. 	t, ,,,o psi 	yl.;:s" 	(tiirkisch), 	an- 
gefangen (vgl. Pertsch Gotha Nr. 10, 5). 

Anfang: 
r,...,..).11 0.4?)  ht rt....? 2,./...f44 	(.... L.5! _p)i.sik, 	v....W.  

55. [62.] 
Dasselbe Werk, vorn and hinten fragmentarisch. 

• 185 Blatter, a 11 Zeilen. 

56. [80.] 
Daiselbe Werk. 
129 Blatter, a 12 Zeilen. 

Gulistan auch in Nr. 75, 2. 

57. [14.] 
Sa'di's Bostan. 
Anfang: 

Oil  0L43 )3  o-34%.  4.- ' 	cr4foL- 	0,331,-,, 	r.L3.4 
123 Blatter, a 15 Zeilen in 2 Kolumnen. 

58. [75.] 
Dasselbe Werk. 
263 Seiten ' A 17 Zeilen. 	Datum: 5. Jumada II a. H. 1149 

(11. Oktober 1736). 

1) Derselbe 	Vers 	in 	der Handschrift 	22-85. 4 von 	San Mar co 
IVenedig), s. such P erts eh Gotha Arab. Handschr. Band V S. 512. 
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59. [28.] 
H a f il 's D fw an mit dem iiblichen Anfang. 
Auch 	Propaganda 	J. H. 7, 	San 	Mateo 	(Venedig) 

Nr. 138-85. 6. 
152 Blatter a 11 Zeilen. 

60. [35.] 
Dasselbe Werk. 
211 Blatter, a 13 Zeilen. 	Datum: Dilqa'da a. H. 975 (be- 

gann am 28. April 1568). 

Gedichte von HaN auch in Nr. 74, 2. 

61. [72 = Mai, Turc. 51.] 
Saint's Matnawi „Jusuf und Zuleicha" (5LiRe,133  %..51.......!  

1,,*,)1.„.•Jf 	,4..*.;:;,; 	vgl. 	Ethe 	Bodleiana 	Nr. 	894, 	8 	etc.; 	Pertsch 
Berlin Nr. 876, 4 etc. 

Anfang: 
' 	 . 

(..54;t3  '-)'`:i3L-? X'''='.3.) j1  Lg 	.51-,̂ .,.•? 4-xe 4 ! 	.1c--? \;-= L.Wr 
130 Blatter, a 15 Zeilen. 

62. [25.] 
Hatifi's 	„Leila 	und 	MaInfin" 	(.0.3.,..113 	 c.1,4 	k,..4.,& 

Lcit3L.0 LZ1).A; vgl. Pertsch Berlin Nr. 903 fg., E the Bodleiana 
Nr. 996 fg., Bibl. Barberini (Rom) VII 48 Nr. 31). 

Anfang: 

29 Blatter, a 19 Zeilen in 4 Kolumnen; mit bunten Bildern. 

1) Die Biblioth eca Barberini im Palazzo Barberini besitzt nach 
ihrem bandschriftlichen Kataloge nur die folgenden persischen Handschriften: 
VII 83: Eine persische Ubersetzung des Evangeliums des Matthaus. 
VII 46: „Tractatus de astronomia". 
VII 48: Eine sehr hiibsch geschriebene Sammelhandschrift in schlinem Ein-

bande, enthaltend: 
1. zcaol...iituw von junabidi (Q5.simi .junabidi starb 979 a. H.1. 
2. 417..l..o va..4.i..1)  von Hatifi; vgl. Ethe Bodleiana Nr. 1016. 

3. 0.,...., (.4.4 von Hatifi. 
Datum nach Nr. 1: 	a. H. 967 (begann am 3. October 1559), nach 2: 
15. Dilhirm a. H. 967 (6. September 1560). 	Schreiber (nach 2): 0......-41  

:...-53.. ,.5' ,.....A 	Li 	tjzt,  1 	(die 	Handschrift ist von derselben 0..3. 	ganze L.5 
Hand geschrieben). 
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63. [60..] 
'Arifi's I-Jalnama oder „Ball und Schlager" (i.g.t..., (..5,.); 

vgl. I t h e Bodleiana Nr. 872/73,• Br owne, Univ.-Bibl. Cambridge 
Nr. 283, Rieu Suppl. Pers. Cat. Nr. 283. 

Anfang: 	 • 
(•••;i., 	LW-  33 	-...'1'd'c' 31 	(1?•'&.t. 	3L'' ‘-t-'-''' i"' 	L.). -e:: 	d3 
46 Blatter, a 10 Zeilen; hiibsch geschrieben. 

64. [79]. 
. 

Ghanimat's Matnawi (,,I,..4„.,;,i. (5  ••••-) Nairang-i 'i§ci.  
(„Liebeszauber"); vgl. E the Bodleiana Nr. 1153, Palm e r Cam-
bridge King's Coll, S. 122/23 Nr. 120. 

Aldanb°. •• 	Y....tasi..:;:r j..6L.‘.;•Jj.t 	.1l....,.....S. Li 	...x.PL2::. 	r.U.I. e) 	 •• 	0 	) 

50 Vlatter, a. 15 Zeilen. 	Datum: 	15. Regierungsjahr Mu- 
hammed Sah's (also 1732/33, kaum 1819/20 n. Chr.) in Burhanyar. 
In roter Leinwand; vorn steht falschlieh darauf „Diwan Gunimut". 

, 
VII 49: 	[Let) cyrPk.II] 3.)./...?- 	[l..i]i.t..4 at.::Aet. 	Datum: 	sA.s..0i itt.,i gt, 

,..,...-?-.) ff.« frit; 	0,2 a. H. 849 	(27. Oktober 1445); 	Ort: 	Mailed. 

Schreiber: 	 0.".4. ° 	 ',N.:es' 	nach dem L5..it.4.6...D.:A 	...i,L..g. 	 04 	Lsis , 

dritten Buche nennt er sich: 3'ui,..4...05 bLe«c.)::..54  04 .11.:1... 	sL;;:...erk.c. 

Ich erwShne hier noch VII 74, das mit einem armenischen Schriftstiicke 
beginnt („Fu scritta l'anno 754 Era Armena, di Christo 1305"). 	Darauf folgen 
„Characteres intexti paludamento purpureo quo amictus Carolus Magnus Aquis- 
grani. 	Miserat illud dono Aaron Rex Persarum. 	D. Sgambetus", und zwar 
Fol. 2-11 in Duplikat. 	Die arabische (kufische) Inschrift: i,....ifi.AL4 3...= 	I  .. 

7,,i9 3N....: 43 0.,........1? 	ib_,.....,-t, .4..:.kt..0 	stimmt zufolge 	einer Vergleichung 
6 
durch form 	Prof. Guidi genau zu derjenigen auf dem kaiserlichen Ptirpur- 
mantel zu Wien- aus dem Jahre a. H. 528 (Fr. Bock, Die Kleinodien des 
heiligen romischen Reichs 	deutscher Nation, Wien 1864, Tafel VI Figur 8, 
Text S. 29), es wird also eine Verwechselung mit Baran al-Rand's Geschenken 
an Karl den Grossen vorliegen. 	Ein Purpurgewand wird unter diesen such 
nicht erwiihnt, vgl. A b e 1-S i ins o n Jahrbiicher des frankischen Reiches unter 
Karl dem Grossen, Baud II, oder von Schack Mosaik S. 337/338). 	In 
Aachen befindet sich nach glitiger Mitteilung des form 	Archivars Dr. Pi ck . 
nichts Ahnlicbes. — Der Sammelband enthilt noch weitere , Copien arabischer 
Inschriften aus Marseille, Avignon etc., 	aus der ersten Hfilfte des 	17. Jahr- 
hunderts. 	' 

Ein Portrait des Grossmoghuls J e h a n gi r aus dem Vorzimmer des Arbeits-
saales der Bibliotheca Barberini hat die Zeitschrift „Vom Fels zum Meer" zur 
Veroffentlichung von mir angenommen. 

1) Fehlerhaft 'A 1 i E fendi Hil in I, Kairo'er Verzeichnis S. 444 unten. 
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65. [76.] 
Ein als von Chosrau, girin und Ferhad handelnd bezeichnetes 

Gedicht. — Anfang : 
ij :...)..)t.....„ 	 s..) 	ijk_c l.s...A (.5,..)..4v;:..A.S 	LI.7 	3,..)...4 	L.5.:.-1.-?)...„ 	30.-4 

u:::..1.i. 	v...,.......4s*.«, 	r.l.i _y? 	t..),.. z.. 	u:::..4.. 	0C 0.,!:*.;;:, 	st..4•., 	t...:*:,.:f,.? 
Die Gescbichte von Chosrau ,(such Farhad) und Schirin ist 

ein beliebtes Thema persischer I) Dichter gewesen, vgl. die Werke : 
F. 	V a W. (E the Bodleiana Nr. 1039, Pert s oh Berlin Nr. 18, 

II, 10, b u. 6.), 
FS. 	Kautarl (Rieu Brit. Mus. II, 673b), 
ChS. Q asimi (vgl. R i eu Brit. Mus. II, 660 b), 
F. 	yid' (Sprenger Oudh-Library S. 590 Nr. 566), 
SF. 	Anonym us (P er ts c h Berlin Nr. 671 Ende, S. 681 Anm. 1),'') 
ChS. Ibrahim Adham (Pertsch Berlin Nr. 942), 
gCh. Amir Chosrau (Pertsch Berlin Nr. 831), 
Chg. g ar if Ka §i (Sprenger Oudh-Library S. 567 Nr. 512), 
S. 	Sanjar Kai (Sprenger Oudh-Library S. 572 Nr. 523), 
ChS. Ni zami (im „Pinter"), 
gCb. Hatifi (Pertsch Berlin Nr. 906), 
FS. 	Asafchan Sa'far (Ethe Bodleiana Nr. 1068, Rieu Suppl. 

Pers. Cat. Nr. 314, 1 und 315), 
Chg. Nami (Et h e Bodleiana Nr. 1191, Rieu Suppl. Pers. Cat. 

Nr. 346), 
FS. 	'Urfa (Rieu Brit. Mus. II S. 667 b, v. Rosen Petersburg 

Inst. d. L. or. Nr. 84, 4), 
ChS. Ma'Sriqi (vgl. Rieu Brit. Mus. II S. 683 b), 
Chg. gill Ala (Rieu , Suppl. Pers. Cat. Nr. 352), 
FS. 	Fauqi (lieu, Suppl. Pers. Cat. Nr. 376 Fol. 295a und 

419 IV). 
Das vorliegende Werk ist mit keinem 	der hier genannten 

identisch , soweit ich deren Anfange habe einsehen konnen. 	Auf 
Fob 66 	beginnt erst cr!).*;;;,3  ..".... 	oLZ-1..) ii...a. 

199 Blatter, a 4 Kolumnen auf der Seite mit a 21 Zeilen. 

66. [30.] 
Ein an onymes Epos 	NALi ‘,2,<..;.?. 	(„Das 	Buch 	vom 14,:::...s' 

Kampfe um die Insel Kgm" zwischen Persern und Portugiesen im 
Jahre 1030 a. H., begann am 26. November 1620). 	Nach dieser 
einzigen (?) bekannten Handschrift herausgegeben von L. Bon el 1 i , 

1) Auch thrkischer, osttfirkischer, kurdischer. — Vgl. jetzt E t h it's Ver-
zeichnis, Neup. Litteraturgesch. S. 246/47 (Korr.-Note). 

2) Re h a tsek Cat. rais. S. 134 Nr. 26, 27 meint wohi nicht N4itmi's Work ? 
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' Il 	Poemetto 	Persiano 	r..4...f z,, LI:ii,„t. , 	in 	den 	Rendiconti 	della ,o 
R. Academia dei Lincei , Classe di Scienze morali , 	storiche e filo- 
logiche, VI S. 291 fg.1) 

Anfang : 313) 0.4:4.5 Jai  Z‘d t .5:1LX4. 	S4t3 0)4! (..5.L.X.• i.l.;,4 
34 Blotter, a 4 Zeilen (Doppelverse). 	Datum (nach Bonelli): 

Mutarram a. H. 1032 (begann am 5. November 1622). 

67. [29.] 
Sammelband von tauter einzelnen Versen and Gedichten. 
70 BlOtter. 

Poetisches auch in Nr. 54 (Fol. 19 ; 76, 7. 

1) Ich hatte des mich als Kuriositiit interessierende Werkchen, in dem ich 
nach v. H am in er—Mai allerdings etwas ganz anderes erwartet hatte , bis 
Fol. 15 (Vers 103) abgeschrieben, als ich von der obigen Ausgabe desselben 
erfubr. 	Aus einer Vergleiehung des Bruchstiicks meiner eiligen Abschrift, die 
ich dann nadirlich nicht nochmals kollationirt babe, mit dem gedruckten Texte 
verbessere ich jetzt die folgenden Fehler desselben (der Herausgeber hat den 
Verfasser eine ganze Reihe Verstosse gegen die Metrik machen lessen, die dieser 
ga7 nicht begangen hat, andere, wie z. B. V. 70 a bleiben allerdings bestehen): 

5b a.1.4.-- 	 • 6b 1. sl....:Z.;.fs..:::, [sonst verbessere ich keine Idafen etc.]; • ),.X. ."3  f", 
12 b )1A:446..ii`.3 	J.90 [Hs. .L25.1.4 ;Pi]; 15 b [s. Anm. b auf S. 303] die Hs. 

hat ja auch t):::•4.....?i; 16a 024..)..i 3)....v ; 18a z..;.:,; 19a) 	4...i; 20b (.50)........4 

[Druckfehler]; 	21a 	13.4 z...)....,, 	b 	st. 	26 b 	24.313) 	[habe 	ich ts.L.> 	 j...? t 5.4,..); 

wenigstens abgescbrieben]; 27 a 43.4, 	b [s. Anm. d auf S. 303] die Hs. hat ja 

auch 05:4; 	29a 0)...!..1 j..), b J_..).".. 3  _}..) [vgl, 	Anm. e auf S. 303]; 30a j 

fid ; 34a u..."...i [Druckfehler] ; 38 b 1 /4....T [Druckfehler]; 	49 a c5jer•ol [babe ich 

abgeschrieben]; 55 b babe ich etwas anders; 61 a s...!..*.w)  z....ii.i3  r*.-?-; 63 a %.5)....3 

[Druckfebler]; 73 a )1.......,!; 75 a [s. Note in auf S. 303] ich babe mir nichts von 

jd statt ).5-  notirt; 80 b L.4.043 Of•r4; 81 a s)...!.+i; 82 a lies ‘335., b v:A.m.-46 ),..? 

84b sl..f j.;5.4 	r..... 	N... 	85 a a.t....; 87 a 4..)_35-; 	 ti.),..4 	0.4.:::...) 	u;«,..«.d.....1; 	L5;,,,...t 
[bekannter Lurstamm]; 89a 0.4.1.z, b a; 97 a 51.‘o 0.1.:....9. — So werden 

sich noch andere Irrtiimer des Herausgebers nach Vers 103 urn Original nicht 
vorfinden,' bei einigen wenigen der mitgeteilten Anderungen kOnnte ich auch 
bei meiner nicht fur den Druck bestimmten ersten Abschrift einen Lapsus be-
gangen haben. — Das Werk ist von Qadri auch nach Ethe Neupers. Litte-
raturgesch. S. 237, 239 (Korr.-Note). 
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Erzahlungen. 
68. [78.] 

Lichter d-es Kanopus" 	 von Kaifi; ,Die 
Lb

lt g.. )i,31 
vgl. Pert sch Berlin Nr. 1000 fg., Ethe Bodleiana Nr. 431. 

Anfang: td 20:.e... , ,:.:,31?- c.i.a-bl 	**K-' ` ..1..,-'-' e ('''''' 
l.:...3 	t..)..... 	,._.i).AI...6.1 	.,......4.123. 

410 Blatter, a 15 Zeilen, dazu am Rande noch je 10 Zeilen. 
Sehr schon geschrieben; worn zwei bunte Bilder. Datum: a. H. 936 
(begann am 5. September 1529). 

ilandschriften verinischten Inhalts. 
• 69. [8.] 
1. Petrus della Valle's Schrift an Mir Muhammad 

'Abd ul-Vahhabi (s. Nr. 12). 
Fol. 1-39, a 10 Zeilen. Die linke Seite immer unbeschrieben. 
2. Astronomisches Werk 	mit 	dem 	Titel 	ri..‹.-1 33,,....?. 

c.c....ALA) 	zJ t51.;:,... ;:ib,..x., ),..5 34-?).1! 	csk.c 	,...L‘It zi.;......J ic..:Lsait 

.> l.S tx;J, 	p..1,..6 3L4.< ,),..1:4 	3Lii... 

Anfang: ,:.;..........ts..) 	L):::...2.:41.T AS'  ,....:".........< ....VY,..).- 	(...,..4.3 	 K«,  
1:........ikr-18  i 	oi...<A3 	C) 	31 	(7_,..to. 	piii3 J1 . 	• 

Fol. 40-59, a 20 Zeilen. 
3. ,Bush 	der 	notwendigen 	Pflichteni 	c:..A.t...?-6 ‘-...(L.:0- 

... 
zy).").4c, vgl. Paris Nr. XXXIII, wo als Verfasser ,.1..?....? crp.it Le„a 
genannt wird (auch Paris Nr. XXX, CCCXXXVII). 

,Anfang: L.5)... ,33J &K.it,.x.?  0w i.,,c e.JI 0.....,41.,,..3 t..; ) NII LX4.1) 
s 

%:,:,....! 	cyst 3,,A0c 	0.;,.....jr6, 	0)..•.:40.04 ,..........6 	,),:iL..., 	t._..11.4 	bo.;.4  ...? AS. 
Fol. 60-110, a 8 Zeilen. 	Hiibsches, 	deutliches Talig; 	die 

linke Seite ist immer unbeschrieben. 

70. [12.] 
1. Eine anonyme Abhandlung, wohl eine Fiirstenethik. 

.... 	. . 
Anfang: ‘...):—.....so z1 /4.< 54.;!,.X. 	0! (4:)..f .z: 	1e-Xd;AL4 U"Ltw., rl ';:*1  

,.,:.A.AN.,t 	,..)....., 	‘....3,-.) 	1.;:33 	c.X.4... 	. 

Fol. 1-52, i 17 Zeilen. 
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2. „Geschenk 	der 	Gerechten‘ 	)54i 	'2...ia . 	;...;',...,..) 	in 
12 J 	mit Nsciii3O und ,N.4.3L.. 

Anfang: tj1.......6 Ns' 	iiii. ,  WI ko..J.; ( J.:LtiL5.? 	( J.:Lt...; 	,..s.4.- 
v.:.....-Ii1.5..3 	0.3.::....t.? 	1)k=.4..,...c., . 

Alit dem von P e r tsch Berlin Nr. 206 	genannten Werke 
(fehlt im Index) kann es nicht identisch sein, da jenes schon im 
Auszuge viel umfangreicher ist (95 Fol. a 14 Zeilen). 	WM Chalfa 
hat mehrere gleichnamige Schriften, vgl. II Nr. 2524/7. 

Fol. 52r-64, a 15 Zeilen. 
3. Nasiruddin Tusi's Abhandlung fiber den Ka-

lender in 30 Abschnitten; vgl. Ethe Bodleiana Nr. 1511, P i z z i 
Laurentiana Nr. 38, oben Nr. 29.  

Anfang: _.,,..!..ii:i 	L:;.,Lixit..4 _.);.) 	c.;:.......„43.1 /42 	0.1 	2,,K3h..)1 /44 	0..24 	L41 

...,,..t'Jy( 	0.44 	0C; 	L).......?. 	%......)L..... 	J3 	AO 	j....1.i, 	J.......1.i 	L5....... 	_.; 	3.4a...:::,..4 
;,,,,..1! 	• 	.9 	L.)...,4A.?1 	L:......1. 
U )).  

Fol. 64r-79, a 21 Zeilen. 

71. [19.] 
1. Eine arabische .  Abhandlung, mit den Worten beginnend: 

t‘...‘02  3i.31 	.a.ID 	2,40 . 	• 

Fol. 1-8, a 21 Zeilen. 
2. 'Ali 	Qu'Sji's 	Abhandlung 	fiber 	Astronomic 	und 

mathematis*che Geographie; vgl. Pertsch Berlin Nr. 331, 
Ethe Bodleiana Nr. 1534 fg. 

Anfang: 	'ii.1..=3i.; 	L.).....- 	L.,-) 	:di 	L.x....-- L51c 	0.,;SL.:;',..ff 	ot.....4..‘11 
.. 	. 	 — 

2.4..).A.a 	 ..4 3...‘;:,:::,,ra 	t..)L.Lf &I 	,..X.,..)3 	0.*,....-i 	.03 	0•4••.? 	Zlii.L. 	, ,r*.• 

tWiiel ;J;, 

Fol. 9r-55, a 15 Zeilen; mit Zeichnungen. 
3. Die 	tiirkische 	ilbersetzung 	dieses 	Werkes 	von 

cca;.Ji 	cc.. 4- 	 ,I, 	L. ,>,......„.. 	unter 	dem 	Titel 	Z.-41 	i..,,,,:a.., 	ver- 
fasst zu Aleppo Ende Dilbi))a 955 a. H. (Ende Januar 1549). Vgl. 
Pertsch Berlin Nr. • 168, Rieu Brit. Museum S. 120. 

Anfang: 4.;:..‹.-.L..) 	1...4... 	33! 	L.I.,,,iii4c5.? 	u:*.,i1...z.....; (J.Le,..i. c.5..? ( J•••-•.r•••• 
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Fol. 55rfg., a 20 Zeilen; mit Zeichnungen. 	Datum: Letztcr 
Rebi' •II, Montag Abend, a. H. 982 (18. August 1574, aber Mitt- 
woch ?). 	• 

4. Arabische Abhandlung .von 0+.).,113  ::14.31 ,..),.,.:as (am Schluss 
heisst. es: 	2,4,..\.•=11 	z6.6.47,.::•Ji 	aJL..;.31 	%::....4..11. 

Anfang: 	 L.Co.)1.i.1 	la...)  ISLK.0 	 .t
. 
 ,..)1 jt1 kAail. e;.....4 	14.4.cNi 	Lb..13.4.11 

........;ID 	04603 	.2,11.31 	04.441= 	cyr!_r::.:4•Me., cyfekiii:431 ,).,:ail 	,..‹...<0 

tiSi a zill . 3 
Fol. 113 fg., a 9 Zeilen. Datum: 20. Rejeb a. H. 967 (16. April 

1560). 
5. Fragment einer arabischen Abhandlung. 
Anfang: 	 L. 8.).3..I 	ml....11 	U 	Col L5)..,..1 	31 	,s14.... 	ol•.. 	01.-2- 	.:..11 

3;)11 	‘5..11 	L.}..,,.!.... 	N . 
Fol. 117 fg., a 17 Zeilen; bricht ab. 
6. Abu Jaig's arabische Abhandlung fiber Metrik: 

vgl. D orn St. Petersburg Kais. offent. Bibl. Nr. XDVIII, 5 S. 437. 
Anfang: 	,x,;.? ;13i 0,,...,c 	jai! 	3,-; „,_i3 .4 	 )41 tsat3I 	tsil 	icix$41 

L..,.....L.x.iNi Li..}......IN 	[sic] 	L.p..4. 04,4 . 	. 
Fol. 120r.fg. 

. 	72. [39.] 
1. Eine Abhandlung fiber arabische Grammatik 

mit 	den Worten beginnend: 	,:,:,,,,,1 ,t,..5,:z,,,,., 	1 /4...)5=  ,::.,..i..3 	c:.).....X x.f...31,X..1 

0.,;:r cir'.,  E.:3 .̀ 33 	v;&' 0..t .  [sic] 3•°-33 (01.3 3•-?)  c ) j--- (+-..1  
1.5:31, 	0.o, 	also 	Jurjani's 	J.,•,A 	 j 5 ,...o: 	vgl. 	Eth é 	Bodleiana 

Nr. 	1653fg., 	Pertsch 	Berlin 	Nr. 	107, 	Browne 	Univ.-Bibl. 
Cambridge Nr. 176, 5. 

Fol. 1 fg., a 14 Zeilen. 
2. Desselben Autors grossere A b h an dltin g ti ber L o g i k: 

vgl. E the Bodleiana Nr. 1455, Pertsch Berlin Nr. 88, Pr o p a - 
g an da 	J. 	I. 	14, 	K air o 	S. 	520 	(als 	anonyme 	(...lc L.5.i. ii,......)  
,.....ii.ra.4.Sc ). 	. 
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Anfang : Lx.);... 	 i.., 97.;-4 	ac.f NS!)0 	k......,.....,.43 1),..5.4.31 	(sic) 	i.K.'30,..1 
Le:.::;,1 .)."„0 3.),_); anfangs mit lateinischer Interlinearubersetzung. 

Fol. 23-42r, a 14 Zeilen. 
3. Fol. 43 	enthalt Definitionen von 	3...Q.§..1!, 2,,Aol.:-.‘131 u,....:-..s--JI, 

u. a. m. 
4. Eine Abhandlung fiber L ogik. Wohl die „kleinere“ desselben 

Autors (Ethe Bodleiana Nr. 1455), vgl. P ertsch Gotha , Turk. 
Handschr. Nr. 15, 2.1) 

Anfang : t..f......) 	t...41...: 5 1 0.Z,..3 	0.93 )0 	s. 	(sic) 25..<3,..4 

Fol. 44-49r, a 14 Zeilen. 	Am Schluss 	,.....it....,),4 	2,..!.*.ild 7,:iiid; 	. 
Fol. 50--54r  sind unbeschrieben. 
5. „Der Polirstein der Reinheit zur Glanzend-

machung and Sauberung des 'die Wahrheit zei ,gen- 
den 	Spiegels' 	zur 	Widerlegung 	der 	christli!chen 
Religion ' 	Li..50. 	2,..,ii 	z,-;:o,';.., 	W., 3..ki.,..Qa t.,..$1.1 S 1,:v ,:c*.l:i )0 
i.Nt ,.* 15}....0.3 k.........03..,o o) )L' von Ahmad ibn Zaiiitul- 	bk idin 
(s. oben Nr. 22). 	 %. 

Vgl. Rieu British Museum I S. 28b fg., Propaganda A. 
II. 1 (Titel wie oben). 

Anfang : ) 	 ic..c 	J....6... 	3..z..1. ciLx....,r ) j:sze...?",.?.., k 	
t3.5.,..,3 

Fol. 55-71r, a 13 Zeilen. 
6. Arabische grammatische Abhandlung nai4 dem Titel 

ruA Le.=,40_,A a,„--uil ..t.s.0! 1/ 4:3 .i.oziii.4 . 
Anfang: L5?-3  a.....k 	L.,.....i 	c.1-.....31.*::::41fi t........ii.:,! 	2,:a4.1ic 	,.* 	c:a./..313. 
Fol. 72-93r, a 14 Zeilen. 
7. Ar abische Abhandlung, mit den Worten beginnend 1.„.l.c1 

xi.3 '2;.*PLo 0.,,,41.4 k 5.4::•JI J... ,...%5.1...X.SD is'S;Aii 0S. Wohl unvollstandig. 

' 	Fol. 94 fg., a 13 Zeilen. 

1) Die obige Vermutung fend ihre Bestatigung durch Einsicht in E. K al's 
Kataiog der Handschriften der turkestanischen offentlichen Bibliothek in Tasch-
kent (Taschkent 1889, russisch), den ich nachtraglich im Asiatischen Museum 
zu St. Petersburg zu Gesieht bekam. Das Schriftchen ist daselbst unter Nr. 69, 2 
als %,.....4.13..;..4 

	

	 :,...1......) 	notiert (nachtrtiglicher Zusatz). r-i-c J.5 L5ie....o 
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8. P er sische grammatisc he Abhandlung, mit den Worten 

beginnend : 	1:.........1 	zi.ice,..2 ts..5)L,74., 	L.5,7c.L4 	L).36 

Fol. 108fg., a 14 Zeilen. 

73. [41.1 
1. Eine Abhandlung iiber die Perlen. 

, 
Anfang: t. -.15;4 	01. 	00).4..i 	k.:.:....4.i 	It.iy_763 	LX d.)13.;e1 	211-14 [az] 

t..X.A)Sfl 	ok.)Lst..4 	°Lev? JO 	14.04.X2a 	z1/44....t. 	3.....:si 	30.5 	z4.A.N.44 	J.,..:. , 
Ji..::4L,..4 	vo_t,L 	z‘ii,!..,-63, . 

Fol. 1 fg., a 19 Zeilen. 	An den Randern beschnitten, oblong 
beschrieben. 	Datum: 15. Rebi' 	 

Auf einem Vorsetzblatte steht fiber den Inhalt der ganzen 
Handschrift: tsj*L3  (also Titel zu Nr. 1) t..X.4)65.4 ,......4.q;,:i, ste-Ltr 6... 

2. Christliche Abhandlung, mit den Worten beginnend: 

,......AL.a. 	L5t.i.4 ) 	u:;:-.4 	k.X.-..1..11 	24.i_g 	Lf4Xiiir 	0516 	cy4t. 	1 /4...)J51 	__,..........4 

1...oL 	(.5!).4 ji 	uf.4, ,.::.....wi. 
a 18 Zeilen. 	Datum: 3. A.b 1625. 
3. Eine Abhandlung in Prosa L.5:.A.3i :94-1 :).!.:;:, c.,„, ,.;:i.".4... 

L.5,..)!,..X.14 L51y:fai. 	 - 
— 	 w 

Anfang: 013)  t.,)L.? 1j00..4 ()e-A)  zd%.::......ii,••• 1 jk_50.-- 1  LX--:-. .? ,-X- • 
Ich finde ein solches Werk Fu dill i' s sonst nirgends erwahnt. 
Fol. 9-24; oblong, dann gerade, a 15 Zeilen, geschrieben. 
4. „Die erleuchtende Lampe" 	e..411 ey,„ 0............i'' j. 	 , 	eine 

Saminlung moralischer Anekdoten; vgl. Rieu &it. Museum II 
S. 861 b (s. auch v. Rosen St. Petersburg, Inst. d. langu. orient. 
Nr. 107 S. 286 	unten), 	Dorn Mel. asiat. II 58 Nr. 30 d (Asiat. 
Mus. St. Petersburg). 

.71 F.". 	-2: 	Zld 5 	 . Anfang: 	%.:.:,.........A)  "A 5 Lt. 	
L.5

4,4.55..  t
.
)::;,,ILZIA, 	UNLtrokY 

Fol. 25fg., oblong, dann gerade, a 15 Zeilen, dann wieder 
oblong geschrieben. 

74. [53.] 
1. Eine vorn and hinten unvollstandige medi cinische Ab- 

handlung. 	Sie begirint auf Fol. 19 mit dem Schluss des (...zu; L....).J, 
Bd. LI. 	 3 
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woran 	sich 	auf 	Zeile 	10 	L.e.t...- )3 tx.,:::....9 %.....11q 	anschliesst. 	is 

folgen tl..3L?..)L,i! )) __,...E..; 	yl.., , 	c_iiii.,.., )0 	r„S.0 	L.31 ,...) , 	XI 	t...12ia ..5.) 
tz.,.c.".§..i., , XII L.F.:.ii=.- J.>, 	XIII 	L+.?.3A, 	14iLtt,•:,; 	)',..) 	etc.; 	im 	XX. 

	

:ZA 	,.) bricht der Text ab. t=........it... 	t....:JLi.si 	) •   
Fol. 19-22, a 19 Zeilen. 
2. Unter dem Titel 	2'.i.i,L... 	,.x....._-.i auf Fol. 22 das Ghazel des 

ki Ali z 	 - 
x5135,3 Li;:..4,..- 3L...)..? j.'S 31.....) ya 	2,..3b3....! t)..- 	t.•.;:., 	 1.'S (

.
53) &.> 

and weitere, a 12 Zeilen - auf der Seite (das Anfangsbait immer in 
2 Zeilen, sonst jedes Bait nur eine Zeile einnehmend). 

Darauf folgt der Diwan des 1:1 a fi z nochmals von Anfang, 
aber unvollendet. Hinten sind einige Seiten mit armenischer Schrift 
eingeklebt. 

75. [634 
1. S 5. hi di's bekanntes persisch-tiirkisches Wort e r b u c h in 

' Versen, die L5,..x.Spi.,:::, xia,"; vgl. Rieu Brit. Mus. S. 139ff., Pertsch 
Berlin Nr. 144 fg. (pers.), Ethe Bod]eiana Nr. 1692 fg., v. Rosen 
St. Petersburg Inst. d. L. orient. Nr. 120/1, Pa 1m er Cambridge 
Trinity Coll. S. 60, Pert sch Gotha Arab. Handschr. V, 	S. 491 
Nr. 16°, 16c1, C. Salemann et V. Rosen 	St. Petersburg Univ.- 
Bibl. S. 13 Nr. 118 a, 477, 661; San Marco (V enedig) Nr. 187, 
Dorpat Univ.-Bibl. Nr. 6. 

Der 	 -,,,ul,:i 	hat 	falsch 66Xj..„, (.50ai mit 	der Jahreszahl a. H. 
875 daneben. 	 • 	 , 

- Anfang : 	LA.33  U.?,13 )0l..i. 	(4.+K.i 	L31,1 	0......3 	%....ii.1..- r l...;..? . 
Vor dem Anfang der Vers :. 

Ni:ii 	re:S-  ,r71 	xl..t;, ; 	‘;.;;<.k.t.i.) 	4,1!I 	 .? )t J.) L.54.7.A.a 	c..)1...< 
Fol. 1-21, a 15 Zeilen. 
2. Sa'di's Gulist an, unvollstandig. 
Fol. 21° fg., a 15 Zeilen. 

76. [70 .  =-. Mai, Turc. 43.] 

1. 	Arabis c h. 	3LA.t.1 	LoLi.7..... 	mit 	persischer 	Interlinear- 
iibersetzung. — Anfang: 

..., 

xxic!  „.1:„....1.) 	L.g..iL„, 	L.. 	ciLii..4 	bk..X.AL........".C4 	5L)•• 	6U^? 
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c...1.3L.= 	i...i.e.:::, 	...;si.k..: 	0.*.v..4 	0,.= 	5.,....4 	..e,744 	z,...,-4.;:i 

L9* 	L.5_,- 	L5,.. 	,s,..N.3.-4)-5 L,5)1,, 	.}.. 	L5OL,':4 	1 /45,03 . 	L,:::6Iw i  

''r .'C:i  

044.3 t.5. )i.? 	0.:::.1,) a)j4 	cyi:.L) kL; .)i.? 	cy::.‘:1,3 	 ) 4 

Fol. 1 fg., a 14 Zeilen. 	Unvollstandig. 
2. Abhandlung fiber das „ muslimische Erbrecht loch 

seafiitischer bezw. 	sunnitischer Lehre" ,....,,,..iL.:::,  ,.......4)3...,..? t.N,,,.Ni La):1.; 

%,..1%.1 vgl. klaji Chalfa IV S. 396 und Nr. 8969, 8973. ..5"'" 	t..; 	- 
Anfang: 	t..*S1,...(:43 	z,..,o)t„.„ 	zjJ J 	1.4_,..L1/4p3. 	0.1.:41,23! 	CI!) 	ni.1 	,...\,,,,;:•:.:1 

ol.*4 )J 	yl.X.S.  0.,? f 	l.:i 	v:dl..cLto1.! 	xbr w..‹kiz3 	w.S.A.N.4 	t..\-v-4 	CA! 	eji 

Fol. '24r-38, a 13 Zeilen. 
3. LiNiA 	L.E...,...::::, 	Le. r,-, ; 	*4-4'Lit1/ 	LX.7!)--?-\:i4....% 	W.---'s•ILASI 	3'-'\.e:,-="ii.:; 

L4 J( ,r` 	'o ebIzN! 	namlich L5....).4-.......JI ,..).......- 	1..14 	0..4...? L.J..? 0,..0-; 
vgl. kla,ji Chalfa IV, Nr. 948L 

Fol. 39. 	 . 
4. A r a bis,c he r Commentar dazu von ihm selbst; vgl. 

II 	If Chalfa a. a. 0. 
Anfang: 	0.,..o.' 	%)...... 	 ZdS.  c 	 3.:i 0.4 	0.4 ,...;oLii! (sir 	rt2.! 	,),......11 

i,-..Lit.11 	,..x.,!_i 	J.,:i 	ti..:s za 	Lsic 	J•;.S...4 1...a..4 (.5Z:"..? 	L5J.,:i54....11 

. 	, 	Fol. 39r-45r, a 17 Zeilen... 
5. Desselben S a marq an di Werk fiber die richtige Recitation 

des Qorans 	v.:.:.t..*.i 	 (vgl. 	Vali Chalfa 	s. 	v. ocii 	L.4....:...,i ,..X.A,..?.-A3 r.Lc 

Anfang: 	ii.,N,:i 	7:3,N. 	 .4).:9:3! 	,...1,l'i 	..:.iI,A 	L5,...X.if 	za.! 	0..4.--c.:i 

•t.::....:;11.31 	t::..4..!NI. 	Vom 	,..N.s.4 	an 	persisch. 
Fol. 47rfg., a 21 Zeilen. 	Sehr hiibsch geschrieben von Lckz  

L5
j1,.....-.JI  0,;4-L.Ii_ tiiilail Jjy.t1 	0,5)41. Lz51; (.541 cy4 o... 	0,11 

Datum: 21. Jumada II a. H. 754 (24. Juni 1353). 
3. 
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6. Fragmentarisches arabisches Stuck. 
Fol. 120/-121. 
7. Das sufische Gedicht 	,Der Garten der Lichter" 

(),..iv iae...,,)) von ChwOjA; vgl. Ethe Bodleiana Nr. 794, IV, 10, 
P erts ch Berlin Nr. 18, II, 10, e und Nr. 684, 6, C. S ale mann 
et V. Rosen St. Petersburg Univ.-Bibl. S. 16 Nr. 360*. 

Anfang : 3. --,6..4 A..........si 431 	3:;"3! 	It.z3;Js r„.....? 	 4.:,,...;.;) 
Fol. 122' fg., a 15 Zeilen. 	Hiibsches Talq. Datum: 23. Rebi' 

I a. H. 1003 (6. December 1594). 
. 	8. 	Commentar 	zur 	grosseren 	Abhandlung 	Mir 

Saiyid 	§arif's 	(vgl. 	oben 	Nr. 	72 , 2) 	t..%*... d......„4 L.5.;.td 	 .4  ,e..." ,...kt-a 
Anfang : j...‹ 	iscy ‘.X.t.;44 ‘,.:.i..61 ,i...., 	z,..... x.? goof :,..‹.if‘X..? 

(..)."Av--4' • 
Fol. 202/ fg. , 'A 	19 Zeilen. 	Datum : Jumada II a. H. 1004 

(begann am 1. Februar 1596). 

77. [71 .=--- Mai, Turc. 46.] 
1. 'A li's Sprüche, arabisch und persisch , ohne 	die Ein- 

leitung und die Paraphrasen ; vgl. Ethe Bodleiana Nr. 1431. 
Anfang : 

...11 	cyll 	(..4.z ,.,....3Licil ;L'i LX.....A klyetA4 t.l.4!", 0.;;..A.,.Li 4.*AS 31:i c 	' 
l.:.*ii,! cx..\3.31 	LA.5  Ilairil 

xKil..L.'il 	 ou.:, 3t..., LN.,!Lvo 	eytki (.2........3Ls r,.*--s.. 3  
Fol. 2/ —15, a 12 Zeilen. 
2. Ein historisches Werk, caber welches ich nichts Naheres 

notiert habe ; besonderen Wert diirfte es kaum haben. 

Anfang : 	LI ...?".?-3 	od :?.L=., j.....- c...5...12.... 	st...z3.5 	0,..ia ,.1:,..A4.3 	 ;A 

,.::-......31 	L.5.101..4:)L4 	t.X..- 	%.-......, —0 	t,....)..10 	c.t.X.= 	th)  . 
Fol. 16/-492, a 15 Zeilen.. 	Datum: Rebi' II a. H. 	1010' 

(begann am 29. September 1601). 

78. [45.] 
-Ober diese Handschrift finde ich in meinen Notizen nur die 

Anfangsworte: 	L1.4 	 zkS 	%.-_:.....;.4i! j. .3! 	(51...03 	(.5.39LI7 	‘5L.,:=! 	,r...0 
,...‘..i...\..:.::, 	=....A....x... 	x-?-_,..:V3 )3. 

169 Blotter, A 15 Zeilen. 
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Tlirkische Handschriften. 
Chriatliche Theologie. 

1. [59.] 
Die vier Evangelien in tiirkischer Uebersetzung. 
tberschrift zu dem Evangelium des Matthaus: 	c...)... u 	.. 

t.:;5.4a- 	Lt vii Lszo u"4..i L 0)-4 	z,..< 4,.5\5 	e, 	ii 	 :i.F,,,...,4 

•Ci..:t .,...,.- 	Anfang des 331 	3,..,th, : 	cjj,a,_,. ksj.? d...3j.b..;..<tal 	. 	 ts,.,...erc  

sit 	 Z..4.e;9l41 	‘51/31 s‘I.)3co 	 .„...o.s I . 	Eine andere Ubersetzung 
in San Marco (Venedig) Nr. 108. 85. 4 =-- Assemani 58. 

233 Blatter, ? 	17 Zeilen. 	Schreiber: 	0_,....4 	.....)Lx.Ci ...,..:i 6),:i 
‘Xt.m.11,X*4 c...)LID.,.1 w,< '-i:1;'"•11 0"it 41-• Ey:::•A cbla*II i*kiAli 	 -1.43i, 

Datum: MAI" K.L.,., (so. n. Chr.). 

Islamische Theologie. 
2. [1.] 

Sammelband , den ich nicht naher angesehen habe. 	Beginnt 
mit 	x'....... 	 65.9 ol..4 	_.43.4•, 0.erff 	. 

3. [2.] 
Ahnlicher Sammelband; enthalt wie Nr. 2 auch unter anderem 

Gebete. 
4-16. [3-15.] 

Gebetb ii cher in der bekannten Form (vgl. zuletzt Rieu 
Brit. Mus. S. 21 fg.; Pertsch Berlin 	Nr. 110 fg., G ui di 	Bibl. 
Vittorio Emanuele (Rom) S. 27 fg., Horn Karlsruhe Nr. 27 fg.); 
verschiedene beginnen mit dem 	 ..,411 j.,:o... 	tsts...,.) 	 44. 

Nr. 16 enthalt das Datum: Mitte Rabi' II a. H. 956 (9.- 
18. Mai 1549), sowie die Notiz: ;Si 0...!..c 0.41 N.ii_t_;, 	xKilt xl...1....0. 

17. [35, nicht 7.--- Mai, der = oben Pers. 29.] 
Gebetbuch. 
169 Blatter. 	 • 

18. [18.] 
1. Qutbuddin ibn Muhammad's (Nikidi's) Mthiaddima 

caber die religiosen Pflichten; vgl. Aumer Munchen Nr. 16. 
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Anfang: 553  ,s.,...,4_,i6 0.,4 ;7.6.3L4  1,,,)L÷, 	kU 	(53, j! 2:jj 0,.....g.  

L,Li!,31? t.-E3L- -jo. 
Seite 1-420, A 13 Zeilen. 	Schreiber: L.?".iipy 0.4 0,..;...-.0 (mit 

verschiedenen Qalams); Datum: Ende Raja]) a. H. 944 (14.-23. De-
zember 1537). 

2. Testament des Propheten an Fatima 	--.. , yl.x.f 
L5_,P311 	&*....10 Li 3_,..,,,..)  . 

Anfang: Lila 	z‘,;.;:, 	3,,,.,., x.t.c tj.31 	Ala. L.5! ).).!I 	 v....cp., 
Seite 421-442, a 13 Zeilen; die ganze Handschrift durch-

gangig vokalisiert. 
19. 	[19.] 	. 

1. „Die 	Genage 	der Gottesgelehrten" 	%...)L.:.:S1,5‘.4) 
iy, s.l.f idel; 	1)Ke.....LC von 0....7_“; 0.4 .).A.2.3 ),AGL:4 ..,41 ,pLAJI 

L
e:OL:0:3t 

t!)..::.; in 85 Bab eingeteilt (Fol. 2r— 3r). 	• 
Anfang: ci i_;..... 	J., crt.iii.X  • K:ilit.16 0t+11....3 	k.:..5 z:L.  ,..)....--cJi 

Crt+iLfzi c Lci= if . 
Fol. 1.--87, a 17 Zeilen. 
2. 31 P re dig t e n (N:a.=..,.,o) ; von demselben? 

Anfang: 	,_.4..!" t=.).„.„..1...? 	0.At 	(..).-4.; 	...,..e,. 	3..-?.., j.c 	tcli c 	3,.:4?!  
"e•tt,"3 	 • r 34 . 

Fol. 87r — 110r , A 17 Zeilen. 
3. Ausspriiche(Hadit) des Propheten %.:::,..,i,>1.›..Y ylz.< 

. 	. 	. 
(..):—_t 	z,.*J...c vii.... 	&tic 	L.5..L2 is....:11 	0.= 4,.,....3I . 

Anfang': 	zj.1.• )..?;..: 	4= t..j......Ji 	14,..6.c.33 	0.*4.1L...1! 	.•,..) xi; 	,..\,...g. 

N.313 	04.1_,-\„.2 P..*9; 0= ,...):.;..S' 09 va.k.... 	0= La.„3..) 0.A.79L6113 	 ., tQJ1 

	

- 	. 

	

z,...it 	s,..)...?. 	cyc. 
Fol. 111-123r, a 17 Zeilen. 
Die ganze Handschrift unvokalisiert. 

1) =t-.;:=? 
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, 20. [21.] 
„Die 	S ii. ssigkeiten° 	t...:.)!.4;1>. 	des 	3,*,.......! 	0.......s0 "41 

0.4 	y).:it..4 	 j.e..., ei 	0.4 	3,..)1.. 	0.4 	,..).4j ,it..? 	0.4! 	)l,!,..X...z.ito.! 	0.4i 	(4,,,sP!).41 	cy4t 
.. 	... 
),..X;...?- (:„....,4 	Q..? 0.,40...1!u........:::, ; vgl. Pertsch Berlin Nr. 108, Rieu 
Brit. Museum S. 11 b. 

Anfang : 	0.**31...13 	so..,.., .c.Let.t.3.11 	j..c\--..? 0.*+.1L•1i 	k..).)  all,J.,..g. 

Die 78 Bab's sind vorn auf 2 Blattern aufgezahlt ; 	78 giebt 
anal W.31 Chalfa ,an, andere Handschriften haben weniger. 

355 Blatter, a 19 Zeilen; vokalisiert. 	Schreiber: 0.4 ts z,„"2,0 
L.5

...."00 ; Datum: 3. Dilbijja a. H. 908 (30. Mai 1503). 

21. [26.] 
Eine Sammlung von Legende n. 
Anfang: z‘,1,&.« 	 s..,33 	 zcili 4.4.0) 0.*...;:d.,i 	,,,,..,p7311 	cy...?rli 	(......-4 

0.....Liji 	4)1...,0 	r:)J...»..11 if t.l.c" ••_-.))....:c:›. 	3,...) 0.,.?).? 	_,,,S r3jkX.,!1 	::...,!!;) 

Y.:3A., 13-1!,-- • 
259 Blatter, a 13 (Fol. 1--4 a 15) Zeilen. 	Vokalisiert. 

22. [43,, nicht = Mai, der = oben Pers. 76.] 
,,..73.LS L.5:)...Li! 	L.55......4 ._..o.*3L'S cr 0.,..A),.• (.1.A4  0  i,i,i, z.,.3 j. 	;.1.,..). 

	

Anfang: 	a.),..)....4 	)L4.,:',44 	t  .51.x.'i 	(.5.),,.- 3  )Le.......4 	(..).',.,..., 	(5)5,3 

	

zd,:......)615....., 	!,..x.P; 	batiLlt.....! L5.,...1 	0,..X.::: 	 . 

43 Blatter, 	a 	23 Zeilen. 	Datum: 	25. 	Safar a. 	H. 	1144 
(29. August 1731). 	Ich habe fiber das Werk nichts Ni heres gc- 
funden und habe es 	nur vermutungsweise 	unter 	die 	islaniische 
Theologie gestellt. 

Ethik. 
23. [Pers. 46.] 

Eine Abhandlung augenscheinlich ethischen Inhaltes mit dem 
Titel: 	 6;.k3 	nach einem persisehen 4,4),b A.?' 	2,.'4_,. 	1: ,...?..A.-4 	 .......AL‹..1  
Originale (Fol. 4 Zeile 2). 

Anfang: L.5..c zd!3:4 3LES 	31..,,-Alty.3 ukx..;14,t a 	.(.5.? ,\.,..> 
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WL3:,;(4 v43.4 	 Vii 	,..5).-?-5  rg°3 L5,...X..ti 	 J .X.A.1,--?"do 	. 	LS  
cz.:.);in ps,.X.: 	v.1,..... 	rd sk.5 .; . _ .  

Fol. 9 Kapitelangabe: LiLi.o.3N6 '43,..x.41 iju.0 ,..t 3.,i c ,L4 
1.i...413 	e p..- 	.4:04.0 3 ts3Un 	k.r.11.4 etc. 
) 

109 Blatter, a 13 Zeilen. 

Mystik. 	. 
24. [16.] 

Yazyjy Oghlu Atimadthjan's „Lichter der Lieben- 
d e n " 	0.frii.aLwii )3.3i ......4.4:..A yi.::..( k.kg ; 	vgl. .R i e u 	Brit. 	Mus. 
S. 17 b, P er tsch Berlin Nr. 5*, 6, 32, 39 (nur Ausztige), Pro -
p a gan da J. V. 11, die S tr as s b ur g e r Universitats- mid Landes-
bibliothek besitzt das Werk seit 1892 auch. 

Anfang: 05Lie..0.3 0.:i13 :a...333..X.:d _AS 2‘.41L,:;:ol1 tY 41 0..4.....nit 

(50,41 ‘..e;9,' ts.jLvit3. 
240 	Blatter, A 19 Zeilen. 	Sorgfaltige , 	vokalisierte 	Schrift. 

Schreiber: ;.L.11 ,..x..!..t 04 (..,,,soy ; Datum: Donnerstags, im Jumada 
II a. H. 964 (begann am 1. April 1557); Ort: b,.x.i)..i..a ad.'s . 

25. p5.1 
Ein seltenes 1) Werk des IA m i' i 	 0."....? L.5..= 04 044.= 0.4 

Let.4.134 ;.,.A.it+Hi. 
Anfang: LiS0.1..4 	,......f.4 0...A.3 	 .9 z,..f u....31 	L...,4) 	v........,--L6.3 	cucci3 

Das Datum der Abfassung wird in folgendem Verse angegeben: 
t.,..= 	•4..4.)L'S bt..)...t4l....a t.::.5.50 	zd 	J;.)...* 	t....5.1 	00,;,3_,..c3 	3,_,:4i, 	..,y...§.... 
rLi...i L5,..)40 	Istikj,..s.li 	 jai 	1 /4„,....., 	Ly....? L5,..\.;i1 (5J.1  ,..5.4..A3_,.,i )..,:ii.iz 

Lamil erwahnt in der Vorrede Le',.... 	 4.›.ii 	,..)...:.= LZ.1_,..A als 

_,Llt--NI 	 .37-A 	 ..tl...?" 	)1...4 	2),.,..S..;.a 	0..iL3 sowie '0.....;11 	,x,, ..5.,,! 

1) Doch gedruckt zu Konstantinopel (s. Pert s c h Berlin Nr. 592). 
2) In Lainri's L.4.3i=J5.:..= 	heisst 	der 	erste 	Abschnitt 	auch j!..71t 	,..........il..2,4 

__,LA...41 	,„.......t..*1..c..", s. Fliig el III S. 	302, 
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ts),..?L.4; 	t.5.4.1.....1f 	 ..*........ 	0.4 L> 	und 0.4 	zdi! ,..\..s 3..,,.‘.......1.".41 

L.X..;._4', 	was auf Saint's 	LL:.,L.:.siti 	weist 	(vgl, (5,5.0 L.5)..,.2.3V 	 0....3V 
Rieu Pers. Handschr. I, 349a). 	Das vorliegende Werk ist nach 
allem LarniTs Ubersetzung dieses persischen Originals, das bei 'jay 
Chalfa (VI S. 368) den Titel 	 .4,..X.94\ii ypii e,,;:4.1  cyr!,-x;":"'" (7,-;:5  
fiihrt. 	Die genau so 	betitelten Handschriften der vicekoniglichen 
Bibliothek zu Kairo (Katalog S. 41) sowie in Leipzig (F1 eische r 
Nr. 279) haben einen anderen Anfang, die Abfassungszeit, Rajah 
a. H. 927 (begann am 7. Juni 1521), stimmt aber. 

438 Blatter, 4 n Zeilen. 	Prachtige Handschrift, wie die 
anderen von der Konigin Christine geschenkten (vgl. Nr. 45). 

Physiognomik. 
26. [31.] 

Des Muhammed ibn Iyasi) Lehrbuch der Physio- 
g n o mik 	ml..I.:.:A.il,ci 	%....)1;.:5"; 	vgl. Pertsch 	Berlin Nr. 5, 4 	und 
38, 7, auch Paris Nr. CLXIII (?). 

Anfang: :,..f (so) &A:4;3:1,.X.;43 	••Li3-0_,..?"1! ,_.....?-I3  L5 	Lrl,tits.? 	fK.,:.::. 
.... 
A.,,:11,......ii 	rL....-?-1. 

49 Blatter, it 7 Zeilen. 	Auf einem Vorsetzblatte steht: ,::.....,...,:i lo 

AstrOnomie. 
27. [34.] 

Ein kleines Werk fiber die Sterne von 04  cy'—' \.. 
d.§..c 04 	k..\.4....! ...Xt.... 0.4 	0....r.a, aus 3..,..a.i. k3).33  /5.A.N.iiso bestehend. 

Anfang: L.5...a...i3. 	nr,i60 	ts..<Nil 	xi 	zs.)Lf (so) 0.4).1 U23  4..),,.... 
r..f s,)),...?"..1 '—r..?-6 u....L?......., 	/..4:3 	(.50...:3%,i 	 .4 ...... , 

32 Blatter, a 	15 	Zeilen. 	Auf einem Vorsetzblatte 	steht: 
Lcz-'.s.3 	...ta-• ,.....SW 	1.t.k.c 	If v.,:....4.,t3 sl..q..? 	k,..)lx.< (Titel also 	L.,..),..z 

,........C55.3i 14.1..z .4+0. 
28. [36.] 

„Lunario in lingua turca con alcune varie osservazioni." Stimmt. 

Vgl. nosh Nr. 72, 5; Pers. 71, 3. 	. 

1) So Pertsch Berlin Nr. 38, 7 und Index, 	dagegen Nr. 5, 4: Jyazi. 
Ich babe mir den Namen aus der vatikanischen Handschrift nicht notiert. 

   
  



42 	 Horn, Aus italienischen Bibliotheken. 

Wahrsagerei. 
29. [37, nicht ..,-.- Mai, der 7.----- oben Pers. 30.] 

„Bush der Geheimnisse" 	t‘AL.i.)t) 	vgl. 	das Werk bei 
Rieu Brit. Mns. S. 133 a , mit dem es moglicher Weise .identisch 
ist ; der Anfang fehlt. 

.. 
Anfang: 	 li; 	17,tiZCLA SOM•od b..tol....! tsj.lis.) J.),)30......., 

)....3i3 	, 	ate; 	,..,,......013 	LP - -\3i.., 	;...11 J.)41 	 )J1. 	 (...1..c 
Es enthalt wie die Londoner Handschrift lauter kleine Ge- 

schichten, z. B. :,..,;.•,?, L.50...Li! 	0..!,..... 	(.5goL3 	L50,..:4..?) t.0../14 

195 Bhitter, A 17 Zeilen. 

Vgl. noch Nr. 72, 1. 
Becht. 

• 30. 	[22.] 
Das hanefitische Rechtsbuch 	„Die Bewahrung" 

salsa., 1 /4....)l.:45 mit ttirkischer Paraphrase ; vgl. Rieu Brit. Museum S.15. 

Anfang: L.40L.L.6 it-LOC 	.,......9i)....3 	3...?-1 _..,..kio 	3.....-- 	,_,A 	,..x... 

279 Blatter (Text) , a 25 Zeilen. 	Unvollstandig , bricht im 
oz,7,11 i: 	Vu ab.. 

Lezikographie and Grammatik. 
3L [57.] 

Tiirkisch-lateinisches Worterbuch.1) 
Anfang : .Acqua 	 )....t, %...)T 	' 

Camomilla 	 ,-.3 4.1 2‘.3,..x.ILA -'• 	• 	•• 	• 	• 
Apodes ayes 	 vK*44i 
Rincipiet 	 i,..).;.4! 

Ende : 	Quiedendo no facurat? 	ri! 314.,S0 %....))....! 

K.4.3 ,...,.a. 	tg, 	t.51.r:! 

1) Ein sichtlich ebenfalls aus italienischer Feder stammendes Worterbuch 
(lateinisch-tiirkisch-russisch-armenisch) enthiilt die Dorpfsche Universitatsbiblio- 
thek handschriftlich (Nr. 5). 	Vorn steht darin eingeschrieben (von seinem Ver- 

   
  



Die pers. und Birk. Handschriften des Vatikans. 	43 

32. [40.] 
Pietro della Valle's Grammatik der tarkischen 

Sprache mit dem Datum des 10. September 1620 (nach Mai 
Nr. XL). 

Nach Vat e r - Jiilg Litteratur der Grammatiken, Lexika und 
Wortersammlungen ist des Werk nicht gedruckt worden. 

149 Blatter. 
33. [41.] 

Anonyme tiirkische Grammatik. 
Sie beginnt mit dein Alphabet, die Verbindungen der einzelnen 

Buchstaben in der Schrift sind eingehend durchgefiihrt. Am Schluss 
tiirkische Verse. 

61 Blatter. 

. 	34. [42, nicht = Mai, der --=-- oben Pers. 39]. 
1. Ibn Muhammad Saliti's tiirkische Grammatik 

far 	Araber 	4,t-v--, 	LY 	0 ....,. 1! 	. .:t 	. L4.:i yL.Z..(; 	vgl. 	Aum er 	Munchen • ...) 
Nr. 768, Palmer Cambridge Trinity College S. 85, Pertsch 
Gotha Arab. Handschr. I S. 327/8 Ni.. 354/5. 

a • 	L....111. Anfana 	 &L 6.1...r.g. • 0 	...iib..Lk..a. .H.33 	01.......i.ic c..t..*; 	L5,..Kic 
cl:i6i.".1,-:-<1:! 	JI.,.. 	1.= 	m_S. .;•• 	t...c 	-, 	-, • 

30 Blatter, a 11 Zeilen. 
2. Kurze 	tiirkische 	Grammatik 	in 	arabischer 

Sprache in 4 Qism. 
Anfang: Ke,S,.;;J! Kiti.J1 0.ziti c7-%:,.? K*1...11 a),N.iiSI 1 /4.X.4.7.1 0.),..: 

13 Blatter, a 18 Zeilen. 
3. Eine Sammlung tiirkischer Phrasen mit are-

bischer tbersetzung. 
Anfang: 	w,..)L14 ci,..X.2.4L4 	z,.._:)..)13 	aie.lx?"..4 00...<4.7..0 

.1 /4A,xior 	It 	1.1! 	• 	zi.. .k..0:ZJI 'fit'.' x.,.1 	' 'I CY- 	Ls 	(-1" . 	(-Y4 	. 	,.! 	- 	•••,":' 
20 Blatter, a 20 Zeilen. 	Das 	Tarkische in 	schwarzer,  , des 

Arabische in roter Schrift. 
Die Handschrift gehort besser unter die arabischen, da ihr 

Inhalt fur Araber bestimmt ist. 

fasser?): „Rogo 	etiam Lectores , ut non terant tempus inutiliter in volvendis 
aliis Dictionariis Turcicis quae hic inveniuntur, vel aliis quibuscunque, nam ut 
continuo duodeeim Annorum usu addidici pro hac Astrakanensi Missions nullum 
invenient 	melius isto , 	ut 	omnes 	prorsus 	intelligere possint sive parvi , 	SiVrt 
magni sint: Valeant strenuNue laborent in Vinea Domini Sabahot Amen." 

   
  



44 	 Horn, Aus italienischen Bibliotheken. 

Bletrik. 
35. [44.] 

Metrik, die einzelnen Versmasse (lurch tiirkisehe Verse be- 
legt. 	Beginnt mit dem 	...i,,,,K..,-‘\ ,4 u.,,X,........A" 	c jj) rs\4 , darauf folgen 
3.-4), 	etc.; 34 2/..st-,*i zusammen. j-?-, 

,.. 
Anfang: ,Ap-133  k......)1;,3 t_565t40  0.4.er? 	k..\....!..t.3  cC.:23 	.....i.k... 	" 
33 Matter, a 15 Zeilen. 

Briefsteller and Sehriftsttieke. 
36. [38.] 

S a mm e I band, 	eine Art Notizbuch, Schriftstiicke etc. 	ent- 
haltend. 

105 Blatter. 
37. [39.] 

Ein Briefs t ell er l....:::,.ic ‘...4:0", Muster von Briefen, 	gross- 
hei;rlichen Erlassen (&$14).,:::, 4..469, Eingaben (u:o...,.=) et. 	enthaltend. 

	

Anfang: L„,..e,.31 	.C.L.<.:;L:i..4..11.0 	ter4...?.. 3 	‘51 a A 0 LsiL= c•)L.) 331 0...- 
k....t..:—?-(51..4 	k.J_,.,o. 

24 Blatter, a.  9 Zeilen. 

38. [46, nicht = Mai, der = oben Pers. 77.] 
Eine Sammlun.g von Begliickwiinschungen (6.*.4.:0. 

Anfang •).3...za 	45,4 	 icAL5,..\.;.ii (5_,..1.,=1. 	;!t joo.*.4.,:i 	Lb..::ia 

• zsL;t4.31..c 	524 	 N...,.., 	Is.,:yil'At.eti ..,./.x .p..a 	..1i...s..At 	u...0...c 	)Ls,),, 	4.1A 
, 

3: i: a > - j 	dann 	folgen 	andere 	x.ie*, 	z. 	B. 	IC :i k"..,:= 	. }b k Sit ; 

Ulan)  etc. 

	

41 Blatter, a 11 Zeilen. 	Format: 16°. 	Schreiber ,..x."4.... 	.111.iL.. 

t,3),M 2,„?...ty_14(?) LcIt.e.,.., 	0.*,..11; 	Datum: 	a. 	H. 	1199 	(begann 	am 

14. November 1784). 
39. [54.] 

Ferman Sultan Muhammad IV vom 'arb'an a. H. 1070 
(begann am 12. April 1660) aus Konstantinopel. 	Nach beiliegender 
italienischer TTbersetzung an „Husein nel Clima d'Algieri" gerichtet 
(vgl. Mai, Turc. Nr. LIV). 
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In der Art der Staatsfermane. 	6 Zeilen in goldener , 	2 in 
schwarzer Schrift; die Toghra rosenfarbig. 

40. [67.] 
Ein 	Berat, 	nach 	der 	dabei liegenden 	lateinischen 	tber- 

setzung das Bestallungsdekret des a rm e nis chen allgeme in e n 
Patriarch en Matthaeus an Stelle des „Diilgier Sciahin Diiniik‘ 
vom 22. 	a'ban a. H. 1103 	(9. Mai 1692); ausgestellt in Adria- 
nopel am 1. Ramadan (17. Mai). Mit der Unterschrift des Sultans 

(6.*.t).X....,S)ty- 	laa l, z,..t3.0 	 .4..c 21.. 1 /4;...-?..yo 	s.„..,_?-6 k:1,1) .? 14:.:A.44.31 

,..V)..J.};:. 	.. "1a.- 	kv 	ux.). ) 	•!, 	).., 
41. [68.] 

Ein auf denselben Gegenstand beziiglicher Erlass. 

42. 169.1 
Durchpaiisung eines Fermans auf Olpapier, in einer Blechkapsel. 

43. [70.] 
Ein Ferman in Goldschrift mit roter Toghra S ult an Mu - 

hammad IV, nach dabei liegender italienischer TJbersetzung die 
Ernennung „Muhammed Sphai's" zum „Esattore della Moneta nell' 
Isole dell' Archipelago verso la parte orientale" ; datiert aus Kon-
stantinopel, Rajab a. H. 1074 (begann am 29. Januar 1664). 

44. [71.] 	. 
Bestallungsdekret des Armeniers , Hyp r a c hi m" (4.,.„......41 

zum Bischof (,..iilz,....0...4).,) von Konstantinopel, tinter Zustimmung rLi) 
des 	allgemeinen 	Patriarchen Matthaus (s. Nr. 	40); 	Toghra rot, 
Schrift schwarz. 	Datum: Konstantinopel; Sawwal a. H. 1111 (he- 
gann am 22. Marz 1700). 

Vgl. nosh Nr. 73, 3. 

Geschichte. 
45. [23, 24.] 

Sa'aduddln's 	„Krone 	der Geschichten" 	gt,„4,,I,;:.11 cl:i) 
in zwei Banden; vgl. Pertsch Berlin Nr. 213, R i e u Brit. Mus. 
S. 51 b fg., San Marco (Venedig) Nr. 30. 85. 3 und 134. 85. 5, 
C. Salemann et V. Rosen St. Petersburg Univ.-Bibl. S. 21 Nr. 1,2. 

Anfang von Vol. I: 
3LAJI ,e4,43  ,g5.4ii eado 	3L,c41i 04)  e-'444 L5LI;;q 

579 Blatter, a 19 Zeilen. 

   
  



46 	 Horn, Ana italienischen Bibliotheken. 

Anfang von Vol. II: 

0.--)J 1-5 	 ‘,..*-‘,.. 	51-:•:, 	1)t.X..L.....* 0U-2L,  )-.it.--?- .,;••• 	 0.::.•:' 
351 Blatter, a 19 Zeilen. 
Beide Prachthandschriften von derselben Hand; roter Einband • 

mit Goldpressung, wie auch Nr. 25 and 49, mit denen zusammen 
sie dem heiligen Stuhle von der Konigin Christine von Schweden 
geschenkt sind (in jedem Manuskripte steht noch: „Codex iste per-
tinet ad Bibliothecam Regio-Alexandrinam"). 

46. [55, nicht = Mai, der = oben Pers. 4.] 
Dasse lb e 	Werk, 	vorn 	bezeichnet 	als 	it..1.)l.:i e.,1:)1_,;:.1! _L 

(...5t...X.:.ii x..,?4-.., aber nur bis znm Tode Sultan Muhammad's I. 

Anfang: 3L.4 ,........103  v....<14.1t 1.45.1-4 	31-P-'44-3 c5;) 	?E....? L5,-x-x•?! 
312 Blatter, a 23 Zeilen. 	Schone Foliohandschrift, jede Seite 

mit blau-schwarz-goldener Umrandung. 	„Munificentia Pii IX P. M. 
Cal. Novemb. A. 1859". 	Auf dem ersten Blatte ist mit Bleistift 
der Name ,,F. Watson" eingeschrieben. 

47. [27.] 
„Annalen des Hauses 'Otman" 0L44.c 31 e.4)).S von 

dem 	 ;‘)..3).:(3 Lii4L4. 2:.4.4..f t..\-4..- 	2w.p 	:%.X.:,4 ,r,.t..;.,o L51.; 	(5! .au 

1....;.41lo 	[so; 	lies 	(7.j.,i) 	nach 	Nr. 	48] 	Ic**.i., 	4.!...,t'i).:i 	 30...4.3, 	L53Lla1...., 

0.K41 ,L.'iL..:, d. i. Kit e ii k Ni 	a nD, vgl. Rieu Brit. Mus. S. 25. 
Anfang: 	• 

s.JP...;i 	2447t..1! 	j...t... 	2,...t....3 	i....51= 	ii,112.  3c., 	41....:.......3 	xiLLIi 	Lfis 	;./.1 	0..4..- 

r.)..i..«.3i 	,..*.i= 	gi..12:J! 	2..*.1.= 	i•i_;K.R 	(.1.....P 	r•Liii 	f•LAi 
Die 	„Annalen“ 	gehen bis a. H. 974 	(begann am 	19. Juli 

1566); identisch mit Nr. 3577 der Sammlung Marsigli in Bologna 
(von Rosen, S. 17/8)? 	Vgl. auch Rieu Brit. Mus; S. 250a II. 

160 Blatter, a 19 Zeilen. 

48. [61.] 
Dasselbe 	Werk. 	Der Verfasser fiihrt sich hier ein als 

, 	- 	 , &it 	LAA.....2 4,,I,3 	z,......*S-  t..X.4..? 	rs%).-4.( 	j../N.I 	•,..)...z..? . 
Anfang: 	 .., 	 :&,;,._i -L5.1= ii..,..1A._-..33 	4:,...;.It 	25.iLLISI 	1:...0 ,...).+1- ,..= 
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`.X- -(.54 	 LX*4 	1‘7!),.31  )̀3))  )1  t.r..5 	LPLeit..54., 	CY;Ltw3 sr—-4:' j1 	e 
3_0= 	yl...1) 	Lr',..:.31 Lif).,•;•..l.4 ,.)3)38.31.)i . 

141 	Blatter, 	a 	17 	Zeilen. 	Datum: 	t.5 .,4:3 	kz:..i3  Freitags, 
Ende Rabi' I a. H. 984 (22. Juni 1576); Ort: Konstantinopel. 

49. [30.] 

'.1:Sicipa sSa's 	„Annalen des Hauses 'OtmAn‘ ‘....11..Z 

15:....., 	0,,i'i 	L.::41%.,. 	_.ii.;;:.L.e 01.4:;:s 	,Ti 	e..)1_,.'S., 	vgl. 	Flag el 	Wien 	II 
S. 	206 , Fleischer Dresden Nr. 60 (?), Paris Nr. CI, 	aber 
nirgends vollstandig. 

Anfang: 	1:1...-.3  1.....J! 1.41.).-03  l.;.*.ls 	zdi er 	 (......3i. L53..1( 	LX.41 

0..•.--1 	 AK.'..? 	8)..L.,..3 	z, :.;.,„.... 	KAI t...*:i.Z.,L.c 	u«..A.,),..) fe,iii 	ra,.....n3 	.x? .1.e 

t-,  1., ts./Lx.11 	01 	L.4.4 	0 6 	01.4,..G. 	Ls.*.4: 	c,21 	,...0--..., 	it,:t4 	0.4 i 
[....:::u 	Lii.:;4.. . r, 

3.07 Blatter, 	a 	13 	Zeilen. 	Prachtcodex, 	wie 	alle 	von 	der 
Konigin Christine geschenkten. 

Schreiber: (5.43)! ,.....:iLf 	 izi.2...2.a (Fol. 150r, 307); 	Ort: Kon- 

stantinopel; Datum: Ende Rebi' I (Fol. 150r), Ende Rebi' II (Fol. 
307) a. H. 997 	(begann am 18. Januar bezw. am 17. Februar 
1589): 	Hinten wird das Werk als.  (. §..;,::,L..11 c....„.4._?. bezeichnet. 

50. [51, nicht = Mai, der = oben Pers. 61.] 

„Annalen der Sultane des Hauses 'Otman' L-36:43 

IS;44.2.3 	Si 	• 	vgl. Pertsch Berlin Nr. 207 ..i..L 0L.4.:2 	0.*.6a,.., 	.)5j;  
(die vatikanische Handschrift stimmt in ihrem Anfange zu W i e h 
II 223, Gotha Nr. 150, Munchen Nr. 8213, Venedig (San 
Marco) Nr. 28. 85. 4. 

Anfang: ,3)S1,12) 0.4 . L.5)L1 01.4.:::s 	5 r,...< 1......i.A.) 	154),..4..K. 

_)04.4l 0.4 Li.".4 3ii 0.4  ,.„...1! 	L5.4.:-i tyi  5L.:::, ot.....ert,„ c74 . 	Bis 	zum 

Jahre 953 H. (begann am 4. Marz 1546) reichend. 
100 Blatter, 	a 	15 Zeilen. 	Datuni: • Freitag Abend, 	End 

Jumada I a. H. 1022 ,(also am. 12. Juli 161,3). 

   
  



48 	 Horn, Aus italienischen Bibliotheken. 

51. [65, 66.] 
GeschichteNa'ima's" 4..,,..e.3 • 	inzweiBanden; „Die ..}.3, 

C. S al e m an n et V. R o s en 	St. Petersburg Univ.-Bibl. Nr. 600 
(I. -Band). 

Anfang 	des 	ersten 	Bandes : 	,,_..o.Ali.4..,3 	u.l..;.,..." 	k.X..... 	%.,..silia3 

ksilA3 k=.,,.A., jA31 	%....,....2 	c:),.<14.16 	to..14.3! 	JJLA 	11'lekb4  ,rK;; 
2,:d 6 .̀..,.......331' ti.;t1.11,.4,-,  :Lillati,. jz" 3  ,t,...31...::4 (also nur dem Sinne nach 
dem Texte der Ausgabe von Stambul a. H. 1281/3 Band I ent-
sprechend). 

457 Blatter, a 31 Zeilen; Gross-Folio. 	Vorn steht: t.::.iLKT.,,;.,:A 0., 

L.,;:41. 	-..2- ft 	.L.r.S...? 	v.:.)i.c 	t.X...c 	,..\*,.....1! 01.....j 4....g 	ruy.11 cy4t 	0.4..?; It 	 jtkia 
IfA1 	z,-;......}.,v, ro L* (28. Mai 1772). 

Anfang des z w e it e n Bandes: 	iiPl.kt 	 ylt.......t  t.i.i.. 	1.1., N.,! 

C.:A.)19 	1.:A..)•. 4 	C.:AL)........4200 	331 	 L.:..6L.?, %.Y.." (.C.44 tt.X.,...4 	uNLek.54 rK.4.0 

2,...< oi....0.13 t 	1,..k..3:k3.9 	xi!".; rt..c  3 	tc...3L.:::, 	3....?.. c.,1.3.,..?-,..0; 	vgl. 	die Aus- 
gabe Baud IV:. 

416. Blatter,. a 31 Zeilen, wie, Band I. 	Datum: Mitte Jumada 
I a. H. 1147 (zwischen dem 9. and 18. Oktober 1734). 	Danach: 

x..3L.:-<i_t)Li 	z,.;.44:ii 	t;;;KI*4%:-< 4:96 0.*......... L.5,.,..!bl.i 	,Liol.v....... 	L5 3 ' 	 ..".? 

/3N1 	 ‘6e:4  % 4̀- )•4‘te:° Ali 	 L̀ 1  t9.) t? L J! ),A 	 L5,-Ue L551.1:42  
.44.:i1 	2431.4.3 	x-,.. 	.-m.:::, ,i.Lacs i:i  0,49 	 jtiii "..3 ti..-f..‹41 03t 

&LAI A 	01.X4 L.5 .4.) L5ji..41 ? . L51,4,1 .i.J...4". 	, ks_)L.? . 
Beide Bantle in griiner Leinwand, in Futteralen. 	„Munificentia 

Pii IX etc." (genau wie Nr. 46). 

52. [60.] 
-„Der liebliche Garte,n fiber die 	G-eschichte 	der 

osmanischen, agyptischen Emire" 	von Muhammad 
ibn Muhammad Katibzada, dem Agypter 	 }.1t '4AI:1 11 

,-..4-)N1 J•wol-it-3 ,-•41) 1 ,,,,ttilt ,..1t. JL:i Ne-3:*t..4.2231 2,,..,411 	L.,,,').1t ejt..:i Lt 

L5;'A41; s'')tj''''1-k? ,fi+:** 11  'A'41.? 04 '-)`;•?' 	• 
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Aufang:, e 	,, 	,,,L4431.;  ts4 «A:4 ..4 ..Q..4 • tjr s. 	)l,...! L..A.:..d 

,..I. 2,,,o).,f ?..) 4,..4.*SV ,.S x44). 	pd L;C 	ts.i,..) 	a.) 	1...41,441 	(...L( 

L,50,if :4 ,..A.11. 
230 Blatter, 	zi 17 Zeilen; vokalisiert. 	Datum: 	a. H. 1136 

(beganu am 1. Oktober 1723), Schreiber : ••)' lx.ii 1,...X..1).  cy4 6.01 ti., 
ko5.19 3,- 14....1 	. ,,x:--,,, 	;\..4,-.\.. 	z,...t.. 	,),! ,,,...As 	ci4 	(*iiiii 	ts s-  
(so) 

	

	Autograph? )1o):.6...; , 

Tiiriche in Nr. 67 ; vgl. north Nr. 72, 6. 

Ertalutigen. 
53. [28.] 

Der dritte Band von Firdewst's „SulaimAnnania a 
1 

. 	1.....0; vgl. Pert sch 	Nr. 470. ik440144.. 	yi-i:S 	 .Berlin 

Anfang": 	 4..,., c5ik:X 	,Y .e.j10- 1 

183 Blatter, 'a 13 Zeilen; jede Seite ist rot umrandet. 	Auf 
Fol. 182r steht: 044. yt.:.:3--  ,..x.i.„,--L4 5).4  %.:::31 ,4:-...;di _5_,.4  .e...,1 ,.., 
z,..ti vo,iud J.L.- cfr.„,-‘41.40 ,...K.it.x...4.) 	 ...),. 5,A. j.<...., ‘,....,<,.? 	:,;:,<.;,,,_3 

rio.• 
54. T29.] 

Der sechzehnte Band des Alexanderromans ,Is- 
r_ 

k a n-darnama" 

	

	 :,-4,-.:6 NAUJOLL(wi t-r'Ud; ),..s..,p....- L.4...16 031 L.14:i 
vgl. P er t s c h Berlin Nr. 471 	(wo aber ,Munchen Nr. 174" 	zu 
streichen ist), C. Salemann et V. Rosen St. Petersburg Univ.- 
Bibl. S. 21 Nr. 347 (achter Band). 

Anfang: 	33; 	—,-.., ,..,:,$„.s. 31.3 	k3-.,-1-.4,1)  0t-0.) 	(...t )00.4 	x,13)  

L..,3,),,41 	kadyl.K.. 	. 
227 Blotter, A 21 Zeilen. 	Auf einem Vorsetzblatte stehen 

die 	Namen 	zweier 	Besitzer • der 	Ilandsehrift : 	<3.41.i 	 .....1 4..J. 	1 - 
. 	.,. 	 6 - 

z‘et..i  i..4.4..., )t.Y .cr43_,A, 	t..)4.4 .4 	(..f)..1;..<4 	ki.,<..liso 	..,........1....D, 	dariiber 	von 
Bd. LI. 	. 
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anderer 	Hand: 	A•  • l;:e,a4-e3 	Le4),A0 	(.54).-: 	t..)..4.94 	,..r.,.....L.o. 	Am 

Schlusse 	heisst 	es : 	cio..;.41..X.1- 4..\.1.- 	J.K....., 	1 /4..:i3i 	6Y...t.i4Li.)...,1 	(.5%.X.A1 

J..), ri.x.,.IL‹. 	s1..,::, L5.5:42::..oz 2,-.:i31 cy.N.3).4 L5,...\..1.0 rl....:i bofji .,..? (50../... 	LiL'i 

55. [62.] 
Fragment von 	„1001 Nacht" 	Vgl. Rieu Brit. Mus. 

S. 226. 	San Marco (Venedig) Nr. 27. 85. 4 enthalt Nacht 650 
—702 Anfang. 

Das Manuskript 	beginnt 	im Verlaufe der 675. Nacht, 	auf 
Fol. 	2 	unten 	setzt 	die 	L5......4-4 (.5.4.11 	t):....4.:4,i i.,„! 	L5:4.1! 	ein. 

Anfang : 	L5,...‘...:::1 	L.i..,..) ,.,...,!Li 	(..5.).131 	tsji.K.:.:T. 

Es schliesst mit 	 L (..5""' SAY .  • • • • 	,),A L5AA• 
60 Blatter, a 15 Zeilen. 	Vokalisiert. 

Geographie. 
56. [Pers. 82.] 

Sipahizhda's Lehrbuch der Geographic „Der deut- 
lichste 	der Wege 	zur 	Kenntnis 	der Lander und Reiche" 	es...,:o..„) 
d...fl.......3I3 	010,14i 	*2;:5_,..s.A 	L5.11 	Lt..4.1....„..11; 	vgl. 	Rieu 	Brit. 	Mus. 
S. 110 b. 

,.... 	 , 
Anfang: 	LcA.5,,:a... 	r...,....i 	.S b:_iLst.N.....4 	E...>.t..4 	33i 	03,...).....4p 	A*? 

k_50•0g ti)  t..\....= f?g.1.4 	. 	Als 	Datum 	der Abfassung 	des Wellies 
(oder 	des 	arabischen 	Originals ?, 	vgl. 	It i e u. 	a. 	a. 	0.) 	ist 	der 
13. Raab 980 a. H. (19. November 1572) angegeben. 

167 Blatter, a 21 Zeilen. 

57. [73.] 
Eine bunte Karte des Nils und seiner Quellen, 

betitelt 	3..?....1 	}-.....1 . 
Anfang: 	 1.►a....iL.5.? LX f.49 	fries 	j.e............qt 	-6...- 1.41,4 	(44_,..?- i),..) 

0....,.do 	33i 	LActji;:..IL.5..? 	W. 
Die prachtige Karte hat leider durch Mausefrass grosse Locher 

erhalten. 
Lange : 5,43 m, Breite : 46-88 cm. 

Vgl. nosh Nr. 73, 1, 2. 
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P o e s i 0. 
58. [17.] 

Sulaiman Oelebi's Gedicht caber die Geburt des 
Pr o p he t e n; vgl. Perts ch Berlin Nr. 363/4 Jder Anfang auch 
Fliigel Nr. 2002, 2). 

Dasselbe Thema hat noch 99 andere Sanger gefunden (vgl. 
Rieu Brit. Mus. S. 240 b unten). 	Das Autograph eines derselben, 
des L5,..),,til ts..::....310 (ich finde das Gedicht nicht bei v. Ha mm er), 
befindet sich in der Bibliothek der Propaganda (J. II. 4). 

Anfang: 
A.3)...i 	I P Is,..X..4:4 114... 	) ,...x.43t ,.,.......ty 	2,13 ! 	( .1b,.X.,ii 	J.S 3 	0.01 	Li 

101 Blatter, a 11 Zeilen. 	Durchweg vokalisiert. 

59. [32, nicht -,-- Mai, der --= oben Pers. 49.] 
Dasselbe Werk 	xd..l.c 	i 4 	 %.X..,..s" ,3_,.1).A yl:z.f. rN...:.Jt 	L5311,-.-,  

J1,3 ? No.":41 A14.?- )0.41 ‘,........?-6 	3.;t 	rif,..x.,ic JS3 cig xiit 
21 Blatter, a 13 Zeilen. 	Unvollstandig. 

60. [58.] 
Fragmente aus A4madi's „Alexanderbuch“; vgl. 

Bleu Brit. Mus. S. 162fg., C. S al e m ann et V. Rosen St. Peters-
burg Univ.-Bibl. S. 21 Nr. 345/6. 

Beginnt mit 	dem t.,„*.< 	(so) 	lo! ...6.,.,., 	r...%Lic...\.;..? . 
Anfang: 

0..3. 	L..),....Lo) .N.S..,..X.i<Li 	0,41 	Li 	0.;..1..? 	bl..;;:, 	1..!t 	(..< L5,3j.,4 
Auf Fol. 4 steht dann: 	xAL.i.),..x.....<mt Q:JI)l..*x..:1 	%;.:,......:i, 	es 	findet 

sich aber auf Fol. 	41 	noch (..e..f..... 0.,..6.1::,1 z‘doLi..),..z...3 mit dem 
Anfang: 

oLo31.4 	,),..i.13! 	,..S.,43L.?•, 73,..>%*3 6) 	0  1,...?• 	v,...,..343,3 	Isl...:::, (51 44,3j. 

and auf Fol. 	46 f...tis.... 	-Lii.ii? 	z,..o  Li,..N.j.,!, 	unvollstandig, letzter Vers: 

ds..1aCL... 	 ,C;):..........kg )L 	L51 po...iLi 	cp..31:i j...f 	)l.,...44 Wit'Lp  

(vgl. v. Hammer Wiener Jahrblicher LVII Anzeigebl. S. 6, Nr. 54. 
56, 57), so days auch die anderen Abschnitte aus derselben Quelle 
stammen werden. 

70 Blatter, a 11 Zeilen. 
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61. [Pers. 26.] 
ai c hi' s freie Behandlung von NiOanfs 	„ Cho sr a u und 

irin “ 	 vgl. P erts c h Berlin Nr. 368 fg. 
L.5

.1A,.:;:, 	&).,,.;;:,, 	,)........., 
Anfang: 

zjii 	 ,... \ 	0.. 	"1_,11 	‘)••••-•: r,tNni! 	(:.....11(.53 	0......93 	(..4 Aiiii 	..it 
207 Bidder, a 17 Zeilen. 

62. [48.] 
Der Diwan yl...!..,:;:.,31,0!,.; des Nawayi (Mir 'Ali 	•e-r), 

wie sich aus dem Anfang ergiebt: 

SSD .)3_5,k,L..?. NI L.6..sL;4.3 v;;Y.;,,,t,:0_)L= )..e...) j.3 tsi 

y 	 :,,<.es. z..1)-,t4 4,4 5,4 ,,,e,4Li 3-44 g cy:40'-i! 
Vgl. Rieu Brit. Mus. S. 297 a; Pertsch Berlin Nr. 380. 
166 Blatter, a 14 Zeilen. 	Datum: Rebi' II a. H. 967 (begann 

am 31. Dezember 1559). 	Die Seiten umrandet, nach jedem Ge- 
dicht eM Absatz. 

63. [Pers. 50.] 
• Yazyly 	Salabuddin's 	(Fol. 14r 	Z. 3 	v. 	u.) 	astrolo- 

, • 
gisches 	Kalendergedicht 	Zialt.6;..0 3Le,..3L) 2,.4.S.-lid0 y US 	(so 
steht der Titel auf dem Riicken des Bandes); vgl. P e r t sch Gotha 
Nr. 203 fg. , F 1 ii g e I Wien II Nr. 1425 , die Verbesserung und 
Uberarbeitung des Werkes im Brit. Mus. S. 193 (Rieu ). 

Anfang: 

138 Blatter, a 15 Zeilen ; 	vokalisiert. 	Schreiber: 0.4 0%.4.....-co 
L5,.4.g. %)...i.i., Datum: Sontag, den letzten Ramadan a. H. 1007 
(26. April 1599). 

Es folgen hierauf noch Verse fiber die Wochentage, Monate etc. 

64. [47.] 
Der Diwan des Fudiili 	 vgl. 	Pertsch 

L.51,,,:::6 olj+3; 
Berlin Nr. 40415, Propaganda J. II. 9, C. 	Salemann et 
V. Rosen St. Petersburg Univ.-Bibl. S. 22 Nr. 35 etc. 

Anfang (die Vorrede fehlt): 
to...g.if 	L.i.;.,4 	,Jt..4:,....1 	Lii.....".3i ).31 	LX.i 

• tAxic 	J.4.! 	i4.:42::•..= 	cv...ii,,,- 	et) 	w5,-.3L... 
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90 Blatter, a 15 Zeilen. 	Schreiber : 	 34)L) j..6.5 cy.? 01,.).>4; 
Ort : z,..?eol.i ;,....1*.i 0)3 s..? j  3÷::: x A ot&i,.); 	Datum: 	Ende 	Jumada, 	II 
a. H. 1004 (21. Februar u. fg. 1596). 

65. [Pers. 64.] 
Yalua's „Konig und Bettler"; vgl. Pertsch Berlin 

Nr. 409, v. Rosen Marsigli-Bologna S. 20 (4 Ex.), C. Sale man n 
et V. Rosen St. Petersburg Univ.-Bibl. S. 23 Nr. 68 b. 

Anfang • 
yl_x_< yl.4 3.A.S  c  LVIA (.5,.X.J3t 	yl4Ni "4! ‘51 zjil r,.....? j a.,.. 

Fol. 1-79 , a 	13 Zeilen. 	Hiibsche Handschrift. 	„Rex et 
mendicus poema turcicum autore Poeta creberrimo Jahja". 

Auf Fol. 79r und 80a noch andere Verse. 

66. [20.] 
Poetische Anthologie. 	.. 
Beginnt mit A hi ' s 3,3., cr.>. („Schonheit und Herz"))  vgl. 

Pertsch Berlin Nr. 396, San Mar co (Venedig) Nr. 199. 85. 6, 
C. Salem an n et V. Rosen St. Petersburg Univ.-Bibl. S. 22 
Nr. 353. 

Fol. 1 Anfang : 0+) L.,,4; z,..;,--L...,.j.' 	2s  .... * Li 	44  X:i 
leN,..< )

1,31 ty.„0.  
62 Blatter. 

. 	67. [49.] 
Sammelband, zumeist Gedichte 	(in tiirkischer, per- 

sischer 	und 	arabischer 	Sprache) 	enthalten d. 	Daneben 	auch 
T &rich 's 	(Denkspriiche), 	z. 	B. 	auf 	die 	Eroberung 	von 	1 /4....ii.31.4 
(Raab) a. H. 1003 (begann am 16. September 1594) 

von 	-..., 	t! 	• 	L.i... 	xil.:.%, 	• ..o....13 	k....ii.ilA 	aJJ 	0....., 0 • 	• t...4' 	0 	• 		CY 	(.5.,..\-IT ' 

von 	—‹: 0  : 	L.55 -...= r:i..! (spx•iy... L53.61.7! )  
von LeL.: 	..3iiL,4 (50.13t e.zi y".;..., cw L53%-xs , 

von 	L50,,,i1 	4.54l..÷.: 	L...Iii).1 3,..) 	‘5.1.,-Q,:i 	...ii..iL 	(5...Vil!  y,.;..1. 
108 Blatter. 

68. 	[50.] 	 . 
Ein Sammelband von tiirkischen Gedichten. 
123 Blatter in der Handschrift von vorn, von riickwarts 131 

gezahlt. 	:Heist 5 Doppelverse auf der Seite, in schrager Richtung. 
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69. [521 
1. Musa 'Abdi's1) 	,,,famasbbuch" 	xaLi,..,............ol- 	yl,.X.1; 

vgl. Rieu Brit. Mus. S. 167. 
Anfang: 

V 	 ::,44 	j 	x14.-- 	V j.-4 	"-C 331 	? 3! jV 	 L53)30 	(*.e:-< 
163 Batter, a 12 Zeilen; vokalisiert. 

2. Auf Fol. 163r von anderer Hand: 3,,5 1.0...c ...,,-,•••• 	,...,..f.41 
)  

f.*-f Ls:C.i3 jod..)..i.,.150.:3%.i 	04= 	zW" ! Sao) L51s 0.*.t.4.3.4.11 s.;41 ti,.X.;.-?! 

t,-.4! 	 L.-.A...?-1.... 	Vgl. P ertsch Berlin Nr. 125, 4, b. 

Datum theses letzteren 	,-,*:-• a. H. 932 (begann am 18. ()k- J 
tober 1525). 	Darunter noch zwei (so) t .}.:.; 0L*. r. a) uNt..t.11 tz:),..,.11 

91"( 	z,..7%.. ),..i.,:::, 	0..0 	kZ:...1.:33 	0..45...;:,.= 	04A.4:, ji.::4 	‘.‘ 	x1.3 	L.X.t.= 	cy? 	t., a 

(15. 	Juni 	1525), 	b) 	,...   r.., 	,.. 	bin 	i),..,... 	0.4 	k::..2.„.4.4 ...,,..x,~ 
9r1' 2,..;,.. zo...:ci;k5s 	(begann am 9. August 1526). )..g..::;, 

70. [63.]. 
Ein Sammelband ttirkischer Gedichte, 	z. B. 	von 

L.5,\PL?-, tis..4.. u. a. m. 
83 Batter. 

Rtitsel. 
71. [Pers. 65.] 

Eine Sammlung von Ratseln ( L.54.;.4 Buchstaben- oder 
Silbenratsel, spater j*J Sinnratsel); vgl. abnliche Sainmlungen bei 
Pert sch Berlin Nr. 347, Krafft Wien Orient. Akad. Nr. CCXIX, 
Dozy Leiden I Nr. CCCCXCVIII. 

1. Buchstaben- oder Silbenratsel. 

Ratsel 	des 	Halim1 	(auf Fol. 10r 	-.0&• c....4.;..R.A, ;.*.i a) 	 L"*.; 

e. 	. 
Anfang.: (.54.=  _b.....l 	cr or...xi 	(.4.a 	l....c cil....:::.S.31 Js.;!,3ii.)..4.s. 

1) Den Vers mit dem Namen des Autors (s. R i e u) babe ich allerdings 
nicht angesehen. 
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b) Fol. 11 fg. mit neuem 'Ilnwan : ,..'‘.:.." 0L6L., L5C....".A 

i.),r..Al..... 	....ii..l 	‘,...,.)....i 	Q:,.;..L./..., 	L53!,..y..? 

....si.. 	,..) 	e........ r.S" 	211 	J...*.s. 	0.43 	%.:.:,,etKA 
(„Ein ewiges Sultanat ist das deiner Gestalt angemessene Kleid; 
Gott sei 	Dank , 	dass 	dieser 	dir 	die 	Krone 	der 	Gnaden 	ge- 

. 
gehen hat" 	— 	t_5„))3); 	darauf Ratsel 	auf 	cIL.:- t..)..', 0li,.3, 

3,...S, 	ciis.11  3.1.? , 05,,,, 	 k...)! 0......, 	t.,..;;:),..0, 	 044,.., , oLL,i,„, 	ji,„,  

0..,y.. 	, 03!,.), L.i_.,«,, (51= (fiir die Reihenfolge kann ich nicht ein- 
stehen) — das Ratsel immer aus je einem Bait bestehend , die 
Auflosung (s.,.„?.).:0 in Prosa. 

Beide Teile (a und b) umfassen zusammen 421 /2  Blotter = 
85 Seiten a 13 Zeilen. 

Auf einem Vorsetzblatte steht folgendes Ratsel des Schreibers 
der Handschrift selbst: 

z‘31-‘::, 	&in ..:.:/1 	list 	0......... 	isl.1.1-4 ),..).....*ii, 	),5 

za..a.:.::, 	 ? t_ ....d LoLo z‘L.X..::, 0 	1  .;_}.4 	c.,...,4 ;i1 	L5.:Zji.i (_5.LL 

)0c 	15.4:46 	.,0L5-4,X.S.-4 	c  3-CY ,,,,,.4 2f......:::,..o 6.,..„.?-_,.'S 

.,.,40 	0........ 	3.-131 	aS 0.... ..lb..b....1 	b.../4 	.c.;  

/4.......l..i.s.,4 	.._., 4_63..i 	.! 

0-____:;:,3  0 	L --/I 
List 	0.....,.... 

, 	.../..i _,..., 	... 
hat bekanntlich in Ratseln die 	konventionelle 	Bedeutung 

3...5'L.5-  (wie auch ,e.,
. t), ,,I:.,4:, bedeutet nach giitiger Mitteilung des 

Herrn 040,31 3a..,,... 	, Lektor des Tiirkischen am orientalisehen 
Seminar in Berlin, im AfSarbaij'ani-Tiirkisch einen „strarnmen Kerl" 

(J54 tsixi.).1...D). 	tber C.;.,X,0 vgl. 	G. 	de 	Tassy JAs. 	Vol. 	X 
(1847) S. 357-385, Rrickert-Pertsch Grammatik, Poetik and 
Rhetorik der Perser S. 317fg., und neuerdings M. N. Kuka The 
Wit and Humour of the Persians, Bombay 1894, S. 121 fg. 
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2. Die letzten 2 Blatter enthalten eine kurze Abhandlung 
ii ber Sinnratsel L.0i.i.! UL"' jo, dann folgen S.;.144.1, j j.k.51 jit.3, 

x.........- 	etc., alle in Versen. Y.,_)--Y jiti, 	:.,./1.0 j...i.3 

Handsehriften. vermischten Inhaltes. 
72. [53.] 

1, Das Ffilnama des Imam Ja'far Sadiq 	 it.... 3L5 Q.; 
,...:ou,p; vgl. de Jong et de Go ej e Leiden III S. 189 (W e ij er s , 
Orientalia I, 315), Propaganda Nr. XXVII. B. b. 5 , Guidi 
Bibl. Vittorio Emanuele (Rom) Nr. 19, 1. 

Anfang : 	i,...X.,t4.4.:i 	0.,,,,43 	L53,..)‘..A 	5l..4 	z,..! 	v:.....1,—?3 	L53LICS 	xi.,:i 
,3 	(.51 (Qoran Wire 74, 12/3) 13,443. 

31 Blatter (Fol. 2r-33r), a 13 Zeilen. 	Datum: Ende Safar 
a. H. 	998 (also zwischen dem 	30. Dezember 	1589 	and dem 
7. Januar 1590). 

2. Fol. 34-36r habe ich nicht notiert. 
3. Lunarium, Fol. 37-43. 
4. Eine arabische Abhandlung, mit folgenden Worten beginnend: 

(sic) z..,,:42,..? 3.?  NJ:KJ J.,I.s.:i 41 I  zIS"  c.cM /...2..c. ,.bi L.5...:0) (Jy, .,= 0.4! 3Li 
ali k ii1-2--. j)i LS 1....i...- 	; 	L?............ 	Wohl unvollstandig, da r".i3  
mehrere Blatter leer geblieben sind. 

5. Tageskalender, Planetentafel. 
6. Chronologie ti rkischer Sultane ; wieder von anderer Hand. 

73. [72.] 
Eine Mappe, enthaltend:  
1. Eine 	lithographierte 	Karte 	des 	Bosporus 	te,),... 	,j...‹. 

rs.*;.6;.1-,...3 mit der Seitenzahl 'iv!, also aus dem lhannuma (Kon-
stantinopel a. H. 1145). 

2. Einen bunten Plan der Ka'ba aus dem Jahre 1151 H. 
(begann am 21. April 1738). 

3. Einen Ferman von Mitte Safar wohl a. H. 1113 (18. bis 
.27. Juli 1701). 

74. [33.] 
Ein aus 	25 L.31.4  bestehendes Werk , fiber 	das ich leider nur 

zu ungeniigende Notizen habe, um es naher bestimmen zu konnen. 
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Anfang :1) 	ok.,!,..\;.......j4.3L?.. 34) 0.,.....y 	3,3 	tg.S.:4,..X...xq 	L.5.4 

e.,..: 	ti,X.;il.i.L.c.? 	L5,3)03  2s,.X::;44...t..? 
1. 	yi..? : 	(5,),30 (.5.11....:.i3  ,r....)l......, 0...y . 	(.,5,i,),L3).,4 cy.toU 3.a.; , 

2. L 1L? : t31 kiy.)L:il 	1 /4...k1:23 0.s23 (,..1" )...X.friLti 03..10U 	3.3i3, 	3. ‘.....y : 

N.it 	2,..1.3L.?. 	 21 /4.4.= 	 j-iis 0.64 	0.:i 	t...‹ cy..fs'i c.1.,..JI 	bLx4.*.‹.›. 	ol.friii 

•cts., Jt 50.3...?-1, 	5. yL3 : 	 :(L<St-..-i! S.:13  1,31-s:. ,--ii.,- 4 (?)!;-:!), f t.-:'• 
243  p....!  J.L.,--1 /4.3 	L;z6-7, 	L5.0..:5.,! 	0_...A.,=1 . 

93 Blatter, a 15 Zeilen. 

Arabische 
Abhandlungen linden sich in P. 44, a;  71, 1, 4, 5, 6 ; 72, 6, 7; 76, 
3, 4 , 6; T. 72, 4; vgl. auch P. 38, 40, 41, 	76; 	T. 2-17 incl. 
(Ge betbficher) , 34. 

. Titel der Werke. 

0.s 	'43)4.3 	v.::,,,)Lail 	‘...A.X. 	 P. L.5.3;.a 3..?„..--\3! 

T. 19, 3. 	T. 	 ..t..,di 	P. 6, 7; Barb. VII 33 (Nr.62 Anm.). 

T. 57. 	T. J.6.3 J-..„..:4 	T. 1. 	T. 3...*..--\31 	L.4.:Lf 

P. 26. 	P. 	(53...ol.3 	L.:6.1...! 	k...31,;:_< 	T. 37. 	T. 	1.....;:jI 	%..3;.;:f.  

P. 24, 1. 	P. 	2‘.4ic..:.:....A s...11.x.f 	P. 68. 	P. 	L'I'+'" ).--i i 
T. 54. T. 	Nal.5)  ,..).;.‹...,i 	k.....A.X.f 	T. 24. 	T. 0.,,ii.;41.2.1t )1."3! 

T. 60. 	T. (.5 ,.X....›.! 	2,...olij).;.K...! 	01,X1.41 	F1 /45.,,c) ji 	ta..k.......1! 	 ...:4,31 

T. 55. T. K1.e)3 	W.1.4 ,....$5..1 	T. 56. 	T. ,,5,344t3  
k.,...)L-:-<il 	P. 13. 	P. 4.3L.1+1›• ;..:.41" 0...,!,.) t....:444..z3 	,.),...,!Lii_.= 

P. 11. 	P. 0Liy„...1 	T. 22. 	T.  u..,-; 	(73,-1 1:-SL ,,)  
P. 1, 2, 3, 4, 5. 	P. ,.},, stit yL,'..< 	P. 57, 58. 	P. (.50!...« 0L.X...f.,64 

1) Ich weiss nicht ob die Worte ganz korrekt sind. 
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T. 27. T. ,,....StyK3i t.,1= .c.l.,?..? ‘..,..);..x.f P. 10. 	P. 	 L5...,...tA t.::.);),:i 

P. 44, 2. A. (..).:03).= 	d. .f.? J.) T. 38. 	T. L9,,,IUA:;1  

T. 71, 2. 	T. L.0..iir.3 	0L*..1 )) 	x3l......_, T. 69,1. 	T. A.4.3,_?....,...A..?- c-.f ,.x.< 

P. 44, 1. 	P. A..fiLO 	ol....1 	‘...)1..:41.  P. 23. 	P. L.5....l..:= ti4L?' 

T. 45, 46. T. N_,.;Jc gl.3 A.L....3 '41;f1.O 	33,),-?• (...31.,..ii 	t.l.fal 

T. 46. T. L5,),..,ii ,A....!..,,., 	it\t,L3 P. 69, 2. 	P. 3L4....,4i L.5.1.c 

T. 51.  T. 	1.4.,,,,..; 	• 	Ls J.) 	1...'i 	t.L...)!)1..!,:z.4 	,:.:...:7_,..L4 	330.--- 
,......y ,...4....4  ,,i...,... 	r..i.. 	,.* 	L...)l.;,:1' P. 28. 	P. 	J.,:::,= 	 .;.fii g,34 

P. 76, 5. P.3 0i  T. 49. 	T. 0..:9:.:::.,Lwit E...? 

P. 70, 2. P. .);41 •4.4, P. 66. 	P. 	ri.,:'4...< mUS,<.:1/ 4..? 

P. 75, 1. PT. 	L5,..x.pl.,::, 	1,4_. ,' P. 63. 	P. &I..= 4,,,,zu3L.,  

P. 40. AP. 	1.....,,,,,J1 	i.,it 	•,* T. 66. 	T. 3,5_, cy...›,  
A. &‘2.3! 041 UL,... :i yl.:d P. 	A*.<4.1.2.3 	,=,..ii fii..- ‘..A.? Jo 

T. 34,1. P. 19. 
P. 43. P. (?)L,A;45.=  L A.4..?..:i 	.A.;or  

.0 	.0 
A...33._." 	25.4.3..f 	x_oft t,,S ,z.:.A.41 

P. 77, 1. P. A.4.1.< ‘.)...0 A...._?)'S T. 23. 	T. 	?4$5..3 .10 
••./ 

s P. 20, 21. P. 03! 3 A.4. >,..,..:i T. 20. 	T. 	t::.A.;.,J.P. 
P. 73, 1. P. 	,..x.1,133.4 	,....k.L.2'1 T. 61. 	T. L5  .:..,--\e„,-...., U' 	""3 37w-4 
P. 29. P. 	(4.,i.„.ii:i 	:,..il.,..,,)  P. 50. 	P. LcALL3 0.4,...,4, ..,,rw- 
,3_,.:4 	L*33 t.X.,p....?. ....itti).:i J.) A.31.„.,)  P. 65. 	P. oL9)33 	&;,,,..;:,.., 3y.......: 

ejLe•-3 z1/4 -a33-4 0,....*_:i I.L:ir 	t.;. 	N....4 L5 ,4_ 	-)1..;..c 0_0  
P. 273, 27b. P. 1.4,3 0.4),M; P. 14. 	P. 43‘...4.›. 
T. 47, 48. T. 0L4,...Z.c 5 e.,_)_,3 P. 71, 3. 	T. it....0 'A.,,, 
T. 49. T. gitlb.s 042., yL,s' P. 32. P. t,:-..;,..:a.. 	z....oThyt..t. 	yl.X..< 
T. ot..1= Sicy.10N.,.., -..J t " ‘...)LLf • c, :),4 	• P. 15. 	P. te~0 °U ....b 
T. 50.  T. 2-17 incl. 	AT. Lc..5. ,....,a 
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P. 45. P. L.:::•Z.51 	‘-ii4lii T. 53. 	T. NAL.30L.4.*1. %.....:d 

P. 30,1. P. w.5..l.i; to...VD vils,.5)130 P. 70, 3. 	P. 	J.,..n.i 	Lc.,,,, 

P. 54 Fol. lr. 	T. L.5.....• 	ty b...) T. 65. 	T. 	Lo.s.! 	L5I,..)...., 	taL.:::. 

P. 59; 60; 74, 2. 	P. .12:tl....- 0,43 J.,1,4.  ,*.:Z.--•-ds.k.3! Kx.*.,...i.iiit „t (73.:::,  

T. 64. T. L5.1_,...=i o  P. 76, 4. 	A. 	i.....L.i.J1 

L.-;.;.-..-3 v 	-") j ..--.:-•;`-: ---4.4,-6:, 	0•:::: ,,, 	3,!?0  L.5_;--f 5.? 	.-c, ;•':4  
P. 34. P. 	;L..«.A..)  1.... t..5 	) P. 76, 8. 	P 	`-iil';-4  ,i4) 
T.29. T. 	/...01..i)J  • I T. 	...:I-,;I,-, —v, 	J 3.K...:4 

L5,:c.....? 	) L.5.1t., 	i.) 	1JiSa..1. 	;.1.....,.)  T. 73, 1. 
P. ol?,..........A 	cyl.) .),..o! P. 72, 1. 	P.  ,r? .4 L35'a  

P. 12; 69,1. T. 35. 	T. u:o.„).= tz...)Lx.f.  
P. ,...:412.,4.1f 	S 	:a.)  14.i.c 	(5)i.... X=_..t.i. °  ;Ift.:.::, 	L.Ii...:::..= 
P. 72, 4. 

(.50I)t 	n, 

P. 73, 3. 	P. L.5,..)L.X..i.? Lsiyzai 
P. 71, 4. A. '40..,:a.x.II it.../mII T. 19, 1. 	T. Lz.365.1I •/.:.*.: 	Vi.::( 
P. 	,..:ci.6;„4,.II :IL..., _Ai= ,: 	(5_,.....S T. 72,1. 	T. ,...3...)1.A0 ?A.? z,.AP  I.33Li 

P. 72, 2. c...../,./i 	 .43.7x.1 	 .40,4>L4'.....31 	z..,..,;:i 

T. 21.  T. 	(...:.3'. 46)  T. 25. 	T. 	 .!,.X4)Lii 

P. 76, 7. P. )I,45I i...:o3j  P. 46; 47; T. 39; 40; 41; cy*Ay 

..c1)...0.J! 	i,.--_,..7,..)Ls 	Lci 	i*,..;1531 	K.•:03....1 42; 43; 44; 73, 3. 

T. 52. 	T. 	A.,...):1.4.:::,..1! 	z..: 7,41.4..II 0....it.....:•, 	,_:........4)3.44 	r.li..31 	Ly:4!).:,  
- 

P. 30, 2. • P. 	3.4) 	i: k..,\q) 	t....)LX-f P. 76, 2. 	P. 	L.4,..... 	(...4,.."-,! 

P. 8, 9. P. o.,1,3 0!)..1.4)  P. 36. 	P. .CL<.;...9 yl..z.( 

P. 31. P. W....-tiLA.It 	ii,.X.,.,....a..ii-i1 

P. 73, 4. 
,....4.3 -0.,4! 	t,i)  

P. 	J..:.4.3 	6,.., 

,..).,!_,, -‘:i 	ji 

P. 76, 3. 	A. i&l..i.11 

P. 	,.)1..?Li...?, 	zi.,% L5 	.3_,..4...., T. 26. 	T. 	 y‘ioLhz.:....il,ti yL:.:.f.  
Barb. VII, 48, 1 (Nr. 62 Anna.). P. 40; 41. 	AP. ...Ib'sin L.JI.;:c 
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P. 38. 	• AP. 	t..s',„.:_)..Jr )..;S_ T. 71, 1, a. 	T. 	v:.44.s...0-  L.5.4,03,  

P. ..u« &L 	0LX.....12" T. L>....•  ,.....:,..tal: z:.%:.;..:4.4 0.),! 0.,!,..X.A 
P. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 75, 2. T. 18,1. 

P. 76, 1. A. 	3Lid! 	;,.,,l.; P. 72, 6. 	A. 3..s- ;3i ,. 	Y,A.V0  . 
P. 63. P. 	01.1,k....t 	L..5..., T. 63. 	T. b„,,aila;„„ 3431,5  ;.4...,-j., 

P. 48. P. et),;:31 	 :,..I T. 19, 2. 	 T. li.alyz 
P. 36.  P. 	Ls....}..., 	ti.........-iti T. 	(.5.ilz..,a4..li 	,X.:....4' 	oy.l.yo 	1 /4,...4:i 
P. 37.  P. 	 ", ,.i 	w......43 T. 58; 59. 

&,......1:, 	 .) Lt 	,!.1.:1..;!•1 	t4.4.1! 	k....A.X.f T. 	L.5,-\.;...t! 	L.4.,::•. 	. ) L Oyi.y,1 
P. 22. P. Sy...,..L.It Propag. J. II (Nr. 58). 

P. 	L5.3.";L9 	(..).".,;....3 	L.5.4.1 sle......_;:i 	tiS)......43 	53.) 	) 	v.:....5,,,, 
P.62; Barb.VII,48,3 (Nr. 62 Anm.). P. 18, 2. 	P. 	,„.....L.,:" ,. 	L1 /43...,4"- 

LN 
Barb. VII, 49 (Nr. 62 Anm.). P. 0,-S35..< Z.Z.....  

P. 39. P. uNiii t.,,..,,-- P. 18, 1. 

c.::.,1,="4.--\,o T. 62. 	Ostt 	L...)',........::J! 	oi...i ' 	• 	• 	) 	.., 
P.67. T. 36; 66; 67; 68; 70. P. 64. 	P 	,C.$.3..).*.i ......11.::,....Q 

,r.':A! 	'5')̀;`-?"! 	3,A)  ,..k.c. .;.,--,x..A P. 	z,.,1)3j,,2:, 	.e....4 .?.43. 	y'LY.- 
T. 	 0..3.6..X.S1i c5,6 	 e..;,011 P. 69, 3. 
T. 69, 2. 25.1.......-bLi 	3.,..A.) 	ts.:4...e.:.1,03 	k.....3Lx 
P. 49. 
, 	.._., 

P. ,,<1.41! 	,,,..k.,„, T 18, 2. 	T. L5)Y! 
z,..L4i 	t‘.?.°'''`., Iceti*.  Jo Lugo 3-ii,,a.,a T. 30. 	T. 0443  t....)',.;:.f 
P. 72, 5. P. 	1..4.3%...ii. P. 	x1:1.;,* ‘;,.it) 
P. 44, 3. P. (7_,:,,5:416 	 Uil! Barb. VII, 48, 2 (Nr. 62 Anm.). 
T. 71, 1. T. 	C.,....,0 P. 61. 	P. L5AL..? L5L:s..J.33  .....4....),i 
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Verfasser. 
T. 34,1. 	[...... k..\..4.5 P. P. 46. 0).A1.0 8 Li:•• 0.e...y.....- 
P.22;72,5. 0.4,..k.3L00,4_5 0.4,..\.Z! T. 71,1, a. L5*4" 
T. 60. L9.0......›.1 P. 27a, 27b. 	u..,..;,..1 (..),.3).5.-.,:j.:. 

P. 37. L5,..)...wi P. 16. 	3LA.5.*...., 	Lyy.li. 	z..sie).• 

T. 66. L  is D I P. 76, 7. ..,-?1, 
T. 22. 	c.56)•;..M (5y*''-i (.51) ,::,- ) 	LX-6 u.13),-E--?-\-3) 

5.i!.., '.i,_> 	Ly..5Sa..) P. 45. Ktqd 

P. 12; 27a, 27b; 69,1; T. 32. so 	nach) 	fu_a ....t+e:33.; 	L5j ,.)1. !  
P. 23. 	L.51.0L.4 ,..\.:.? 0.!;.).11.14.? P. 13, 14, 15. "(Bleu 
P. 19. 	 t.i..:i"..q LO.A.,..-i T. 56. tolt-SoL....... 
P. 61. tsAl..?- P. 39. L.5_;3;"" 
T. 70. L5L.X.PL..?- T. 45; 46. 	04.X.11 	L)....... 
P. 72, 1, 2, 4; 76, 8. ,.:L...:  P. 51, 52, 	L.5.3y...z,  &Jut.. eqt..:::.,  
T. 72,1. 	L:6-31+.0 f itz..?.. 	rLAi 53, 54, 55, 56, 57, 58; 	75, 2. 
Barb. VII, 49. L5 	e„).11 A.:,  T. 58; 59. 0 : --•'''.. 	OL"''.. 
T. 70. L5s+-:-. P:71, 3. Li.433.1t 	 g...1... 4.1;:. (.5 ,-\.ee.., 
Barb. VII, 48, 1. L.504.;-?.. P. 75, 1. L.5...X.P L.4., 
P. 71, 6. j.,...?..",31 P. 54 Fol. 1' =• 3.•.. Ls 
P. 59; 60; 74, 2. .1b.i.L. T. 61. LC' ''''"" 
0.4t (..;Oat 0.4 3..,..,........1 0.......k.,..41 P. 69, 3. 	L. L..?.....? (.... !...),Ic 	le,..: 

T. 20. 	 1-36)..;..6...1 P. 63. k.t)t- 
‘..)....... 	 k...\. 	134 0.........a. 04 cy.,,..... T. 49. L;.::, l. 	..ii.....::..= 
T. 27. 	 od.c 0.4 	. L.5.4L4 	s....i3)-4; 	,..X. aPt 	,...\-s .,...?! 

1...4-?-i- 4.= 0-?! LX.cL,No —3A- 0 	..,..?! P. 71, 6. 
P. 49. P. 71. 4. 	crpjt., 41/44.3 0,..,12= 

   
  



62 	• Horn, Aus italienischen Bibliotheleen. 

,..„,..Ydo 0.4! 041 	L.,Is ( 5)...d.... :Jiy........iL‹ Y........ 	0.4i :.),..:S" 

P. 77, 1; T. 69, 2. T. 52. 

P. 71, 2, 3. Ls.....:-..,,:i 	L.5.1. ,..X....S.4 0.4 ,),......-<%A 0.-4 ,X.:....-sa 
P. 64. .. 	4..,.:.,; P. 76, 3, 4. 5. 	L5,),-:. 5.......3! 

P. 24, 1. 0.+.X.Ii 	f:.A.t.,s f to e4 P. 30, 2. 	 ..,..vo L.N...1 t5 	-, 
T. 53.  c5.....s.o5i T. 19, 1. 	. 	04 ri..23)."...2..L4)..?! 

P. 73, 3; T. 64. (5.51,),* 	(.5.I.,.,:th, T. 69, 1. 	L.5kXt 	ts",' 
P. 66 (s. S. 28 Anm. Ende 	L.5),..\.i ,), •4 	0..?1 (....-c 0,-,.... 0  
L50..3 Lx.:-cc., ..,!,),1! 	,_,„,..6;:t  P. P. 32. 	`s.. L3 	0.......... 	0.40,31 
T. 18,1. P. 31; 70, 3. (.5.m.".1. 	0.!,.X.31 te,..2-3 
P. 68. L5 A.,:::,1_< J‘.4-  •••\A 04( 0,2.,...4 	&,..x.M 	,r ,,,13 

3..,:cifi -ii 	3L.... 	,,c,... P. 26. 	L5.,..y.6.1i crwl- cy? ,. 	0.4,X 

0-4 -4.-*P17...?! 0._.4 	,..):;....,....,....... P. 50. L5ALa" 
,  .1,571 	L...-, L5 	c5 J; 0,,l-s-\,, T.51. L*0-3  

P. 44, 1. T. 62. 011.3 
T. 25.  L.5„A P. 62; Barb. VII, 48, 2, 3. 	.5 §.:i',..9 
T. 26.  J:.......-.0 (..).A.,i1 	04I ciL.- -\.*4 	,).4.---f Lci.kt i ,..5 4. )c? 

1 /4 i.;;-RA (...y? 	....ii.il.:V- LX.....= 0..? 	0,...... T. 24. 
P.38. T. 63. ;)1.4 0.40,J! ,c.:1,0  

w w LX.4.;:so L.4.._.L.- .4i 	(.....Li 	J.,._- 	.4 T. 65.  
(5)3)..4 	u.Q.I..../1 	31-7.:-..,L.f ,....41-,1 Ic 	J.rs  cri; 	,...5er ." 	 j.??! 

P. 39. P. 48. S,3 ° 
T. 47; 48. ,......:::,..i t-1.--.-_,,-5-  L-)..;.." P. 40. 
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Schreiber. 

T. 24. 	;c5i 	L) 	0? ‘..??.01.4t L) J. 	z.j...31 	....9- r.a 3 o_if 0......--s-  \A 

T. 64. 	L.:l.„10L> 	,rLz3  0-4 010.....1 Barb. VII, 48. 	... - ... 
P. 6. 	,...4..9 	(.....)L....4).:i T. 63. ks.".,..g. 	,)„.....1 04  ;),,.4.,.. A 

P.33.L5.3., 	r1;3...?..X.:--00.43',..i.z P. 22. S.i.i....2i L4..z 0.4i 	 j..il.? 0.4>" 

zs....?-i,,Z<L? L5.)1.? cy.er41 ,-).: 	 '..;.1.1.. L.3i.ro 	0.41 	...,...i.i 	,.x,74._-sA 	l.:33...t 

T. 38. 	 4j- it 4j  .it  P. 11. 	1.4it.oi 4.. ,.. i5).,,,,a 
P. 26. 	 ,..i.:j! 	("i)...:*4 3..*=4......! 	L,...1.-< ..X..4. 	0..? 	t1;:- 

P.23. 	 k Lx.A.. ./..0 C.)&`' 	• T . 52. 	c .).Xit.:i ..) 	... $:;<.*.? 

0.7;;! ..).÷p .XV (..y? 0....?:1S LX+.c T. 187 1. 	y,luy 041 0.-.1----AA 

P. 37. c., 
P. 45. 	;1/1 	.i  t' f ro 

P. P. 7. 	(...;Qt 7.3t 	cy4i 
P. 41. 

0.A...A 

4 issii...1., 

e.1( 	l..,:o./t,54! 	0..? 	L..X.T..-' 	c.;.s T. T. 49. 	L5,o.,,Ir 	,...,:is L5.iL1....2.0 
P. 76, 5. T. 20. siLl.....-.../3 
3?;,,5L.g. L)j4„,SAA 04.-01 0.4 i 	ts1= Lyi...V4i 	,,,3 S..... 	e7:»' d:-.1.4.31 
Barb. VII, 49. 	,.....E.i....o.III T. 1. 	 ...tit-L.3! 
P. 54. 	bi........ 	L.514.= 	cy? L5).,!..>..:41! P. 72, 4. ....A....J.,! 

Heimatsorte der Handschriften. 
T. 40. 	(Adrianopel) z...50t T. 64.  C.)Li  ..)L) 

(Konstantinopel) 3.. ....,;.:4,wt P. 6; 27a. 	(Rom) z...43)  
T. 39; 43; 44; 48; 49. P. 45. 	 0L?Te., .3.; 
P. 64. 	 ),..?.,.L.CD).4 P. 27a. 	 (Goa) 
P. 26. 	 0L.X.ir..? P. 33.  ) 
T 24. 	 ). :3 Barb. VII, 49. ..4.:::-A 
P. 23. 	 01.?^S‘X..?. 
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Datierte Handschriften.. 

a. H. 722 	P. 7. 	 n. Chr. 1603 	P. 3. 
a. H. 733 	P. 37. 	 n. Chr. 1609 	P. 13. 
a. H. 754 	P. 76, 5. 	a. H. 1022 	T. 50. 
a. H. 849 	Barb. VII, 49. 	a. H. 1029 	P. 11. 
a. H. 866 	P. 44, 1. 	n. Chr. 1620 	T. 32. 
a. H. 869 	P. 26. 	 a. H. 1031 	P. 22; 33; 39. 
a. H. 908 	T. 20. 	 a. H. 1032 	P. 66. 
a. H. 932 	T. 69, 2. 	n. Chr.1624/31 P. 27a. 
a. H. 936 	P. 68. 	 n. Chr. 1625 	P. 73, 2. 
a. H. 943/54 	P. 40. 	 a. H. 1043 	P. 24, 2. 
a, H. 944 	T. 18, 1. 	a. H. 1045 	P. 23. 
a. H. 951 	P. 54. 	 a. H. 1066 	P. 52. 
a. H. 956 	T. 16. 	 a. H. 1070 	T. 39. 
a. H. 963 	P. 34. 	 a. H. 1074 	T. 43. 
a. H. 964 	T. 24. 	 n. Chr. 1683 	T. 1. 
a. H. 965 	P. 41. 	 a. H. 1103 	T. 40. 
a. H. 967 	Barb. VII, 48; P. 	a. H. 1111 	T. 44. 

71, 4; T. 62. 	a. H. 1113 	T. 73, 3. 
a. H. 975 	P. 60. 	 a. H. 1136 	T. 52. 
a. H. 982 	P. 71, 3. 	a. H. 1144 	T. 22. 
a. H. 984 	T. 48. 	 a. H. 1145/6 	P. 64. 
a. H. 986 	P. 48. 	 a. H. 1146/7 	T. 51. 
a. H. 997 	T. 49. 	 a. H. 1149 	P. 58. 
a. H. 998 	T. 72, 1. 	a. H. 1151 	T. 73, 2. 
a. H. 1003 	P. 76, 7. 	n. Chr. 1746 	P. 17. 
a. H. 1004 	P. 76, 8; T. 64. 	a. H. 1198 	P. 45. 
a. H. 1007 	T. 63. 	 a. H. 1199 	T. 38. 
n. Chr. 1598 	P. 6. 	 a. II. 1228 	P. 5. 
a. H. 1010 	P. 77, 2. 	a. H. 1235/6 (kaum) P. 61. 

Nachschrift. 
Erst zu spat ist es mir 	ein,,crefallen , 	d e 11 a V a 11 e' s 	Viaggi 

descritti da lui medis4no in lettere familiari nach Auskunft fiber 
die von ihm erworbenen Handschriften durchzusehen. 	Die Reise- 
beschreibung, deren persische Partien zu dem Besten 0-ehoren, was 
uberhaupt caber Persien geschrieben worden ist, giebt hieriiber wie 
fiber ihres Verfassers 	orientalische Studien and tbersetzung,splane 
vielfache Aufschiusse. 	Von den religiosen Handschriften besonders 
stammen gewiss auch.  manche von della Valle, bei deren dies nicht 
fiberliefert ist, so z. B. Pers. 21 [51] - della .Valle's Hand wurde 
sich hier leicht rekognoscieren lassen. 

Ich fiicre aus den Viaggi noch die folgenden Notizen zu ein-
zelnen Handschriften hinZu (fur Persien citiere ich die zweibandige 
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Separatausgabe 	Roma 	1658, 	sonst 	die 	allgemeine 	dreibitndige 
Venezia 1667)1) : 	 .. r. 8 (37] und 9 [42]: Die Ilerkunft beider ist mir nicht 
bekannt, abet- Wm, Interesse ist jedenfalls die Mittellung,- dass Padre 
Pm Giovanni Tadeot.Generalvikar der Carmelitani Scalzi in Ispandn, 
auf Befehl §idt. 'AlibiIs des' -Grosten die Psalmen in das Persische 
iibersetzt babe (I, 333). 

P. 12 (7): Vgl. II, 254 fg., 50. 
P. 1$ (573 Nr. 2: Vet Tag der heiligen Therese, der beata 

madre dei. Padri Scalzi 'in Ispahan, is 	der 5, Oktober (II, 185); 
vielleicht ist aber die Pre4igt des Augustinerbrudera am 21. Mai 
1623 in Goa genieint (III, 159). 

P. 33. (201 wird II, 374/5 erw.illint. 
P. 39 (69 .,,, Mai, Turc. 421: Vgl. II, 499 fg,, 	(Die Hand- 

schrift ist voin piers/schen AUtor selbst korrigiert worden
i 
 nachdem 

er sie in 	seinem lfause 	durch 	seineh eigenen Neffen hatte . ab- 
schreiben lasSen ; sie hat also den Annithekiden Wert eines Auto- 
gi'aP14 

P. 48 [16] wollte della Valle iibersetzen. 
P. 66, [30] kann each. dem Dattim. ibres Colophons frfihestens 

ih Gambrtin (Combs) in della Valle's Besitz gekommen sein, oder 
spates in Goa. Den Kampf um Kihm hatte er mit hochstem Interesse 
verfolgt, seine Sympathien • Waren 	Seite der Port-ugiesen, schon .auf 
Weil dies 	Katholiken waren. 	• 

P, 77 (71 = Mai, Turco 461 Nr. 1 erw011int er II, 207. 
T. 82 [40) erwithnt er II, 58, 204 fg.- 

. 	 • 
1) I, II gehou in minion Citaten our l'orsioh, Id aid don dritton Band 

dor vonetianisthen, allgemeitien,  4usga1319. 

Bd. Li. 
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Nochmals die Aussprache der semitischen 
Konsonanten 1 und. ' 

Von 

Fr. Philippi. 

Vor zehn.Jahren habe ich in dieser Zeitschrift einen Artikel 
Ober 'die Aasspracke der semitischen Konsonanten 1 und , veroffent- 
ficht.1) 	Obgleick ich jetzt Ober manche Punkte anders denke all 
damals2), so glaube ich meine dort fiber diese Frage geliusserten 
Ansichten doch noch im Grossen und Ganzen aufrecht erhalten zu 
kOnnen. 

Vollstandig hat mir nur v. Berchem in seinem Aufsatz: Conte 
arabe en dialecte egyptiens) zugestimmt. Wenn aber anal Haupt 4) 

1) S. dies e Zeitschrift 1886, p. 639 fg. 
43c. 	C c. 	.....0 

2) So z. B. tither das Elifu'l wadi in Fallen wie ,.,..3i , 	cs.....1, 	J.. i. etc.,
s-' ' ..  

vgl. di ese Zeitsehrift .1895, p. 191. 	Haupt ist meiner jetzt aufgegebenen 
Ansicht in seinen BSS. (Abkiirzung in dieser Abhandlung nach ihm selbst rtir: 
Beitriige zur Assyriologie und vergleichenden semitischen Sprachwissenschaft von 
F. Delitzsch und P. Haupt) I, 1, p. 327 fg. beigetreten. 	Auch glaubo ich 

jetzt , dass man in h e b r. 1, Itilb,l etc. sy r. ..Z&4;, \N. 	) 	) etc. im Au- ry  , 	ry  
laut, im H e br. such im Inlaut (vgl. ztin, rs=rtim) 	wohl den Explosivlaut 
des Kehlkopfes , mindestens den schwachen Rauch gesprochen hat. 	Mall hat 
zum Teil nur in diesen erst spitter en is tandenen Fortnen das Zeichen 
deur nicht gesetzt, vgl. d iese Zeitschrift 1886, p. 650 Anm. 1; 1895, p. 191, 
such Anm. 4; und gegen meine jetzige Ansicht zum Teil Haupt in BSS. I, 1, 
p. 260 Ante. 27. — Wenn iibrigens nach G eo. Hoffmann und Sochi die 
Nestorianer jetzt i0', ida mit langem i (vgl. BSS. I, 1, p. 328) statt des doch 
wahrscheinlich urspriinglich 	kurzen 	(vgl. 	dies e 	Zeitschrift 	1886 p. 649 fg., 
BSS. I, 1, p. 260 Anm. 27) lesen, so mag die Schreibung mit .& ('..o*.., J...1) 
unwillkilrlich Eintluss auf die Lesung ausgeiibt haben. 	„Wer den Vocal der 
letzten Silbe voll ausspricht", — sagt Haupt gelegentlich einer Bemerkung 
B r 6 ekes Tibor die Aussprache von „Walser", „rufen" etc. BSS. I, 1, p. 299 
Anm. 6 — „ist wohl mehr oder weniger durch die Schreibung beeindusst". 
Dazu beachte, dass jetzt der Ton auf dem i dieser Worter ruht. 

3) S. Journ. asiat., 8. ser., torn. XI V, p. 941g. 
4) S. BSS. I, 1, p. 293 fg.; 3271g. 
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und Techmer 1) mir manche Einwendungen zu machen haben, so 
haben sie doch keinen p r in zipie 11 e n Widerspruch gegen meine 
Auffassung erhoben. 	Dagegen richten sick p r inz ipie 11 gegen 
meine Aufstellungen 0. E. Lin dberg und E d. Konig in ihren 
neuerdings erschienenen Schriften.2) 

Indem ich nosh weiter unten auf den nichtprinzipiellen Gegen-
satz Haupts und T e c h m e r s zurdclikommen werde , priife ich 
zunachst den prinzipiellen Widerspruch Lindbergs mid KOnigs . gegen mein Auffassung von der Aussprache des semitischen 1 und .. 

KOnigs Argumentation gegen meine Auffassung ist in sich 
widerspruchsvoll. 	Er ist daher leichter zu widerlegen als Lind - 
b e rg. 	Auch rat schon die Kiirze seiner Beweisftihrung mit ihm 
den Anfana zu machen. 	Konig ftihrt zwei Argumente gegen die 
vokalische bNatur von 1 and 1 ins Feld. 

Er bemerkt3), „Nun kdnnte man denken, eben das4) sei moglich 
gewesen, insofern zwar nicht der nachstliegende, aus der einfachen 
weitgeoffneten Mundhohle heraustonende Vokal a, aber die anderen 
beiden Hauptniiancen des Stimmlautes eine Bezeichnung von vorn 
herein batten finden sollen. Indes dem widerspricht die Thatsache, 
dass 	die 	Vokale u und i nicht 	von 	vorn 	herein 	bezeichnet 
worden sind." 

Ich mache 'Con i g zum Vorwurfe, dass,. indem er mich wider-
legen will, er wieder vom alten Standpunkt aus die verkehrte Ein-
teilung der Laute in Vokale und Konsonanten beibehalt, und den 
Vokal in einen false hen Gegensatz zu dem Konsonanten bringt. 
Ich kann nicht zugeben , dass es Thatsache ist, dass u und i 
nicht von vorn herein — der Gegensatz ist: sondern erst spater 
durch Konsonantenzeichen — bezeichnet worden sind. Allerdings ist 
es Thatsache, dass die Vokale u und i als S onant en, als 
silbische Laute im Semitischen 	keine Bezeichnung von vorn 
herein gefunden haben. 	Ob sie aber als Konsonanten, un- 
s i l bische Laute im Semitischen eine Bezeichnung von vorn herein 
wenigstens erhalten haben konne n, ist eben eine Frage, fiber die 
— sub judice lis est. 	Die AI 23 gli chkeit, dass sie als unsilbisch 
von vorn herein bezeichnet sind, sollte er dooh nicht leugnen, jeden-
falls hat er das Gegenteil nicht erwiesen. Ist denn die Behauptung 
von Sievers 3), dass die Einteilung der Laute in Vokale und 
Konsonanten, so 	grossen praktischen Wert sie auch habe , doch 
theoretisch eine verkehrte sei, rein Willkiir, oder zeigt sich nicht 
gerade an Konig wie Recht er hat? 	Durchaus treffend bemerkt 

1) S. Internat. Zeitschr. fiir allg. Sprachwissenschaft IV, p. 285 fg. 
2) Vgl. Lindberg, Stadler ofver de semitiska Ljuden w och y. 	Lund 

1893 und Konig, Historisch-krit. Lebrgebaude der hebr. Sprache etc. II, 1. 
Leipzig, Hinrichs 1895. 

3) Vgl. p. 457. 
4) liamlich dass 1 and , eine Stolle im Alphabet gefunden htitten. 
5) S. Grundziige der Phonetik4  § 102 fg. 

5* 
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aber Sievers 1) : u und i sind „als die Vokallaute mit geringerer 
Offnung vermoge ihrer Artikulation" L-- also „als die beiden Haupt-
nilancen des Stimmlautes " wie Konig sagt — „mit weniger &hall- 
%lie begabt und daher zu unsilbischer 2) Verwendung geeigneter". 
Daher ist auch a in der indogermanischen wie semitischen Grund-
sprache3) n i e und auch kaum je im Semitischen tiberhaupt un-
silbisch verwandt , wahrend u und i im Indogermanischen wie 
Semitischen daneben oft diese Verwendung erfuhren. 	Und u wie 
i konnten jedenfalls , wenn sie unsilbisch waren , ebensogut wie 
alle 	andern 	unsilbischen 	d. i. 	konson an t ischen 	Laute eine 
Bezeichnung von v or n h er e in erhalten. Es ist daher eine voll-
standig verkehrte Annahme K8nigs, zu behaupten , dass wenn 1 
und ., im Semitischen urspriinglich Vokalzeichen gewesen waren, 
sie eine Bezeichnung von vorn herein batten finden mOssen, 
was faktisch nicht der Fall sei. 

Der Zusatz , den K Onig hier macht4) , ist wohl kaum fir 
einen, 	der 	die 	Arbeiten 	von 	Sievers 	mit 	Aufmerksamkeit 
gelesen hat, 	einer besonderen Widerlegung bediirftig. 	Allerdings 
ist a der Vokal der ersten Silbe von 171, das schliesst aber nicht 
aus, dass auch 1 es sein k a n n. 	a ist eben silbisc her, 1 kann 
unsilbischer Vokal sein. 	Oder ist es denn u n ro-0 glich, 'in 
als va/ad auszusprechen ? 

Er macht aber zweitens geltend, „wenn 1 und • „ihrem Wesen 
nach Vokale", also eben einfach Vokale wie a, gewesen waren, so 
warden sie darin , dass 	sie ihrer Funktion nach als Konsonanten 
auftreten , eine 	absolute Ausnahme bilden. 	Jedoch wenn 1 and . 
ihrem Wesen nach Konsonanten (namlich Lippen- und Gaumenspirant) 
waren, dann bildete ihr event. Ubergang in einen vokalischen Last 
keine absolute Ausnahme, insofern es doch auch vorkommt , dass 
wenigstens / (Sievers 	§§ 294 , 299) 	sich in vokalischen Laut 
umsetzt" . 

Zunachst bemerke ich : So lange Konig kein Beispiel dafiir 
anftihrt, dass auch im Semit is c hen sich 	in einen „vokalischen" ./ 
Laut umsetzen kann, so lange bildet der Ubergang der Reibelaute 
1 und . in einen vokalischen Laut ebenso eine 	absolute Aus- 
nahme, als derjenige der „Vokale" 1 und . in „Konsonanten ihrer 
Funktion nach". 	Da hilft ihm die Parallele mit dem indogerm. 1 
nichts, die er Sievers entnommen hat. 

1) S. § 392; auch § 486. 
2) Von mir unterstrichen. 
3) Wohl aber spiiter in einzelnen indogerm. Dialekten; vgl. Sievers{  

§§ 392, 395. 
4) Er fahrt namlich fort: „Ebenso widerspricht der Umstand, dass z. B. 

in 1.71 das 1 nicht den Vokal der ersten Silbe bezeichnen sollte, indem ja viel-
mehr a der Vokal der mit 1 beginnenden Silbe war". 
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Sodann' ist mir vollstandig unverstandlich, weshalb ein 1 und 
als ihrem Wesen nach Vokale, „also eben einfach Vokale wie a", 

wenn sie eben als 't and , gebraucht, d. h. unsilbisch, in konso-
nantischer Funktion verwandt werden, „eine absolute Ausnahme", 
d. h. 	natilrlich 	eine 	absolute Ausnahme von ihrem Wesen als 
Vokale bilden sollen. 	Wie wir gesehen haben, sind die Vokale i 
und u ihrem Wesen, ihrer Natur, ihrer Erzeugungsweise nach, 
sagen wir kurz als Vokale zu unsilbischer d. i. konsonantischer 
Verwendung geeigneter als a. 	Wenn nun fin Semitisohen 1 und , 
als Vokale, nicht auch a, nur in unsilbischer, d. i. konsonantischer 
Funktion stehen , so bedingt das durchaus keine Ausnahmestellung 
von ihrem vokalischen Charakter, sondern sie werden nur ihrer 
vokalischen Natur entsprechend behaadelt. 	. 

Finden denn nicht ouch z. B. in der indogermanischen Grund- 
sprache is and i als Vokale unsilbische Verwendung ?1) 	Und doch 
redet kein Mensch von absolutes Ausnahme derselben. 	. 

Vermutlich riihrt diese 	mir durchaus 	unverstandliche Dar- 
stellung Konigs daher, dass er sich bier eines Irrtums schuldig 
macht, indem er von der alien Einteilung der Laute in Vokale 
and Konsonanten ausgehend, Yokel im alten Sinne als absoluten 
Gegensatz zu Konsonant, Konsonant dem Wesen nach, d. i. Gerausch-
laut, nimmt and dann doch im Nachsatz von Konsonant im modernen 
Sinne spricht, davon, „class sie ihrer Funktion nach als Konsonanten 
auftraten". 	Es ist ja richtig, dass ein Vokal im alten Sinne ge- 
nommen, im Gegensatz zu einem Konsonanten, als Vokal niemals 
zu einem Konsonanten im alten Sinne, einem Gerausehlaute oder 
Reibelaute werden kann. 	Das ware „eine absolute Ausnahme". 
Weshalb aber 1 and 1 als Vokal, auch im alten Sinne genommen, 
nicht als Konsonanten nu modernen Sinne genommen 	 nicht in 
konsonantischer d. i. unsilbischer Funktion verwandt werden konnen, 
ohne damit „eine absolute Ausnahme" zu bilden, ist nach der eben 
gegebenen Darlegung von den Vokalen u and i nicht einzusehen.2) 
Wenn ich diese Darstellung K Onigs richtig aufgefasst babe, so 

1) So z. B. idg. * aidho (griech. alftco), aber idhta (altind. iddha) etc. 
2) Ebenso 1st mir K onigs Polemik (ib. p. 456 fg.) gegen Sievers 

Sonantentheorie von 1 and 	r ganz unerfindlich. 	Nicht de sha 1 b rechnet 
Sievers 1, r zu den Sonanten, weal er sie als Sonora fasst, wie K 5 n ig 
Oilschlich meint. K 5 nig namlich sagt: „Sievers . . . . bezeichnet die Laute, 
die den ,Silbenkern` . . ., . bilden oder 	bilden 	Whitten , 	als 	,Sonanten' . . . . 
and rechnet zu diesen auch z. B. das 1 in H an d(e)1 oder das n in ri tt (e)n 
and er alit des h a 1 b " — von m i r unterstrichen — „unter den (urspriIng- 
lichen) 	„Sonoran" . . . . nicht bloss 	die 	Vokale . . . . sondern 	auch 	die 
Liquidae . . . . and die Nasale"  	Sievers sagt aber ausdriicklich 
4  § 108: „dass Laute, wie a, 1, Aber deren Charakter damit noch nichts 
au sge s a gt wird" — von mir unterstrichen — „je nach Belieben als Sonanten 
oder Konsonanten gebraucht werden konnen". 	Auch Brit ck e , den er bier 
gegen Si ev e rs ausspielen will, ist ha Grunde derselben Meinung, wie S i evers, 
wenn er sagt, „class die Consonanten in soichen SiIben 	 einfach an- 
einander gereiht werden". Vgl. das Citat aus Brack° bei K 5 n ig and Ha u p t 
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ist sie doch wieder ein klarer Beweis , wie verwirrend die alte 
Einteilung der Laute in Vokale mid Konsonanten wirkt , und dass 
es doch trotz Haupt's gegenteiliger Bemerkung') , auf die ich 
noch zurtickkommen werde , besser ist, sie auch furs Semitische 
ganz aufzugeben. 

Ich glaube es getrost 	dem Leser dieser Zeilen fiberlassen zu 
konnen, zu beurteilen, ob K ö n i g wohl ein Recht hat, am Schlusse 
der gegen mich gerichteten Ausfuhrungen zu sagen: 	„Also muss 
es dabei bleiben, dass 1 und , nach der Idee ihrer Erzeugung Kon-
sonanten, Reibegerausche und zwar der labiale und der palatale 
Spirant sein sollten“  	Nur auf einen Punkt ratichte ich 
noch natter eingehen. K 6 n i g ftihrt namlich schliesslich als Beweis 
fur seine Auffassung von der Natur des 1 und , das Qu§§6,ya in 
syrischen Wortern , wie &.,S , das doch klar zeige , dass man bajt 
und nicht bait gesprochen habe. • 

Freilich spricht man im Bibl.-Aram. Li re' 	nicht baj€0. oder 
ba-ly£ 	aus2) , wo 	das Trema 	fiber dem i und der Bindestrich 

in BSS. p. 299 Anm. 6. 	Derselben Ansicht sind heutzutage durchgehends RN 
Phonetiker. 	Doch meinen einige , dass erst die Umgangssprache den e-Vokal 
in der Ietzten Silbe 	oft auslasse. 	So Vie tor: Elements der Phonetik etc. 
3 § 67 Anm., 3 § 121 Anm. 2. Dagegen Haupt in BSS pp. 294. 299 Anm. 6. 
Auch Konig spricht bier davon, dass sich die Aneinanderreihung „oft mit Ein- 
schaltung eines Ubergangs-g vollziehe". 	Nur dass B r it eke nicht angiebt, dass 
die bier „aneinandergereihten Consonanten" auch eine Silbe bilden, — dass 
sich also unter den aneinandergereihten Lenten such ein Son ant befindet und 
watches bier 	das 	silbenbildende 	Element 	sei, 	was 	Sievers 	ausdriicklich, 
iibrigens nach Vorgang von anderen, z. B. K r a uter, thut. 	Man dient in der 
That Brit eke sehr wenig, wenn man meint, dass er stets das Richtige ge- 
troffen babe, und 	kein 	Fortschritt in der Lautphysiologie fiber ihn hinaus 
mOglich oder denkbar ware! 	Storm sagt in seiner „engl. Philol." I, 12  p. 36fg. 
fiber B r it ck e s „Grundziige der Physiol." etc. „Dies war eine fir ihre Zeit 
verdienstliche Arbeit, die vial Neues in libersichtlicher Form enthielt und daher 
vielfach von Sprachforschern benutzt worden. 	Man wird jedoch jetzt , neueren 
Arbeiten gegenilber, anerkennen miissen , dass sie sehr an Unklarheit der Auf-
fassung und an Mange! einer genaueren Kenntnis der betreffenden Sprachen 
leidet", etc. 	„Dadureh hart das n" ---- schliesst Kfinig nach dem Citat von 
Br iicke, — „nicht auf Gerfiuschlaut zu sein, so dass die Liquidae und Nasalen 
in die Reihe der Sonoren tibertraten". 	Gewiss nicht d a durc h! 	Ich erinnere 
an das bst! wo der Gertiuschlaut 8 silbisch geworden ist (vgl. Siev er si § 108). 
— Der s ono re Cbarakter von 1, r, at, den ilbrigens heutzutage alle Phonetiker 
z. B. auch V ietor zugeben , liegt auf einem ganz andern Blatte. 	Allerdings 
erscheint es Viet or ridlicher die Liquiden den Konsonanten beizuordnen und 
zwar 	 den Reibelauten. 	Doch giebt er zu, dass r und 1 slob unter 
Umstlinden (wie die Nasale) den Vokalen in Art und Wirkung nahern (8  § 91 
und ibid. Anm. 1). 	Und 3  § 149 heisst es: „lhnen" — den Vokalen — „am 
nachsten stehen die stimmhaften Liquiden und Nasale,'als S timmlaut e" —
von mir unterstrichen — „mit Resonant und wenig verengtem Munde oder mit 
Nasenoffnung bei geschlossenem Munde, dann folgen stimmhafte, endlich stimm-
lose Reibelaute und Verschlusslaute". 

1) Vgl. BSS. p. 294. 
2) So Kfinig p. 476 Anm. 1; such Marti, Kurzgef. Grammatik der 

bibl.-aram. Sprache § 71, e und § 14 b. 
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zwischen a und i wohl nach K 0n i g ein silbisches i bezeichnen 
sollen, sondern balliii) ebenso wie Itazaita (v,n7), hawaillt (cr:11) etc., 
die doch unmoglich Itazajetti oder liaza-itet etc. lauten konnen. Auch 
h e b r. wird ein nr,ri, ne:, ,M etc. lauten bard, manta", had 	etc. 
Immerhin scheint hier der allerdings unsilbische Vokal die Spiration 
des r veranlasst zu haben, so dass qr. N...L auf die Aussprache 
bajta hinzuweisen scheint. 

Aber man spricht doch von den Verb. tert. ,, in der 2. pers. 
pl. Perf. syr. z. B. 	;5&,_;:h aus, d. i. remaftwa mit Qugaya, dagegen 
in der betreffenden Pers. im Sing. 	....x)i d. i. rental" mit Rukkacha. 
Hier ist doch eine Aussprache remation , wie man nach K iinig 
syr. bajta gesprochen haben soil, undenkbar.3) 	Auch bleibt vor 
Suff. in der 2. sing. das 	Qugg. stehen, 	man 	spricht also 	z. B. 

•: 	v .....1 	„c*A\ 	4) -- gelaitiin etc. 	Wird K 0 n i g auch hier , 
ge/aP aber gelaticin etc. sprechen wollen ? 

Dass hier in der That eine weitverzweigte Analogiebildung im 
syr. Verb stattfindet, 	zeigt doch auch die 2. pers. sing. und plur. 
Perf der Neutr. und der abgeleiteten Konjugationen im Gegensatz 
zu 	der 1. pers. 	sing.: 	z. B. L..., 	N.....x), 	ve etc. \pt‘......., 	, ,so 	....lo  

iiberall mit QuM. des t im Gegensatz zu+der 1. pers. sing.: t•.t,„ , 

N...13Y etc. stets mit Rukk., wahrend doch lautgesetzlich nach dem 4, 
i hier iiberall, auch in den 2. pers. ein Rukk. eintreten sollte. 

Man wird danach sagen miissen, dass im syr. Verb. im Gegen-
satz zum Nomen eine starke Analogiebildung Platz gegriffen hat. 
Man spricht t\..13; fill- &Sit nach Analogie von der 1. pers. sing. 
N....x5i, wo sich in der fioppelt geschlossenen Silbe schon sehr friih, 
jedenfalls schon zur Zeit, als die Regeln fiber Qua und Rukk. 
noch lebendig waren, ai zu A zusammenzog und nun nach dem 
silbischen 8 Rukk. eintrat. 	Dagegen 	blieb 	in 	einer Form 	wie 

: v .....1 	das Qug., vermutlich weil hier die 1. pers. mit dem ent- 
sprechenden Siiff. die eine Analogie far die 2. Pers. hatte abgeben 
konnen, fehlte. 	Man sagte ja nicht in der 1. Pers. sing. .,..  

1) So such Stra ck in Abriss des Bibl.-Aram. etc. § 1, 4 und Marti, § 14. 
2) So such Lindberg p. 126 fg., der die beiden ersten Formen als 

archaistische bezeichnet, vgl. p. 166. 
3) S. Noldeke, Kurzgef. syr. Gramm. p. 112. 
4) S. Noldeke p. 131. 
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Wiederum sagte man nach Analogic der 2. Pers. sing. mit Suff. 
der 1. Pers. sing. such in der 2. Pers. sing. mit Suff. der 3. p e rs. 

— : 7 sing. z. B...0), LN,,.. 	obwohl hier ein c4,....\ 	(1. Pers. sing. mit 

Suff. der 3. Pers. sing.) gegeniiberstand. 	In 	den Neutr. aber wie 
in den abgeleiteten Konjugationen dieser Verba ist wiederum die 
2. sing. und plur. Pert'. trotz der 1. sing., die z. B. t\,...... 	ij etc. ) 	• 	, 
lautete , nach Analogie dieser Pers. des starken Verb. gegangen, 
z. B. Lt., 7 	- 4,'• 	

& 	etc. nach t\\6 	ln- k.: 7 	zoy  -1. 	 .01), waend die 1. Pers. 
+ 

sing. das Rukk. bewahrt hat, wiederum entsprechend der 1. sing. des 
stark en Verb. z. B 1.., 	wie 	 \§07' 	Im Nomen ist aber im 

Syr. das Qugg. nach unsilbischem 0, wie i stets 	stehen geblieben 
und folgt nicht der Analogie von Formen wie 	 j,„ 	1.62,, wie es 
der Fall sein konnte , aber nicht musste , wahrend im Bibl.-Aram. 
resp. Hebr. auch hier im Nomen die Analogie durchgedrungen ist. 
So sagte man Bibl.-Aram. nicht nur 	wie- syr 	 i, sondern v.;.n.-1 
auch tit-1 	* 	. Y,  , hebr 	-t r,1 nach Analogie von ri , 	und rrm2).. r 	 ' • 	 r : 	 Da- 
gegen heisst es• wieder h e b r. stets galap,ti (1r111.:ti) 	mit Dag. lene 
im Tau und nach Wort auslautendem u., , i (1, ,) . bei enger Ver-
bindung , mit Dag. lene im folgenden Anlaut3), weil hier die ganz 
entsprechenden Formen , die lautgesetzlich kein Dag. lene haben, 
nicht 	existieren. 	Nur in 	dr ei Formen 	ist in Beispielen der 
letzteren Art kein Dag. lene gesetzt4) , vermutlich nach Analogie 
der schon entfernter stehenden Formen wie nrral, nrni: etc. 

s:-• 	••• 	- 

1) Auch mag die Analogie des Pron. separ. der 2. Pers. &.1) darauf ge-_ 
wirkt haben, s. N old ek e im Centralbl. 1890 p. 1219. 

2) Vgl. di e s e Zeitschrift 1886 pp. 647, 648. 
3) z. B. t;77,p "1,3'; .vgl. G e s. -K. § 21, 1, Anm. 1; und Konig pp. 

475 unten, 476. 	Each Konig (p. 484) soil das Dag. lene im Anlaut ein Be- 
weis ftir die Aussprache des auslautenden 1, 1  als Reibelaute sein. 	Damsels 
hiitte man such 11: ft , 1451';t:7 etc. ?Milo, qetaltiw etc. gesproehen , vgL da-
gegen NO id ek e , syr. Gramm. p. 26: „Die barbarische Gewohnheit silben-
auslautendes 1 wie deutsches w oder gar f auszusprechen statt rein vokalisch 
sollte such im Hebraischen aufgegeben warden! ' 	Auch zweifelt Konig ibid. 
an, ob das u in der Transscription des Hieron. (Siegfr., ZATW. 1884, 71 111,N 
--..= elan etc) re in v ok a li s eh ausgesprochen sei. 	Es konnte sich doch im 
Ubergang zum Spiranten v befunden haben. 	Dagegen spriest schon, dass 
Hieron. such bib'? , 	=11"17 etc. durch ulo, carob etc. umschreibt. 	Doch giebt 
er zogernd zu, dass man ivolti im Syr. chedia (!) und im Samarit. tinneu ge-
sprochen haben moge. 

4) So 'run np etc. 
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Auch ist nicht recht einzisehen, wie bier gerade das un- 
silbische 21, i laufgesetzlich die Spiration bewirkt haben soil. 	Un- 
silbisches zh und k werden doch ebenso wie die andern Konsonanten 
ausgesprochen , mit weniger Schallfillle als die Sonanten , konnen 
daher ebensowenig wie die andern Konsonanten einen sozusagen er-
weichenden Einfluss auf die „litterae Begadkephath" ausilben. 

Dazu kommt endlich , dass doch schon in der semit. Grund-
sprache bait gesprochen ist, ehe noch die spezifisch syr.-hebr. Ge- 
setze iiber Qug. und Rukk. der litterae ncm-t= aufkamen. 	Denn 
diese Aussprache herrscht in sammtlichen einzelnen Dialekten. Dass 
die Form auch schon im Syr. haft lautete , geht doch aus be:F. 
hervor. 	Wie im Syr. sprach man auch die Form im Arab., Ath., 
Hebr., Westaram. etc. aus. Wo alle Dialekte aber di eselbe Aus-
sprache darbieten , werden wir sie doch Schon als ursemitisch 
in Anspruch nehmen miissen. Wenn wir also auch annahmen, dass 
1 und , urspriinglich Gerausclrlaute waren , man also urspriinglich 
bajt gesprochen bade, so ware doch die Aussprache bait schon 
eine ursemitische, und man konnte fur syr. t\„,z 	wenigstens wegen , 
des Quggaya, keine Aussprache bajt ansetzen. 

Zu Lindb er g s Auffassung caber die semitische Aussprache 
des 1 und , in Gegensatz zu meiner verweise ich vor Allem auf 
meine vor kurzem ersehienene Recension Ober seine Schriftl). 	Ich 
komme aber hier noch etwas ausfiihrlicher auf ihn zuriick, indem ich 
namentlich auf einige Punkte hier noch nailer eingehe, die ich dort 
gar nicht oder nur oberflachlich erwahnt habe. 

Lindberg will zunachst, wie auch Haupt 2), die hergebrachte 
Einteilung der Laute in Vokale und Konsonanten verteidigen2). 
Lindberg meint, diese Einteilung der Laute sei mehr eine Ein- 
teilung nach der Lautbeschaffenheit als nach der Funktion. 	Sie 
werden eingeteilt als Laute , m i t Stimmton 	aber ohne Mund- 
gerausch" (Vokale) und in Laute mit Mundgerausch, welche gewohn - 
li c h 4) den Stimmton entbehren (Konsonanten). 	Dieser „Gerausch"- 
Unterschied in den Lauten sei besonders leicht furs Ohr bemerkbar 
und fur jedes mehr oder minder kultivierte Volk bei ihrer Ein-
teilung der Laute von Natur bestimmend gewesen. Diese Benennung 
der Laute schliesse auch keineswegs die Rflcksichtnahme auf ihre 
Fun kt i o n aus. Der Semite namentlich scheine sich die Funktion 
selbst als auf den phonetischen Charakter gegriindet , vorgestellt 
zu haben. 

Indes die Einteilung der Laute auch in diesem Sinne schafft 
doch keineswegs die Verwirrung hinweg , die ich jeder Einteilung 
der Laute in die beiden Halften , Vokale und Konsonanten , in 

1) In „Deutsch. Litteraturztg." 1896 p. 809 f. 
2) S. welter unten. 
3) S. p. 11 Anm. 1 seiner Schrift. 
4) Von mir unterstrichen. 
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meinem Aufsatzel) zum Vorwurfe gemacht habe. 	Wenn z. B. die 
Araber , und L.5 , wo sie Zeichen fur 0 und i sind, als Konsonanten 
bezeichnen , so nehmen sie hier doch faktis oh „Konsonant" in 
einem andern Sinne, als sonst , als Benennung fiir Gerauschlaut. 
SM• konnen nur noch Konsonant dem Wesen nach heissen , als sie 
in der Schrift dasselbe 	Zeichen (Gezm) fiber 	sich tragen als 
event. die Gerauschlaute. 

Die Verwirrung wird aber nur um so grosser , wenn Lind-
berg Konsonant in doppeltem Sinne fasst , einmal als Konsonant 
der Aussprache und 	sodann 	als Konsonant 	der Funktion nach. 
Darauf babe ich schon in meiner Recension hingewiesen2). T echmer 
bemerkt in seiner Zeitschrift3): „ 	 da Sievers zugestandener- 
massen „Konsonant" in doppeltem Sinne gebraucht, und irreleitet", 
und ibid.4): 	„Nadi meiner tberzeugung konnen in der Sprach• 
wissenschaft mehrdeutige Benennungen nie frommen; es bedarf der,  
eindeutigen Definitionee. Das gilt doch auch von der Darstellung 
Lindbergs. 

Das erste Argument gegen meine Auffassung von der Aus-
sprache des 1 und n nimmt sodann Lindberg von der Schreibart 
her5). 	Jeder semitische Dialekt , 	der eine Buchstabenschrift ent- 
wickelt habe , babe w und y unter die Konsonanten einrangiert. 
Die genannten Buchstaben seien in den Diphthongen au und ai in 
alien klassischen Dialekten mit den gewohnlichen Zeichen der Vokal-
losigkeit bei einem Konsonanten versehen, etc. etc. 

Dass indes die e r s t e n Erfinder semitischer Schrift schon von 
einer bestimmten Einteilung der Laute in Vokale und. Konsonanten 
ausgegangen waren, ist liCpcbst zweifelhaft. 	Sie haben nach meiner 
Ansicht , von rein praktischen Gesichtspunkten ausgehend , nur far 
die Laute Zeichen gewahlt, die fur sie den festen, unveranderlichen, 
sozusagen sichtbaren und korperlichen 	Teil des Wortes bildefen, 
an denen gleichsam der Begriff des Wortes haftete, die unsilbisch en 
Laute, dagegen den seelenhaft beweglichen Teil, welcher gleichsam 
zu dem Begriff des Wortes nichts hinzufilgte , sondern nur die 
Form des Begriffs, im Gegensatz zu andern Formen feststellte, die 
silbi s ch en Elemente nicht bezeichnet. 	Den spatern Erfindern 
der Beizeichen mag wohl schon die Einteilung der Laute in Vokale 
und Konsonanten bekannt gewesen sein, worm sich iibrigens grie- 
chischer Einfluss zeigen wiirde. 	Sie hatten dann fiber 1 und ', in 
au und a 	das Zeichen der „Vokallosigkeit bei einem Konsonanten" 
gesetzt , weil hier I und n den Gerauschlauten gleichen warden in 

1) S. diese Zeitscbrift 1886 p. 645. 
2) S. Deutsche Litteraturztg. 1896, p. 810. 
3) S. Internat. Zeitschrift filr allg. Sprachwissenschaft IV p. 285; such 

ibid. III, 3/0. 
4) ibid. Anm. 2. 
5) S. P. 	12. 
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derselben Fu nk tion wie diese standen. 	Das ware der erste 
Beweis fiir die Inkonsequenz dieser Eintellung gewesen. 

tTbrigens legt er selbst diesem Argument keine 	zwingende 
Beweiskraft bei. Es gabe jedoch einen semitischen Sprachcharakter, 
mit welchem die Ewald -D il 1 m an n-Phi li p p i'sche Theorie in 
Widerspruch gerate und das sei der Drei-Konsonantismus. 	Dieser 
spreche ja aus, dass jeder lebende Stamm im Semitischen urn drei 
feste wesentliche Laute andere unwesentlichere (mehr zufallige), je 
nach der Modifikation des Stammbegriffs, der ausgedriickt werden 
solle, gruppierel) etc. 

flag auch Ewald s and Dillmanns Theorie mit diesem 
Sprachcharakter in Widerspruch geraten2), die meinige that das 
doch keineswegs. 	Ich sehe in der That nicht ein, warum nicht 
die unsilbischen z", und i ebensogut wie die schwacheren Gerausch-
laute w und y, oder „die schwacheren • konsonantischen Laute w 
und y") event. einen der drei festen wesentlichen Laute sollen 
gebildet haben kfinnen. 

Gegen meine Ansicht TOM Lautcharakter der 1 und 4 macht 
Lindberg ferner geltend, dass wenn i und , den Charakter un-
silbischer Vokale urspriinglich gehabt hatten ,. man doch haufiger 
auch den rbergang von silbischen u und i in unsilbische , als in 

dem einzigen Falle auf arabischem Boden , wie 	13j.a. aus 6).0), 
erwartet hide und dass „die Lautgesetzveranderungen von w und 
y, je weiter man sie zurtickverfolge durchgehends in desto hfiherm 
Masse den rbergang von konsonantischem zu sonantisehem Charakter 
bezeichneten , so 	dass mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erkennen 
sei, dass die in Frage kommenden Laute urspriinglich konsonan-
tischer Natur" seien5). 

Es ist mir aber doch beast fraglich, ob dergleichen Argu- 
mentationen 	zur 	Entscheidung 	fiber 	den 	urspriinglichen 	Laut- 
charakter des 1 und 4 etwas Wesentliches beitragen konnen. 

Zunachst scheint mir fibrigens nicht nur in dem einzigen Fall 
,..... 

arab. 6j.~ der Ubergang von der Sonans zur Konsonans vorzuliegen. 

Dasselbe 	scheint 	mir 	in Beispielen 	wie arab. &L.....Jo und 1 /4...131.....Zo 

der Fall zu seino). 	Ein i....;1.....Jo scheint 	mir nach Analogie 	einer 

starken Form 3...1.;:i den Plur. fr. gebildet zu haben, indem sich 

1) p. 12fg. 
2) Vgl, p. 14 fg. 
3) S. p. 172. 
4) S. pp. 20; 73. 
5) S. pp. 28; 29. 
6) Vgl. Lindberg p. 64..  
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das a nach dem eingesetzten d des Plur. fr. zu i gesenkt hat 

und dieses zur Meidung des Hiatus zu AV geworden ist. In u 1.44:0 3 

ist aber das 3  wieder nach Analogie aus j  hervorgegangen, da es 
von einer Form med. 3  herkam. 

Sodann kann ich wieder schleehterdings nicht einsehen, wes- 
halb unsilbische y. and A:, went sie 	friiher in hiiherm Masse zu 
silbischen geworden 	sind , 	durchaus 	aus 	Gerauschlauten hervor- 
gegangen sein sollen ? 	 . 

Sein Hauptargument aber far 	seine 	Auffassung des Laut- 
charakters von 1 und ., liegt in den athio p. Perf 	von verb. sec. 
w und y , die den mittlern Vokal 6 , 8 aufweisen , sowie in den 
Tigrifia-Perf. bei tert. w und y, 	die 	gleichfalls auf 6 und 8 aus- 
lauten. 	Auf at hio p. Boden waren namlich die Perf. vom Verb. 
sec. w und y wie z. B. ,sora, .§8ma aus ursemit. §.awara, ,ktyama 
durch Kontraktion und ebenso die Tigrifia Perf. tert. w und y 
(fate i , bathe) aus den athiop., die noch die ursemitischen Formen 
auf awa, aya bewahrt batten, hervorgegangen. 	Nun hatten aber 
w und y „trotz der beiden darum befindlichen Vokale" hinreichend 
auf die Qualitat des Kontraktionslautes im Athiopischen resp. Tigrifia 
einwirken konnen. 	Foiglich ware „der konsonantische Charakter" 
des w und y , d. i. der Charakter des w und y als Gerauschlaute 
im Ursemitischen und daher auch noch im Athiopischen mehr aus-
gepragt gewesen, als z. B. im Arabischen, wo die Formen schon 

..'LS:  , 	Li; etc. lautetenl). 
Gegen die Annahme Lindbergs von dem erst at hiopischen 

Charakter der Formen wie Ora, .48ma und dem schon ursemitischen 
Charakter der athiopischen Formen wie fatawa, karaya etc. habe 
ich schon in der Recension seiner Schrift lebhaften Protest erhoben.2) 
Hier filge ich zu dem schon dort Ausgefuhrten noch Folgendes hinzu. 

Den Fall angenommen, dass Formen wie ,9ora, g8ma erst auf 
athiopischem Boden aus ursemitischen wie ?awama , ktyama ent-
standen waren, und dass athiopische Formen wie fatawa, karaya etc. 
das ursemitische w und y noch bewahrt hatten, — was kann uns 
daran hindern anzunehmen , dass w und y im Ursemitischen den 
Charakter unsilbischer Vokale, wie sie denselben noch im Arabischen 
gehabt zu haben scheinen , getragen und dann im Athiopischen zu 
leisen Gerauschen sich verdichtet, wodurch sie eine Einwirkung auf 
die Qualitat des Kontraktionslautes erhalten hatten ? 

Diese Annahme ist aber nicht einmal notig. Konnen wir denn 
nicht ebensogut annehmen , dass im Athiopischen die unsilbischen 
Vokale u und f, als dass die schwachen Gerauschlaute w und y 
auf die Qualitat des Kontraktionslautes einen Einfluss gefibt batten? 

1) Vgl. Lindberg pp. 80fg.; 172. 
2) S. Deutsche Litteraturzeitung p. 811 f. 
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Indes schon in der Recension der Grammatiken von Land 
und Bicke 111) habe ich darauf hingewiesen, dass man sich hiiten 
muss, die Formen der schwachen Wurzeln sick auf dem Boden der 
Einzelsprache entwickeln zu lassen, walarend sie doch schon mit 
Gewissheit der semitischen Grundsprache angehoren. 	So sei 	es 
z. B. verkehrt mit Land und Bickell ein hebr. galli erst auf 
hebraischem Boden aus galayii entstehen zu lassen, indem ay nach 
Land vor einem vokalischen Zusatz schwande. 	Vielmehr habe 
schon in der semitischen Grundsprache , also auch in der h e b r. 
Ursprache eine Form wie galau existiert, die erst in weiterm Ver-
laufe der hebraischen Sprache durch Analogiebildung von Formen 

wie Istn (i.,so.)), wie kb jet z t annehme, zu l'n geworden sei, etc. 
Der Grund fiir diese Annahme liegt 'darin , dass im grossen und 
ganzen die schwachen Formen in alien, oder doch fast alien 
Dialekten in gleichmassiger Weise sich ausgebildet haben , so dass 
sie auf eine schon grundsprachliche Existenz hinweisen. 	Ihre Ab- 
weichungen in der Form erklaren sich 	auf einfache Weise als 
Analogiebildungen auf dem Boden der Einzelsprache n. 

Es ist daher eine durchaus verkehrte, weil unhistorische Auf-
fassung , ein at hio p. ;Ora etc. aus li t hio p. sawara wie es aus 

a t h i o p. sawra2 ) erklaren zu wollen. Ich nehme vielmehr an, dass 
es schon in der semitischen Grundsprache Formen wie sdra, soma, 
wie sie sonst in alien Dialekten lauten, gegeben hat. 

Dass hebraische Formen wie Irii dagegen sprachen, die nach 
Lindberg darauf hinwiesen, dass tp,  erst auf hebraischem Boden 
aus isawant entstanden sein masse, da ein schon ursemit. cp, hebr. 
p lauten masste , glaube ich schon in meiner Recension Lind-

bergs widerlegt zu haben.9 
Wir haben also vielmehr die Frage zu stellen, wie schon ur-

semitische Formen wie beispielsweise Ora, gama auf fithiopischem 
Boden zu Formen wie tsora, .'enza geworden sind ? 

Es liegt ein Moment der Wahrheit in Zamatgari's Darstellung, 

wenn er der Meinung ist , dass sich im Arabischen die Pert*. 3..;;*  
von Verb. ..1"3,  vor den konsonantisch beginnenden Afformativen in 

die Neutra 3...*:, und L)....i-  	verwandelt hatten4 j. 	Nur dass sick 	ein 

1) S. Stein t h al , Zeitschr. f. Volkerpsychologie u. Sprachwissenschaft 1878 
p. 272 fg.; such G e s. - K. § 72, Note 2. 

2) Wie K on i g es thut in: Neue Studien fiber Schrift etc. des Atbiop. 
p. 67, nach Analogie von labsa. 

3) S. a. a. 0. p. 811.  

4) Er 	sagt 	im 	Mufassal 	p. 	rvi 1 	Z • 	jikati! 	,..X..;..c 	t.2".P. t..X.Y., jer...,12 
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1...,,....'i etc. nicht mehr aus einem k=,,,,z,3 	etc. entwickelt, sondern nach 
der schwa eh en Form der neutr. Verba dieser Klasse , also bei- 

spielsweise nach v::,..1.1; etc. gebildet hat. 
Nun konnte man wohl einwenden, es sei undenkbar,  , dass die 

doch haufiger gebrauchten aktiven Verba ,1"st nach der Analogie 
der eben seltneren neutr. dieser Klasse gegangen sein sollten.') 

Indessen schon B r u g m a n n hat in seiner Polemik gegen 
G. Curtius auf indo g. Gebiete nachgewiesen, dass es bei einer 
Analogiebildung gar nicht darauf ankomme, dass gerade die Form, 
nach der die Analogiebildung erfolge, in der Sprache die haufiger 
gebrauchte sei , 	dass 	selbst 	eine 	einzelne Form 	oder einige 
wenige Formen eine grossere. Anzahl von Neubildungen nach sich 
ziehen konne2). 	Auf semitischem Boden befinden wir uns aber 
in unserm Falle in noeh viel gfinstigern Verhaltnissen , indem es 
sich hier nicht um eine einzelne Form oder einige wenige, sondern 
um in der Sprache weniger gebrauchte Formen handelt, die eine 
Anzahl von Neubildungen nach sich gezogen bat. 	Es scheint uns 
auch in der That wenig angebracht, aus selbstgemachten Griinden, 
einer Sprache verbieten zu wollen , einen Weg der Entwicklung 
einzuschlagen, den sie doch faktisch gegangen ist. 

Sodann nahm K 6 n i g wenigstens in der schon oben citierten 
Stelle seiner Schrift : NeueStudien etc. noch an, dass im Athiopischen 
die doch weniger gebrauchten neutr. Verba 11"3,  die Neubildungen 
der 	aktiven 	dieser Klasse 	hervorgerufen 	batten. 	Allerdings ist 
diese Schrift schon 1877 erschienen. 	Er mag also inzwischen seinen 
Standpunkt geandert haben. 

	

Endlich glaube ich auch nicht, dass 	die Analogiebildung in 

	

den semitischen Sprachen , wenigstens in 	den meisten Fallen, so 

, 	,  :,  .5,.,..0_, 	,,,,11  „„i16 (.2 3,.; eft tt.e4 1 0,43  3..ati 	4.11 sit 	•  t CII 

etc. 	 ..,t4 	%,=,,,...x.?, 	0,1,:i 	‘L:,.....ei 	3,„1„,,iii 	si4 	tecii 

1) So bestreitet K Oni g in seiner Grammat. II, p. 483, Anm. 2 aufs 
Entsehiedeuste, dass in den, unsern Fallen doch ganz gleichen , eine Analogie-
bildung stattgefunden babe , dass niimlich eine hebritische Form wie 17ti?„;.1 der 
Analogic, von neutr. Formen wie rintn gefolgt sei. 	„Bei soleher Lautentwick- 
lung”, — beim lautlichen tJbergange von ai iu i, heisst es dort — „ b ra ucht 
die in arab. ramaita 	 hebr. gatta bemerkbare Differenz keine Er- 
kitirung aus der Analogie der intransitiven” — soli heissen neutr. — „Verbs 
and w ird sie d ar au s auch nicht bekommen konnen. 	Denn zwar die 
A nalogiewirkung der die M aj oritit bildenden" — von mix unterstrichen — 
„transitiven Verba ist als selbstiindiger Sprachbildungsfaktor verstandlich and 
durch Wag ete. gesichert , aber nicht die Analogies der intransitiven Verbs". 
Vgl. such pp. 382; 02. 

2) S. 	in 	seiner 	Schrift; 	Zuni 	heutigen 	Stande 	der 	Sprachwissenschaft. 
Strassburg 1886, p. 95 fg. 
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einfach vor sich gegangen ist, dass in der Sprache haufiger oder 
seltner gebrauchte Formen von derselben Wurzelklasse einfach Neu- 
schopfungen nach sich gezogen haben. 	Vielmehr ist die Analogie- 
bildung meist und ebenfalls in unserm Falle such so vermittelt, dass 
die entsprechenden Formen derselben Wurzelklasse zum Teil auf 
laut gesetzlichem Wege gleich geworden sind, und nun such da, 
wo sie zum Teil zunachst von einander abwichen , eben durch 
Vermittlung 	der 	lautgesetzlich 	zum Teil 	gIeichgewordnen , 	die 
Analogiebildung der zum Teil ursprunglich abweiehenden Formen 
eingetreten ist. 

Beispielsweise ist a r a b i s c h in einer neutrischen Form der Yr, 
im Perf. des 	ersten Stammes lautgesetzlich der dritte Radikal , 
in L5  iibergegangen1). 	So ist nun die neutr. Form i 	im Perf. 
lautgesetzlich gleich einer neutr. ."'S geworden 2). 	Wegen dieser 
iThereinstimmung im Perf. der neutr. Form i"b mit den neutr. 4"'.... 
ist es aber hauptsichlich gekommen, dass durch eine Analogie-
bildung des Impf. der neutr. Form i"7 nach dem Impf. der neutr. 
Form ,w) das , iiberall such ins Impf eingedrungen ist 2). 

Ebenso ist auch eine Form wie das Perf. pass. der ersten 
Form von 1"., im Arabischen lautgesetzlich der entsprechenden Form 
der ,w, gleich geworden. 	Daher nun auch das Impf derselben 
Form von 1'5 	hauptsachlich nach Analogie 	der 	entsprechenden 
Impf.-Form der -," 	sich gebildet hat 4). 

Die Imp£ der abgeleiteten Stamme der 1"b sind im Arabischen 
weiter lautgesetzlich in die Impf. der entsprechenden Stamme von 
,15 abergegangen. 	Danach sind nun auch die entsprechenden Perf.- 

.. 	_ 	- 	, 	. 	- 	.. 	, 
1) So ,40)  zu 	t...:./tio.) 	zu %.:...-..,..:.0.)  etc. Lei')  , 

2) Lel!) =' L5.39, %.*.:Al'eb.) s v.:-••,4j9 etc. 

. 0 . 0. 	 . 	4. 
3) So 1st 0.1v42.).,4 entstanden aus ea  j.i.o...1 , 	h au p t s tic hlich nach Ana- ., 	 ,••  . 0. 0 

logie von 	 4is. , da nun die neutrische Perfektform 111b der entsprechenden 

Form der 'Ili 	lautgesetzlich 	gleich 	geworden 	1st. 	Ebenso 	ist 	i 	• 	u 

	

ci 	zu 

	

4. 	
- 	

. 0. 	. 0. 

	

ciLeia.d. 	h au p tsit chlich nach Analogie von 0C3.-- 4-l'  A..  , oder Lo 	zu 	 .0.,A 
- ? - 

hauptsachlich nach Analogie von ks^ etc. geworden. 

4) no ...ti. s L5j..C...-- Le.); 	also 	auch 	03_54 	zu eitili 	haupt- 
..0.7 	 ..4., 

s 3 chile h nach Analogie von 0.et.r!, oder rikt zu 1.5i.i.,4  h au p ts ii ehlich 

nach Analogie von Ley i . 
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Formen der .1"' 	hauptsachlich 	der Analogie der entsprechenden 
Formen 	der '', 1 11, gefolgtl). 

Auch ist es nicht richtig, wenn man behauptet, hebrais eh 
waren im Perf. Ka1 die neutrischen Verba oft einfach der Analogie 
der aktiven gefolgt, „die nach ihrer (Bedeutung und) Gebrauchlich-
keit im Vordergrund standee und von denen auch die Formation 
einen beherrschenden Einfluss bekam 2). 	Der Sachverhalt ist dock 
ein etwas andrer. 	Die neutrischen Verba med. i sind bei konso- 
nantischem Afformativ lautgesetzlich den aktiven gleichgeworden ! 8) 
Danach sind nun auch die neutr. Verba in den Formen, in denen 
sich das i noch erhielt, der Analogie der aktiven gefolgt 4). 

1) So 1st 0'3ir, ..m., oti...4 -....-- cry
...
c..„1, 	oder °ley ig= 01.4)4 = 

":' 	....› 

	

oltdo4 , oder 3 .it,! .--- L5):".4 eft ti..4i 	geworden, 	also ist nun such ein 
- 	- 

Ana- c.:.).t.i.. 	etc. zu %1:....1.1).i etc., 	ein lie zu L.5).C,  etc. 	hauptsa chli eh nach 
0 	s.. 

logic von Lt.....„ A5  etc., L5,0 j  etc. geworden. 

2) So Nonig II, p. 452. 
3) So 1711;7 au 171.47 = ril'Filz etc., 	1:171:'..; zu Ci1`i77 = Cr';;; 

Ich nehme also an, dass aueh in Formen wie ti?:; etc. lautgesetzlich i an 
a geworden 1st, ohne dass die Silbe der Ton trifft. 	Man kOnnte ja annehmen, 
dass in Formen wie tirl;7 dieser Prozess nach Analogie der entsprechenden 
Singularformen vor sich gegangen, so dass bei 	dem lautgesetzlichen Wendel 
von i zu a in der geschlossenen Silbe auf die wieder eine folgt, die Mitwirkung 
des Accentes nothwendig geposen wire. 	Indes liegt zu dieser Annabme kein 
Grand vor. 	Denn die Formen wie z. B. 131r1= 	lauten sowohl im Bebraischen 
els Athiopischen stets so, 	vgl. "1;7 aber "lir,  , 	1]13 (1 mal) aber ItZ1?„ 
(7 mal) etc. 

4) So dass man jetzt z, B. 16'31? anstatt 17.!;/? nach Analogie von ',-R. 
sagt, da eine Form wie Ilt;;;Ii'.: lautgesetzlieh = einer Form wie r;13;;4 geviorden 
war. — Konig glaubt von diesem von mir gefundenen Lautgesetz (vgl. diese 
Zeitschrift 	1878, p. 41 f, aueh 	Aug. Miller in 	dieser Zeitschrift 1891, 
p. 226, Anm. 1) keine Notiz nehmen zu sollen. 	Er erkliirt: „nach qatAlla 
wurde auch kabadta gesproehen" (vgl. II, p. 452 aueh p. 532). 	Aber um 
mein Lautgesetz kommt er doch nicht ganz herum. 	In Formen wie M.:11121Di 
ri.;tt71:1 sagt er, es sei sehr wahrscheinlich, „class irgendwelche Wirkung der 
Analogic: oder der Lautumgebung 4turch den Accent begiinstigt wurde". 	Indes 
wenn Formen wie :4114;f, C111P etc. im Hebriiischen wie Athiopischen aus 
Formen wie f1I;5 etc. stets auf dieselbe Weise wie a. B. r-q:?uTir:,, mil 1.. 
(vgl. besonders mi.:7.171, riptzD hervorgegangen sind, andre Formen aber, 
die nicht unter denselben Bedingungen diese Wandlung von i au a zeigeu, 
wir leicht als Analogiebildungen erklaren kdnnen, 	wie z. B. im Piel des 
Hebriiisehet: Formen wie :1;'7i:f.7i? nach Analogie von ',r4p7, ‘Dri.:7;171 etc. noch 
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So ist nun auch im arabischen Perf. der ersten aktiven 
Form vom Verb. -1":,  vor konsonantisch beginnendem Affoimativ ein 
u fiir a nicht, wenigstens nicht allein und haupfsachlich vom Impf. 
desselben Stammes, 	eingedrungen. 	Den Prozess 	haben wir uns 
vielmehr so 	vorzustellert: 	dass, weil die aktiven mid neutrischen 
Inapt'. I dieser Form 	sich lautgesetzlich 	gleich 	geworden 	waren, 
nun hauptsachlich auch im Perf. vor konsonantisch beginnendem 
Afformativ die Aktiven der Analogie der Neutra folgten 1). 

Ganz ebenso ist aber nicht im arabischen Perf. der ersten 
Form von den aktiven Stanamen .1":,  vor konsonantischem Afformativ 
hauptsachlich 	unmittelbar 	ein i von den 	neutrischen 	her 	ein- 
gedrungen 2); 	denn bier fehlen die fur diese Analogiebildung ver- 
mittelnden Impf.- Formen 3). 	Vielmehr ist das i in diese aktiven 
Stdrnme vorzuglich dadurch eingedrungen, dass im Impf. sich hier 
durchgehends ein i zeigt, mid da die aktiven Stamme i"3. die im 

neben t'l'i:121:1, 	die allerdings jetzt nur in Pausa vorkommen (vgl. G e s. -K. 
§ 52, 2, Anm. 2), haben wir da einen triftigen Grand, diese Wandlung von i 
zu a nicht Ms eM Lautgesetz anzuerkennen? 	Natiirlich ist so auch eine Form 
wie x-it:0 aus 1I 	auf Iautgesetzlichem Wege hervorgegangen, und nicht die 
Folge einer „Segolatisierung" wie K 8 n ig es nennt (II, pp. 20, 452), die meines 
Erachtens nirg en ds stattfindet, was ntiher auseinanderzusetzen •hier zu weit 
fiihren wiirde. 	Ubrigens ist im 3thiopischen Impf. yelled das a auch nicht 
„nach der Analogie der andern Intransitiva he Verb. fin. gesprochen worden" 
(K onig II, p. 532). 	Jedenfalls sind von 1"S im Athiopischen die Intransitive 
mit a Iffichst selten, so dass sie wenigstens nach K 5 n i g keine Analogiebildung 
nach sich ziehen konnten. 	Er hat tibersehen, dass doch lautgesetzliche Formen 
wie yeladna den Hauptanlass zur Analogiebildung gegeben haben, wie eben-
falls im'llebriischen Formen wie 1'127, such ausser Pause (s. G e s.-K., § 69, 2, 
Anm. 3), 	hauptskchlich 	der Analogie 	von 	rirr7 gefolgt sind. 	Allerdings 
gehen jetzt 	schon 	die Formen in der 3. oder 2. Pers. plur. fern. Impf. reap. 
2. plur. fern. des Imper. des Athiopischen auf die Endung a aus, indes „dieses 
a muss fiir nci erst von 	der betreffenden Person des Perf. her eingedrungen 
sein und 	die Formen 	urspriinglich wie yeladna etc. gelautet haben" (vgl. 
BSS. II, 2 p. 379 f., Anm. f, auch p. 369, Anm. t). 

- U, 

1) 	Also nicht hauptsachlich 	ist 	eine 	Form 	wie v.-.........i etc. einer Form 
2 	3... 	 . 

{Vie ft,..:0::! etc. gefolgt, 	sondern da eine Form wie ri.§.,4 einer Form wie ,),..4.! 
... 	0 , 	 - 	... 

lautgesetzlich gleich geworden, folgte nun eine Form wie %;.:-........i etc. 	statt 14:..,..i 
... 	., 

hauptstichlich der Analogie von der lautgesetzlichen Form wie „;•,:-../1. 	etc. 

2) Nicht also vornehmlich 	..")..... etc. nach %,;;;......1.9 oder 	cz:...it. 	etc 

3) Denn t=.)...y., etc. hat 	 ,..erv...,.?, 	aber 	 ;,...A...:P etc. 	ein 	L....4.4. ..., 
Bd. LI. 	 6 
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Impf. ein 22 aufwiesen, stets dies u auch im Perf. vor konsonantisch 
anlautenden Afformativen zu besitzen schienen, sich nun auch bei 
den aktiven Starnmen -,"/ im Perf. vor konsonantischem Afformativ 
entsprechend dem Impf.-i ein i einschlich1). 

Dieser Prozess nun mit dem Eindringen des u oder i in die 
Formen mit konsonantisch • beginnendem Afformativ der aktiven 
Stamme "1", hat sich aber nicht erst im Arabischen eingestellt, 
sondern gehort schon 	der 	s iid s emitis ellen Grundsprache an. 
Freilich ist die Analogiebildung in den einzelnen Dialekten dieser 
Grundsprache versehieden weiter durchgedrungen. 	In der Grund- 
sprache drang in die aktiven Formen der Stamme ,1"3,  vor kon-
sonantisch beginnendem Afformativ u und i nach Analogie ein, 
wahrend in alien Formen dieser Stamme bei einer Endung, die 
mit sonantischem Vokal begann, noch die urspriingliche Aussprache 
erhalten blieb '2) . 	Tin Arabischen aber, wo schon in der Grund- 
sprache vor konsonantisch beginnendem Afformativ die aktiven und 
neutrischen Formen sich gleich geworden, indem die aktiven der 
Analogie der neutrischen folgten, trat nun das Umgekehrte in den 
auf eine Endung mit sonantischem Vokal ausgehenden Formen ein 
and zogen bier die aktiven Stamme die Neubildupg der neutrischen 
nach sich 3). 	Dagegen haben im Athiopischen die neutrischen 
Formen fiber die aktiven einen vollstandigen Sieg davongetragen 
and hat sich ihr Vokalismus auch in die auf einen sonantischen 

, 	. 
1) Also 	 nimmt 	nach 	te,Li , 	v:LA.4. a 	etc., 	rya-A- 	cin 

	

' 	-  ..)-l.);)— _7 t.......A 
.. 	c. 

W.)... etc. an. _)  

2) So sagte man schon 1panta, eirta etc:, aber noeh iscinta, $ira und 

ebenso !mfla, haiba etc. 	 • 

3) So ging also 3Lb,  ,..36 statt 3_4'. %.....e.10  etc. nach Analogic von 
.. 	.. 	.. 	, 

11'1.9 • 	,L'. etc. — Lindberg nimmt in diesenFallen eine lautgesetzliche 

Bildung an: atm, ayi zu a z. B. ,.),..b zu 3i...6 etc. p. 157, 7. 	Aber ebenso- 
- 43 	 . 	4 	 0 

gut wie nach 	Hun selbst ein 1 /4,:z.--13 etc.,' 1 /4zw..a..? ete. 	der Analogie 	der Neutra 

gefolgt ist (s. 1. c. Ann. 2), 	so kann man 	doeh annelunen, dass umgekohrt 

,SL.t; nach Analogic von /.Ci gegangen ist. 	Und ebenso wie des hag.  im 

Hebraischen tir nach Hun eine Analogiebildung nach dem Perf. tip; sein 

soil (s. p. 169 Amu, 1), so 	kann doch jedenfalls arab. 3.......:61,4 	eine Analogic- - - -0 
bildung nach.31..Xil coin. 
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Vokal ausgehenden Formen festgesetzt1). 	Im Athiopischen schlich 
sich dann nach Analogie der auf sonantischen Vokal auslautenden 
Formen der Diphthong (oh and ai auch in die mit konsonantischem 
Afformativ beginnenden Formen. eM. 	Indes muss damals nook das 
Gesetz existiert haben , dass in doppelt geschlossener Silbe au, eti 
zu 6, 8 sick zusammenzog 2). 	Von diesen Formen aber drangte 
sich wieder das 6, 8 =eh in die Formen mit sonantisch schliessen-
dem Vekal ein 3), zumal die Entstebung des au, ai hier ganz ver-
gessen war. 

1) Sc: sagt man zunfichst fithiopisch trauma naeh neutrisehen Formen wie 
taula etc. 

2) So finden wir stets ein Vornka, itenzka wie Ora, bet etc. 	Wenn wir 
jetzt im Athiopisehen von Formen wie yon s, bet in der einfach geschlossenen, 
auf einen unsilbischen Vokal ausgehenden Silbe such der Zusammenziehung 
des Diphthongs begegnen, so liegt bier eine Analogiebildung nach dem Stat. 
absol. dieser Formen vor. 	Z. B. sagt man such ausnahmslos im Stat. constr. 
und Aee. von Formen wits den in Redo stehenden yoma , Leta statt yauma, 
baits. 	Von solchen Formen breiteten sich das 0 und e immer mehr aus , so- 
dass sich die Znsammenziehung der Diphthonge schon in einfach geschlossener 
Silbe findet, ohne dass ihuen entsprechende Worter mit doppelt geschlossener 
Silbe gegeniiberstanden, wo die Diphthonge lautgesetzlich zu 8, 6 geworden 
waron. 	So sagt man noeh neben talauka auch schon taloka, jotzt immer 
Peal, Peal statt PaPat, Rued, mO.iar statt mau.lar, neben 'aibaga, 
aulada etc. eonf. P k a etorius, Ath. Gr. § 10. 

3) So sagte man nun auch 4Orna, 0na  statt ?,:aurna, iiaima etc. neat 
Analogie von 4:omka, ielnka etc., vgl. auch hallo naeh halloka iibrigens fiir 
hallauka und schon meine Recension in Deutsch. Litt -Ztg. 1896, p. 811. — Den-
selben Erseheinungen begegnen wir in den verseltiedensten semitischen Dialekten 
natiirlich unabhingig von einander. 	Die Setzung der Diphthongs ali und (if 
wie der Mischlaute 0 und ê ist in den einzelnen Dialekten ihrerseits zuniichst 
durchaus lautgesetzlich geregelt. 	Dann 1st sie aber durch die Analogiobildung 
so an keine Regeln gebunden, dass sie ein Spiel des Zufalls zu sein schoint. 
Im Biblisch•Aramiiischen ist z. B. zuniichst in doppelt geschlossener Silbe (wie 
Mt' , die Silbe ausgehend auf einen unsilbisehen Vokal -(- Gerduschlaut) der 
Diphthong ai s to is za einem Misch/ant e' zusammengezegen , z. B. im Stnt. 
constr. immer r'r, , 1'7, ''l1 etc., 	immer in der 	1. Pers. sing. wie r7171 , 
1117.7 etc. , 	such 	schon 	stets in Formen wie 	t`t'l?'/2 etc. aber in einfach ge- 
schlossener Silbe (wie r.'5, die Silbe nur schliessend auf einen unsilbiseben 
Vokal) der Diphthong noeh erhalten, wie r.:,7; Dan. 7, 8. 20; '';', Dan. 4,31; 
:'271; Dan. 3, 20; /11.7?1 Dan. 3, 29; 5, 23; 6, 11; Ezr. 6, 11.; V:117. Dan. 2, 
41; 2, 43. 45; rrts 2, 31. 34; t'1:1:::4 4, 27; 7171, 1^1771 etc. 	Wihrend 
nun in doppelt gesehlossener Silbe resp. in der Silbe, auf die znnachst noch 
ein Schawa mob. folgte, der Misehlaut e erhalten blieb , pflanzte or sich von 
dieser in die einfach geschlossenen Silben fort, wo der Diphthong noch danoben 
stand resp. steben sollte. 	So sagte man schon t2i'S'3 Dan. 2, 23 fur tirril, 
N'');'7 3, 24 ftir ti'2?1:1 , 	nach Analogic 	der 1. Pers. sing., 	wo lautgesetzlich 
der Mischlaut eintrat, 	11rr;'3 Dan. 7, 8 	ftir lirl'n 	nach Analogie das 
Stat. constr. sing., wo der Mischlaut begriindet war, "ti' 	Dan. 4, 1 ftir 'l' 
such nach Analogie des Stat. constr. sing., wo ubrigens each andrer Lesart 

6* 
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: Das Kausativum des Athiopisehen aber vom einfaehen Grund-
stamm (nach Dillmann II, 1) bildet sich im Perf. der Stamrae 
secundae w resp. p meist nach Analogie des Grundstammes, indem 

noch ,17,-,  1 steht 	(s. Marti § 76 c), 	r11s4:1 4, 9; 	1r7 7, 3; 	$171:1 7, 7 fur 
rr::ri etc. bath Analogie von N1717.; 17:',;77 6, 24 flir 11,*;,.^::1 noch neben 1-1,n 
5, 13; 'n1',m 5, 3, da der Mischlaut auch schon in einfach gesehlossener Silbe 
stand. — In den Targumint 	steht immer in der doppelt geschlossenen Silbe 
der Mischlaut 6, 	so 	stets 	im Stat. constr. r1", V.? etc. in 	der einfach ge- 
schlossenen Silbe aber zunachst noch der Diphthong ai, so l''''.; (geschrieben 

....(.0 
11:4',Y oder 17"9) etc., 	dann auch schon nach 	Analogie 	des Mischlauts in 

...c 	.. 	...c 
der 	doppelt 	geschlossenen Silbe 	e': 	ti.rV , 	11: ,7~ , 	tinti"ii, 	tit:^7,Zirri etc. 
(s. Dalmann, Gramm. des Jiid.•I'alast.-Aram. p. 108 f. 	— 	Im Syrischen 
gait 	zuniichst 	des 	Lautgesetz: 	In 	doppelt 	gesehlossener 	Silbe 	werden die 
Diphthong° ay!  und al zu Misehlauten 6 und• é; so im Stat. absol. und constr. 

-sa_co 	etc.; in 	einfach geschlossener bleiben sie, so i: O.IED, , 	....S' , 	v,.. 
ig.....j, ji.j. etc. - Wiihrend nun die Mischlaute skit immer in der doppelt 
geschlossenen Silbe erhielten, drangen sie von bier aus auch fiir die Diphtbonge 

in einfach geschlessene Silben aim 	So sagte man 	0}nt\N. nach Analogie 

von ‘....... i 	J1.3oL aus 	taur&hci, 	ebenso NI.a...., 	 j-SiOi ftir und neben ...  
dem haufigeren J.SiCA J.,...1*.Z aus baiqtlici, plur ),...‘,.Z

' 
 da man schon stets 

in doppelt geschlossener Silbe den Mischlaut setzte, allmablich aber das Schewa 
mob. bier aufgab. Der Plur. in J.1...Z ist natfirlich nach Analogie des Sing. ent- 

standen. 	Wenn iibrigens jetzt after in 	doppelt geschlossener Silbe eM Diph- 
thong sich 	findet, 	so 	riihrt 	dies daher,  , 	dass 	diese Silbe 	erst 	spiiter .als das 
Lautgesetz schon aufgegeben war, aus einer einfach 	geschlossenen Silbe ent, 

stand, 	indem 	der 	auslautende Vokal schon abfiel. 	So 	t‘,..N.,.
k...,

7 	, 	Us 

gelaita, gelaina, 	 V  aus malkalled 	a...\M   aus mallcainci. 	Hierher .1...a1X)".  , 

gehort such .„...931.1. 	(vgl. Nold eke; Kurzgef. syr. Gramm. § 49 A 	und 

Mend. Gr. p. 24 Anm. 3 und p. 23 Anm. 2). 	Im Mend. bleiben im Allgemeinen 
die Diphthongs ;,in dem Umfange wie im Syrischen nach der westlichen Ats- 
Sprache". 	Aber es breitet sich doch die Setzung des Mischlautes immer mehr 
ens. 	Nicht • nor-  findet er sich 	haufiger als im Weitsyrischen 	in einfach ge- 
schlossener 	Silbe, 	so 	Lirr7, rvrn, 	m,c, 'int.:, nil,: etc., im Verbum 
allerdings seltener, jinn's', 11111"9 ale I1mix-7, iinloln etc, schon fast 
immer in. doppelt geschlossener Silbe wo im Syrischen noch der Diphthong 
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der erste Radikal hier durchgehends mit 6 oder 8 versehen ist1). 
Daneben kommt noch von med. w die relativ urspriingliche Form 
vor, indem nur der Vokal des ersten Radikals in den auf sonan-
tischen Vokal auslautenden Formen nach Analogie der Formen mit 
konsonantischem Afformativ verkiirzt ist 2): 

Was nun die Stamme tert. w resp. y im Athiopischen be- 
trifft , 	so hat schon N öldeke bemerkt 3), 	er stimme nicht mit 
T e g n é r darin iiberein , 	„dass er die konsonantische Behandlung 
des Jod als dritten Radikals im Athiopischen fiir einen besonders 
altertiimlichen Zug" halte, wahrend N8 1 de k e hierin eine Neuerung 
sehe ; 	„es 	sollte 	doch schon 3edenken erregen , dass gerade diese 
Sprache so ganz allein in dieser Erscheinung steht". 

Ich habe aber schon in der Recension Lindbergs 4) darauf 
hingewiesen , dass im Athiopischen die Perfekta des Grund-
stammes von diesen Stammen sich ebensogut aus schon grund-
semitischen schwachen Formen erklaren lassen, und dass wir dieser 
Erklarung den Vorzug vor der seinigen geben miissen , da diese 
Stamme im Athiopischen in der z. T. starken Formation nur 
eine Ausnahme von denselben im Semitischen bilden. 	Es snag bier 
noch der Beweis erfolgen , 	dass 	dasselbe im Athiopischen mit der 

stand, da sie erst eine spatere Zusammensetzung aus zwei Wortern oder erst 
spater aus einfach geschlossener hervorgegangen, so ri,7, noch neben 111Ni, -=-- 

t‘S: 
 

and immer im Verbum bei den Wurzeln lir, erscheint r1'-.--- 	 ./ , 
sowie immer in doppelt geschlossener Silbe., 	wo 	urspriinglich der Silbe 	ern 
Schewa mob. folgte, 	sie also eine einfach geschlossene war, 	so in tst'=111 , 
ki=1= , t•t1,=17: etc., sei es nun, dass das Schewa mob. zu einer Zeit verloren 
ging, wo noch das Lautgesetz in Geltung sich befand, 	dass in. doppelt ge- 
schlossener Silbe nur ern Mischlaut stehen konnte (des ware eine Parallele an 
a th i o pi s ch em 4:627xlca etc.), sei es, 	dass diese Formen der Analogit derer 
schon stets folgten, die zur Zeit, wo das Lautgesetz eintrat, und seine Geltung 
hatte, einen doppelten Silbenschluss besassen, and 	daher hier der Mischlaut 
lautgesetzlich eintrat (vgl. /%1.  6 Id eke, Mend. Gr. pp. 21-23) etc. 

1) So A.84 7  Arag etc.  

2) So Acpco etc. statt A 1 :0 Cr> nach Analogie von AcP4PCZorn etc. 
s. Pr ae torius, Ath. Gr. § 96. 	Auch fiir den 	entsprechenden 	Subjunktiv 
scheint hier 	der entsprechende Jussiv in seiner relativ urspriinglichen Form 

(vgl. pC190 -= 	 ) eingetreten zu sein. Wenn er daneben such .p(p9c) 
heisst, 	so' ist dieser ja anerkanntermassen eine erst jiingere Form, 	die sich 
nach Analogie des Subjunktiv im Grundstamm (I, 1) gebildet haben msg. 

3) In dieser Zeitschrift 1871, p. 666. 
4) S. a. a. 0. p. 812. 
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Imperfektbildung 	des Grundstammes 	dieser Stamme 	wie deren 
Nominalbildung der Fall ist. 

Das Bewusstsein , dass die Stiimme tert. w und y trotz der 
schon im Ursemitischen meist schwachen Formen, doch noch in der 
ithiopischen Grundsprache als dritten Radikal eM w resp. y 
batten, erhielt sich oder konnte sich doch wach erhalten dureh die 
Perf. -Forinen des Grundstammes 	mit 	konsonantisch anlautendem 
Afformativ. 	Das haben wir schon in der Recension Lindbergs 
bewiesen. 	Deshalb konnte aber *entails die 3. Pers. m. plur. 
Subj. im Grundstamm dieser Stamme 9 nicht lautgesetzlich von der 
3. Pers. m. sing,2) herkommen , sondern eine Analogiebildung nach 
der entsprechenden Form des stark en Verb., natilrlich mit 'eder-
erscheinen des immer noch bewussten 3. Rad.3). Fur diese Analogie-
bildung lag doch eM Grund darin vor, dass bei schwacher Bildung 
in der athiopischen Grundsprache jedenfalls bei den Stammen tert. 
w die S. and 2. Pers. Masc. plur, des Subjunktiv der 3. und 2. Pers. 
masc. sing. gleich geworden wilre4). 

Dasselbe ist aber von der 3. Pers. masc. ,plur. impf. ind. zu 
sagen 5). 

1) Also Formen wie yetlewd, yesreya etc. 
2) Also von einer Form wie yetla yesri etc. 
3) Also z. B. ein yetletog nach Analogie von yekteld. 	Naeh Lindberg 

p. 98 f., such besentlers p. 99 Anm. 1, soli yetIeun2 etc. friiher existiert haben 
als 	der Sing. yetlit, der en st aus yetlew, und weiter yetlewe entstanden sei, 
wo „der Vokal in der Stammsilbe au e"" iibergegangen sei, „ bevor der End- 
vokal abgeworfen" ware, wie in den Nominibus auf 4, und sei (s. w. u.). 	Als 
Beweis beruft er sieh auf die Verbalformen dieser Stiimme im Singular mit 
dem Suff. der 3. Pers. masc. und fem. 	Sie hiessen nicht z. B. yetliddt, wie 
bisweilen noch im Tigrilia und wie sie hritten heissen miissen , wenn sie vom 
Sing. yetli2 ausgegangen waren, sondern yetlewd, also gingen von einem yetlew 
aus. 	Dazu komme, dass die Afformativa —it und --f des s tarken Verbums 
vor den in Rede stehenden Suffixen Afters bless bailie Verhartung zeigton", 
also z. B. qatallavo etc. (D ill m ann p. 275), wahrend die Rad. 4 und f nur 
„hie und da" eine solehe aufwiesen. 	Wahrscheinlich seien deshalb die gewOhn- 
lichen Afformativ- und Suffixforrnen 	der Stamme tert. w und y von starken 
Formen gebildet end die wenigen Formen mit der sog. halben Konsonantierung 
seien Analogiebildungen zu starken Afformativformen mit bather Konsonantierung 
vor Suffix. 	Indes warum kann denn nicht .eine Form wie yetlewd von einer 
Form wie yd14 ausgegangen sein , die sich nur nach Analogie des starken 
Verbums (vgl, yekteld und such schen den Piur. dieser StAmme yetlew4). in 
yetlew gewandelt hat? 	 . 	i 

4) So in der lithiopisehen Grundsprache: 3. Pers. m. sing. und plur. rtla. 
Ira Ara biseh en waren beide Personen noeh untersehieden: 3. Pers. m. sing. 

10- 
Ind. oder Subj.: ,iiy oder _tn 3. Pers. m, plur. derselben Medi: ej_tji-4 

so_ 
oder 	!,..5.if.,4 • 

5) Formen wie 	XI  II (1)„ , 	AriCR , 	each Analogie von 

_PCII+AR : 	• 
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Die Nominalbildung nun von diesen Stammen ist zum Teil in 
ganz ahnlicher, Weise vor sich gegangen, 	wie 	deren Imperfekt- 
bildung. 	• 	. 	

, 
- Da tier Nominativ and Genitiv dieser Nomina. im Athiopischen, 

die urspriinglich in der jetzt letzten Silbe ein u und i, das jetzt 
au 'd geworden ist, besassen, schon in der semitischen Grundsprache 
schwache Bildungen aufwiesen , so konnen nach uns Formen wie 
mac& ?A , ma fret etc. nur Analogiebildungen sein. 	Ursprfingliche 
schwache Bildungen hat meines Erachtens das Athiopische noch in 
sporadischen Bildungen wie mairi 1 ). 	Fur diese Analogiebildungen 
sind hauptsachlich 2) die Bildung starker Stamme massgebend 
gewesen. 	Diese Moglichkeit ihrer Bildung giebt auch Lindberg 
zu g). 	Aber er kann keine Veranlassung finden, weshalb die Nomina 
einer solchen Veranderung mehr als das Verbum ausgesetzt ge- 
wesen sein sollten4). 	Denn die transitiven Impf., Subj. und Imper. 
dieser Stamme batten stets schwache Bildungen, auslautend auf II 
oder i 5). 	Indes einnia1 brauchen 	doch Analogiebildungen nicht 
immer wie die lautgesetzlichen unter denselben Bedingungen An-
wendung zu finden, und es ware sehr gut denkbar, dass sie nur in 
einer bestimmten Klasse von Wortern, namlich den Nominibus, und 
nicht den Verben eingetreten waren , selbstverstandlich neben den 
lautgesetzlichen6). 	Slann finden wir sie aber noch faktisch auch 
im Verbum, namlich in den Formen mit vokalischer En dung 

1) Ebonso scheinen mir Formen wie tdkelt (s. Dil 1 m an n p. 188) und 
hiwat urspriinglicher zu sein , als die daneben vorkommenden teakelt, heiwat. 
Letztere sind Analogiebildungen nach Formen wie tegbert, rasp. Formen wie 
Oka, wo das .0 reap. :z wieder lebendig wurde, die als erster reap. zweiter Radikal 
durch Stamme wie wakala und hayewa im Bewusstsein erhalten wurden. Formen 
aber wie maftei sind ebenfalls hauptsii chlich (s. w. u.) durch Analogie 
von Formen wie magril (jetzt nzaqtel) erzeugt. 	Denn die Nominalformen 
gingen in dor semitischen Grundsprache auf einen Flezionsvokal aus, 	unsre 
Form miisste also im Nominativ resp. Genitiv durch Wegfall des Nomin. u 
resp. durch Kontraktion mit dem Gen. i ursem. mafti gelautet haben. 

2) Wir werden gleich sehen , dass sie auch noch nach Analogie andrer 
Formen sich gebildet. 

3) S. p. 94, 5 f. 
4) p. 95 Aum. 1. 
5) Daher er sich genothigt sieht anzunehmen, dass Formen wie raaclley„ 

und mafrei lautgesetzlich erst auf iithiopischem Boden aus dein Nomin. madluzru, 
nzafriyu, rasp. dem Gen. madluwi, mafriyi so entstanden wiiren , dass der 
Endvokal erst nach dem Ubergange des tz und i zu i',.:' verschwunden wiire. 
Die Impf. Subj. Imper. dieser Stamme batten aber sicherlich im 	Gegensatz 
hierzu entwoder nie einen Endvokal besessen, oder ihn so frilh aufgegeben, dass 
der dritte Radikal beim Zusammenschmelzen mit dem yoraufgehenden noch 
vorhandenen u- oder i-Laut proisgegeben ware. 	Indes die lautgesetzlichen 
•schwachen Bildungen dieser Stamme kOnnen gar nicht mehr auf iithiopischem 
Boden stattgefunden haben, sondern gehoren schon 	der semitischen Grund- 
sprache an , so dass wir im .ithiopischen nur lautgesetzliche Bildungen wie 
madld, mafri etc. erwarten, und daber jetzige Bildungen wie madlep, mafref 
nur spiitere ithiopische Analogiebildungen sein konnen. 

6) Vgl. oben Bildungen wie mafri. 
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der Impf., Subj. und Imper. 	der Transitiva dieser Starnme, wo 
z. T. eine Verania,ssung zu ihrem Erscheinen vorlag1). Im Nominativ 
und Genitiv dieser Nominalbildung mag endlich noch das zu ihrem 
Erscheinen mitgewirkt haben, class beim a des Ace. resp. Sfat. constr. 
und den Pluralendungen auf an und at sich schon in der semi-
tischen Grundsprache der dritte Rad. TA, und i resp. w und y laut-
gesetzlich erhielt und nun nicht nur nach Analogie der starken 
Formen , 	sondern 	auch nach Analogie 	der Formen eben dieser 
Stamme , die noch immer lautgesetzlich das w und y bewahrten, 
sich im Nomin. Gen. die starken Bildungen festsetzten. 	In den frei- 
auslauteiiden Formen dagegen vom Sing. des Impf., Subj. und Imper., 
wo nur die Analogie der starken Formen wirken konnte, war diese 
allein nicht stark genug, um die lautgesetzlichen Bildungen auf ii 
und i zu verdrangen , wahrend in der 3. und 2. m. plur. dieser 
der Umstand zum Siege verhalf, dass man den Plur. vom Sing. 
differenzieren 	wollte. 	Die 	andern 	mit 	vokalischer Endung be- 
schwerten Formen 2) folgten wieder der Analogie jener. 

Schon in der Recension Lindbergs 3) habe ich aber dar-
gethan, dass Formen wie die seltenen ath: hallo, oder Formen, wie 
die, im Tigriaa gewanlichen 	 fato , bachA nicht aus Formen wie 
ath. hallawa, oder fatawa, bachaya entstanden , indem hier w, y 
auf die Qualitat des Kontraktionslautes eingewirkt hatten, sondern 
als 	Analogiebildungen 	von Formen wie ath. halloka , vgl. auch 
tabilca 	oder tigriiiisch wie fatolca , bachaa etc. , 	zu fassen sind. 
Von der doppelt geschlossenen Silbe sind namlich im allgemeinen 
schon die Mischlaute 6', g in die einfach geschlossene eingedrungen, 
ohne 	dass 	immer 	der 	einfach 	geschlossenen 	eine 	entsprechend 
doppelt geschlossene 	gegentiberstand 4). 	Einer Form wie halloka, ,  
fatolca schien aber nicht mehr ein hallawa , fatawa etc. sondern 
nur hallo, fato zu entsprechen. 

Auch haben wir 	schon 	in 	der besagten Recension Lin d- 
b ergs 5) die andern Argumente desselben fiir den Gerauschlaut- 
Lautcharakter des w und y als nichtige erkannt , wie namentlich 
die Behauptung , 	dass 	es 	sicher sei , 	dass der zweite Radikal in 

Stammen wie 	L. 	in 	keiner Weise 	einen 	friiher 	vokalischen 
Charakter aufweisen konne6), oder dass in Stammen med. w und y 
von 	.starken Formen , 	besonders 	die 	mit 	verdoppeltem 	zweiten 

1) Niinalich 	in der 	3. und 2. m. Plur., 	z. B. 	yetalewa, 	yetlewa 	etc., 
s. diese Abhandlung p. 86. 

2) Namlich die 2. Pers. fern, sing. und 3. u. 2. fem. pier. 
3) 1. c. p. 811. 
4) S. diese Abhandlung Anna. 2. 3, pp. 83, 	84, 	vgl. 	such athiop. 

efto von und neben yectau, ate von und neben .'-etczi, gabO von gabal!, 
data von claumi . 

5) S. 1. c. p. 809 f. 
6) S. p. 36; woher dann,diese Sieherheit ? 
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Radikal, von Interesse fur die Beurtheilung des Lautcharakters von 
w and y sein, „deren konsonantisches Wesen durch die Verdoppelung 
gerade bekraftigt" werde , „die wohl kaum bei einem Vokale in 
konsonantischer Funktion angenommen werden konnte, da Ver-
doppelung eines Vokals in konsonantischer Funktion wohl phonetisch 
denkbar sei, seines Wissens aber in Wirklichkeit nicht vorkame '), 

oder dass in Fallen wie "y • 	eine Verdoppelung des schliessenden itA  
w wegen partieller Assimilation des vorhergehenden it an dieses 

<3 / . 
eingetreten sei (also aus .......;..ii.,4)2) etc. 

Hied mache ich besonders noch auf die Stelle bei Fleischer 
- / 	— 	— 

fiber die Aussprache des 3— , u—, 3— , (.5—• aufmerksam. 

„Namentlich" 	— sagt.  er in den „Kleinere Schriften"3) —, 	„ist 
...  

3—_-' 	und (5—, .,- und L.5— 	ftir die Aussprache keineswegs 

uww and fli, aww und of , sondern das erste von zwei durch 
Teschdid mit einander verbundenen .t, und (.5  , wie sie immer ent- 
standen sein mogen, 	bildet mit einem vorhergehenden pammah 
and Kasrah it und i, mit vorhergehendem Fatbah au und ai (5 
and e); das zweite 3  und (.5  aber, weich vokalisch wie ein eng-
lisches w und y lautend, vermittelt nur das unmittelbare Hiniiber-
gleiten der Stimme zu dem folgenden Vokale, welches eben der 
Gegensatz zu der Artikulation des Hamzah ist. 	Transskribiert man 

3:-. 

also 3,..x..c 	durch 'aduwwun 	 , 3..0 	durch atawalu 	 , 

so verdeckt man durch allzutreue Wiedergebung der arabischen 
Schriftform 	die wirkliche Aussprache, der man 	durch `adeiroun 
	 'auwalu  	wenigstens 	natter 	kommt; 	aber 	man 
konnte im Grunde noch 	besser 'acletun 	 'aualu 	 
schreiben , wenn man diese Worter nur mit gehorigem Verweilen 
der Stimme auf dem einfachen oder Doppelvokale, dann aber mit 
dem auch uns natiirlichen, durch keinen neuen Stimmansatz unter-
brochenen Hiniibergleiten zu dem folgenden Vokale ausspricht". 

Diese Stelle des grossen Kenners des Arabischen spricht doch 
mehr fur meine Auffassung des Lautcharakters von semitischem w 
und y als die Lin dberg s. 	Allerdings hat Fleischer keinen 
strikten Beweis fiir die Aussprache des verdoppelten 3  and (.5  im 
klassischen Arabisch 	beigebracht. 	Darauf weist 	aber schon die 

1) S. p. 38, auch ibid. Anm. 1. 
2) p. 56, s. auch p. 25; p. 154, ri, 2, b. 
3) I, p. 47. 
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Aussprache des verddppelten .. , ‘...5  im V ulga ra r a b is eh en hint). 
Dagegen spricht auch nicht das Zeichen Taklid, des diesfalls iiber 

und t.5  gesetzt wird. 	Denn das • ist ja mehr Zeichen fur die 
Les u n g als fiir die A usspr a c h e. 	Es bezeichnet ja nur , dass 
der Konsonant doppelt gesetzt zu denken ist, gleich gut, ob einmal 
als Vokal,, das andre Mal als Konsonanten-Zeichen2). 

Demnach haben auch die Argumente Lin d b ergs nicht be-
wiesen , dass w und y in der semitischen Grundsprache oder aber 
den einzelnen aus ihr hervorgegangenen Dialekten nicht den Laut-
charakter eines unsilbischen tc. and f gehabt haben konnen. 

Ich 	komme 	nun 	zu 	meinen 	nicht prinzipiellen Gegnern. 
T e chmer hat in 	der 	Kritik meines Aufsatzes8) hauotsachlich 
folgendes an demselben auszusetzen. 

Abgesehen davon, dass er zum Teil meine Ausdrucksweise be-
mangelt , die er nicht durchgehenda als pracise hinstelit, worauf 
ich hier nicht naher eingehen will 4), 	so ist 	er zunachst der An- 
sicht, dass meine nach Sievers gemachte Eintheilung der Laute 
in „Sonoreg und ,Gerauschlaute" in sich widerspruchsvoll sei. 	Da 
ich 	aber 	diese Eintheilung nicht zur Grundlage 	meiner Arbeit 
nehme, durfte es geniigen, wenn ich meine Widerlegung dieser An- 
sicht in einer Anmerkung erfolgen lasses). 	. 

1) Vgl. S p it t a, Gramm. d. arab. Vulg.-Dial. von Aek,..., §§ 4a, 9b, 17b 
und V ol 1 ors, Lehrbuch der lig.- arab. Umgangssprache, ii§  4, IV und 32, II. 

So setzt such N51.dek e 	Syr. Gramm. § 177E )0:,.P = kaijem, s. auch , 
Lit. Centralbl. 1888, col. 1713 und Haupt in BSS. I, 255. 

2) So ist z. B. such ein hebr. Ify,nt nicht ein Beweis dafiir,  , dass man 
entweder tsuwwethi (mit verdoppeltem Gertinschlaut w), oder tsurtyethi gesproehen 
babe, man kann doch auch sauethi, mit langem silbisehem + kurzem un- 
silbisehem Vokal gesprochen haben, also 4171n4 geschrieben fiir 41 1'12 . 	Sin 
kurzes doppeltes unsilbisehes r,r, mit vorhergehendem kurzem silbisehem U. wards 
eben zu langem silbischem u + kurzem unsilbisehem u kontrahiert. 	Ebenso 
ist es such mit den iibrigen Lesezeichen der Fall: Gezma , Hamza, Wasla etc. 
Audi der Ausdruck quiescierender Buchstabe bezieht sich wesentlich auf die 
Schreibung und bezeichnet, dass ein Buebstabe nieht als durch einen Vokal 
bewegt, sondern als im vorhergehenden Vokal ruhend zu denken ist. 	Der 
Begriff der Ruhe des Konsonanten ist nicht fur die Aussprache gerniinzt. 

3) In der Internat. Zeitsehr. f. engem. Sprachwissenschaft IV, p. 285 f. 
4) So mint er, ieh Witte die Vokale nicht naeh ihrer physiologischen 

Besehaffenheit, sondern nach Direr Erzeugungsweise als Stimmlaute bezeichnen 
diirfen. 	„Denn aueh 	die hOrbare Wirkung hat ihre physiologische Seite". 
Aber man wolle doth beachten, dass ich in meinem ganzen Aufsatz selbst-
verstrindlich nur die lautgesprochene 8praehe beriicksichtige, wonach die Vokale 
physiologisch nur als Stimmlaute in Betracht kommen. 	Dass sie daneben such 
ihrer Natur nach als Fliisterlante erscheinen klinnen , ist riehtig , wird aber in 
unserer Abhandlung, wo 'es sich nur um die lautgesprochene Sprache handelt, 
ausser Acht gelassen. 

5) Zuniichst mdchte kb darauf aufrnerksam machen, was ich schon in der 
vorigen Anmerkung bemerkt babe, dass es sich in meiner ganzen Abhandlung 
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Ferner kann er die Bezeichnung all and jeden Silbengipfels 
nicht loben , well sie nicht dem Grundsatze der Sparsamkeit ent- 
spreche etc. 	Aber auf das Prinzip der Sparsamkeit kam es mir 

nur urn die lautgesprochene Sprache handelt, lir die doeh die besagte Einteilung 
der Laute durchaus passend 1st. 	Sodaun 1st freilich Sonor eine akustische 
Definition (vgl. Internat. Zeitschr. III, 379) und als solehe von Sievers Be- 
zeichnung fiir die Stimmlaute. 	Sie sollte debar nicht zugleich Name lir die 
stimmlosen, nicht spirantischen Dauerlaute sein. Denn das ergiibe den Nonsens 
stimmlose Stimmlaute. Aber es fragt sich, ob T e ehmer mit seiner Einteilung 
der Laute in „Mundoffnungslaute" und „Mundengeschlusslaute welter kommt? 
Diese Einteilung ist von V let or in seiner Phonetik acceptiert und er sieht mit 
Genugthuung, dass Vietor sie fur die Praxis brauchbar befunden babe. Indes 
ist die MundOffnung bei den Mundoffnungslauten Viet ors nur relativ bestimmend 
fiir diese Laute. So heisst die Definition ftir geschlossenes u und geschlossenes 
i bei Vietor § 37 8: „Die Bildung einer so kleinen Offnung, als es, 

ohne wirkliche Reibung der durehstreichenden Luft" — die Unter-
streichung der Worte riihrt von mir — „zu veranlassen, moglich ist, an der 
gutturalen 	und 	palatalen Artikulationsstelle liefert 	die Resonanzen 	lir zwei 
Vokalextreme" etc. 	Welter heisst es bei Tee hm er in der Internat. Zeitschr. 
I. 1, p. 160: „Gehen die artikulierenden Organe des Mundes von kle in s te r 
o ffn u Lig" — wieder von mir unterstrichen — „z. B. von I und u zur Enge 
fiber". Also werden nach ihm selbst I und u doch nicht mit vollstiindiger Mund-
offnung gesprochen. Auch hat man nach Si ever s'i § 391 Engen- reap. Rundungs-
grade unsilbischer Vokale, d. I. nach ihm von Halbvokalen anzunehrnen , „die 
bei 	den 	silbischen 	Vokalen 	derselben 	Sprachen 	sonst 	nicht 	ilblich 	sind". 
Ja V i ato r aussert sich bei der Definition des geschlossenen i § 55 3  folgender- 

'rnassen : 	„Wird die Zunge so hoch gehoben, dass stiirkere Hebung eine Enge, 
und beim Durehgang der Luft Reibung herbeifiihren wiirde, so 1st der Laut 
geschlossenes ti." 	In der Anmerkung 1 spricht er dann von enger und welter 
Bildung des I. Jedenfalls dilrfte doeh Cdr des goschlossene i der Name „Mund-
engelaut" ebenso passend sein , als der „Mundoffnungslaut". — Vietor selbst 
will aber die Mundengelaute als Reibelaute fassen (3  § 74). 	Doch giebt er zu, 
wie wir schon auf S. 69, Anm. 2 gesehen, dass r und / sich tinter Umstlinden 
(wie die Nasale) den Vokalen in Art und Wirkung nahern und welter heisst es 
da : Den Vokalen am nachsten stehen die stinunhaften Liquiden und Nasale als 
Stimmlaute, mit Resomum und wenig verengtem Munde etc. 	Danach LA 
aber die ailgemeine Einteilung der Laute in „Mundaffnungslaute" und „Mund-
engeschlusslaute" ebensowenig vor alter Inkonsequenz bewahrt, als die in „Sonore" 
und „Gerauschlaute". — Nun belehrt uns T e c h m er in d. Zeitschr. f. internat. 
Sprachwissenschaft I, p. 89 , dass die Klanglaute allgemein mit geringerm oder 
grosserm Gerausch verbunden sind, oder spricht ibid. p. 73, von dem v or - 
w ieg en d en Klangcharakter der Klanglaute, oder ibid. p. 81 von den don 
Klanglauten beigemischten Gerituschen, oder ibid. p. 86 davon, dass sich bei 
den Klanglauten mit den vorwiegenden Kliingen schwichere, minder bedeut-
same Geriiusche mischen, oder ibid. davon, dass wir bei den Gorauschlauten 
vorwiegende Gerausche, verbunden mit schwfiehern Klingen, finden. P. 75 macht 
er aber darauf aufmerksam, dass anstatt des Stimmklanges mit seinen Teiltiinen 
Fluster- und Hauchgerliusch in die Funktion eintrete, und dementsprochend dor 
Kiang mehr und mehr dem Gerausch Platz macho, ohne den Arte h a ra kter 
zu verlioren. 	Nach alle dem -batten wir doeh die Laute im Allgemeinen, 
ohne uns einer Inkonsequenz schuldfg au machen , in zwei Theile zu zerlegen: 
I. in Muntliffnungs- oder Mundengeschlusslaute, mit schwachern, minder bedeut-
satnen Geriuschen, oder die, wenn das Gerausch starker wird , doch den Art-
charakter bewahren , und II. in Mundengeschlusslaute mit vorwiegenden Ge- 
riuschen und soweit Klinge vernehmbar sind, schwachern Kliingen. 	Zu der 
erstern Klasse rechnen wir die stimmhaften und stimudosen Vokale, die stimm- 
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ja hier garnicht an , sondern , wie auch K r au t e r es gethan, d e n 
Vokal in der urspriinglichen Form des Wortes auszuzeichnen , der 
den Silbengipfel besass'). 	Selbstverstandlich wird der Regel nach 
das Verfahren den Vorzug verdienen , nun den unsilbischen Vokal 
durch u, A: zu bezeichnen, wie Haupt diese Bezeichnung ins Semi-
tische, nach Vorgang der Indogermanisten eingeffflart. hat. 

Die schriftliehen tberlieferungen soften sodann die Nuancen, 
ob die Laute „w und j" 	mehr als Abarten des entsprechenden 
Mundoffnungs- oder Engelauts erscheinen , 	nicht vollkonarnen dar- 
stellen. • Namentlich soil es fraglich sein konnen, ob die betreffen- 
den Buchstaben im An-, In- un 	Auslaut der Silben , des Wortes, 
bezw. 	des einheitlich gesprochenen Satzabschnittes 	und bei yen- 
sehiedener Starke und Dauer ganz gleichen Wert gehabt haben. 

Ich werde aber noch weiter unten 	darauf hinweisen , dass 
kerade die schriftlichen rberlieferungen uns zu beweisen scheinen, 
dass w und y den Charakter unsilbischer Vokale gehabt haben 
milssen. 	 . 

Da ich die englischen Laute w und y zum Vergleiche heran- 
ziehe , 	so sei es endlich zu bedauern , 	dass 	ich 	nicht 	auf die be- 
treffenden Angaben der neuern englischen Schule 	einge,gangen sei. 

Aber T e oh m e r selbst kommt zu dem Resultat , dass fiber 
den Unterschied von „Vowels"'und „Consonants" Sweet freilich 
such nicht .weiter gekommen sei, als seine Vorganger Bell und aa.,. 
so dass seine eben gegebenen Bestimmungen auf unsicherm Grunde 
beruhten2). 

Wozu also noch nailer, auf die Angaben der neuern englischen 
Schule ilber die Aussprache des w und y, besonders des w und y 
im Anlaut des Wortes , eingehen , als ich es schon gethan habe3), 
da sic doch nach ihm selbst keine sichere Grundlage in dieser Be-
ziehung gewahren ? 

Ich, babe mich ant die erste Auflage von Victors Phonetik ge-
halten, der klar und deutlich angiebt, dass engl. w und y fin An- 

haften mid stimmlosen, nicht spirantisehen Liquiden und Nasale, zu der zweiten 
Klasse unter andern auch die stimmhaften und stimmlosen spirantischen Liquiden 
und Nasale. Wir miissen also danach die nicht spirantischen und spirantischen 
Liquiden und Nasale von einander trennen, die erstern der ersten, die letztern 
der zweiten Klasse von Lauten zuweisen. 	Ob das pr ak t is c h gerechtfertigt 
1st oder ob 	wir uns 	ails 	praktischen Griinden 	einer Inkonsequenz 	schuldig 
machen und die Laute dann entwedor mit Viet or in „Mund6ffnungs." and 
„Mundengeverschlusslauto" oder mit Si e v ers in „Sonore" und „Geriuschlaute" 
einteilen wollen, lessen wir hier dahingestellt. 

1) Natfirlich ist der perpendikuliire Strich aus Versehen auch unter die 
letzte Silbe von Waston geraten und die Kemerkung von Haupt in BSS. 
1, 1, p. 294: ich schiene von einer Nasal i s sonans keine besonders klare 
Vorstellung zu haben, sonst werde ich p. 646 nicht im Anschluss an Vi etor 
behaupten, man spriiche in englischen Wortern wie Wolston in der letzten 
Silbe einen Sonanten o etc. etwas tiberfliissig. 

2) S. IV, p. 287; auch Si ev er s4  § 391. 
3) S. die se Zeitschritt 1886, p. 610. 
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laut des Wortes unsilbisch 21 und j  seien. 	Freilich stellt er jetzt 
in der 3: Auflagel) anlautendes engl. y und w 7.11 den stimmhaften 
palatalen resp. labiodentalen Reibelauten2). Indess leugnet er nicht, 
class bisweilen anlautendes englisches y und ebenso w unsilbische 
Vokale seien8). 

Ahnliche Ansichten caber das anlautende eng1iscIie y und w 
spricht Storm in seiner „Euglische Philol." aus , wenn er z. B.4 ) 
sagt: 	„j in you , jit germanisches j , 	zum Teil 	mehr 	yoke- 
lisch" 	etc. 	

• 

1) Erschienen erste Baffle 1893,'zweite Wane 1894. 
2) S. § 80 und ibid. Anm. 1 ; § 102 mnd ibid. Anm. 2.. 
3).  Er sagt § 80, Anm. 1: „hi dor 1. Auflago hatto ich 	des englische j 

in yes, use als unsilbisches i bohandelt, was die Natur des Laubis allerdings 
nahologt; &eh Atelie ich 	den 	Laut jetzt Heber Mother. 	Es gilt bier, 	was 
T r am t m a nn S. 165 speciell fiber den Vorschlag des Ow betnerkt: „dass ein 
Konsonant vorliegt, solite schon daraus geschlossen warden, dass man a unit, 
a use u. s. f. sagt, nicht an unit tf. s. f." ...... 	S w e et, der don englischen 
j-Laut zu den Konsonanten rechnet, bemorkt iibrigens ausdrficklich (Handbuch, 
S. 37) , es werde oft, wie int Mittel- und Siiddoutsehen, zu einem Yokel ab-
geschwitcht and spricht nur dem norddeutschen j zu, dass es oft deutlicher 
Reibolaut soi." 	Was bier den Bowels T rau tman ns arilietrifft, so kann or fiir 
mich doch kaum massgebend soft. Dor u n si I b is a ke oder k o ns ellen tis c h e 
Vokal iibt auf die 	hoiden silbischen Vokale 	denselben Einfiuss sus, als dor 
konsonantische Reibolaut, d. h. verhindert den Hiatus. 	Es 1st doch ganz ahn- 
lich , wie wenn inn Syrischen der unsilbisehe Vokal ebenso wie joder ander° 
Konsonant die spirierende Wirkung des vorhergehenden silbischon Vokals auf 

die Littorae bogadkephat verhindert, z. B. it•...; ,, 
4) I, 12, 1892, p. 360 fg. 	. 
5) So heisst os I, 12, p. 55fg.: „Audi zwischen I und j, u and w giobt 

es keine absolute Grenze; es giebt Zwischenstufen. 	Das franz. i in rien, das 
die franzosischen Phonetiker wie L. li avet fiir einen reinen Konsonanten an-
sohen, 1st etwas mobs vokalise,h, als .das refine norwegisehe j in Rjukand , . . ., 
welches sogar gebildoton Norwegem sehr sehwer auszusprechen ist, wahrend 
rien, wo das i fast nur ein kurzer, unsilbischer Vokal 1st, gar keine Schivierig- 
keiten macht 	 Ebenso 1st das i ita norwegisehen Raise, norw. dial. Stein, 
Bo in, wie in den entsprechenden deutschon Forman, eher Vokal als Konsonant, 
s. S. 47. • Das franz. ou in oui ist mehr votalisch ais das engl. w in we, was 
besonders in dor franzosischem Aussprache von Wortern wie „traimway" (tra- 
moue) wahrzunehmen ist" etc. 	Welter heisst es I, 12, p. 169: „Indessen giebt 
or Sons 37 zu" — niimlich Pas sy ..— Alas die Grease zwischen fie, on und je, 
wu schwer zu ziehen ist, und KO. 15, dass das Reibungsgerausch in yole, Lien 
oft so schwach ist, dass man zweifeln kann, ob es nicht einn tonloser odor ein 
unsilbischer Vokal ist". 	Dazu bemerkt er in enter Anmerkung: „Ahnlich sagt 
Sweet, Handbuch 52: .„in such a word as ,,guerrier" (gaer,je) it is difficult to 
know, whether to call the i a vowel or a consonant". 	Andererseits•erkennt 
Sweet, dass engl. j wie in yes, you is often weakened into a vowel" Hand- 
.buch 37 , 70 , vgl. Victor, Germ: Pron. 54. 	Eben well Franzosen and Eng- 
Milder kein wahres odor konstantes j habon , sind sie geneigt, ein unsilbisches 
i mit j zu vorweehseln", und fahrt dann fort: „Moines Erachtens sind diese 
Lauto in der gewiihnlichen Aussprache nicht reine Konsorumton, wie das germs-
nische j and w, sondern Halbvoirale, d. h. unsilbisehe Vokale, die auf dem 
Obergange zum Konsonanten, steheu. ' Doch beachte Mb verschiedene Stiffen. 
Im Anlaut klingt mir z. B. yole nicht so konsonantisch wie deutsches oder 
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Nach diesen Auseinandersetzungen Vietor s und Storms 
glaube ich aber doch noch meine Aussprache des englischen .2/ und 
w, die ich in dem obigen Aufsatz gegeben habe, aufrecht erhalten 
zu kbnnen. Wit kommen liberal]. mit der Aussprache f und y aus, 
wenn wir nur nach Sievers 1) beachten, dass vor einem silbischen 
Vokal i, u der kdrrespondierende unsilbische stets etwas geschlossener 
eingesetzt wird, 	als der silbische, 	,so dass hier zum Teil Engen- 
bezw. Rundungsgrade erreicht werden, die bei den silbischen Vokalen 
derselben Sprachen sonst nicht ablich sind." 

„Die richtige Anschauung fiber die beiden Halbvokale i und .." 
— so bemerkt Haupt in seiner Besprechung meines in Rede 
stehenden Aufsatzes2) —. ,meine Or schon seit Jahren gehabt zu 
haben. 	1)as beweist meine Transscription y und i, die ich, soviel 
ich weiss, 	zum 	erstenmale fur das semitische .1 und - angewandt 
habe" etc. 

Es bleibt das unbestrittene Verdienst Haupts schon in seiner 
im Herbst 1879 geschriebenen Besprechung von Hommels Jagd-
inschriften, nach Vorgang der Indogermanisten, die Air unsilbische 
i, u die Bezeichnung f, 0 wMilen2), auch diese Transkription ru'r 
das Semitische eingefart zu haben. 

Indes wenn er daselbst4) z. B. ein semitisches br..17r mit faistal 
transkribiert, so ist das noch kein Beweis, dass semitische 1, , wirk-
lich = y, i und nicht Reibelaute gewesen seien. tad ebenso rm.- 
misse 	ich in 	den 	folgenden 	Aufsilizen H a u p t s 	oder 	anderer 
Assyriologen, die seinen Spuren folgen5), 	den st ringent en Be- 
weis, dass wirklich semitische 1, .1 den Charakter unsilbischer Vokale 
besassen. 

Die von mir befiirwortete trbertragung 	der Einteilung der 
Sprachlaute in Sonanten und Konsonanten sei aber seines Erachtens 
eine 	wenig gliickliche 	Neuerung etc. 	„Die alte Einteilung der 
Sprachlaute in V okale und K onsonant en, zwischen denen dann 

nordisches Jolle, 	oui nicht so konsonantisch wie engl. we, yeux nicht wie 
nordisebos gin ---- j ig bellen; in les yeux = le-zie bore ich deutlieb eirt unsilbisches 
1, nicht z +j; Jena lautet nicht wie deutsch Jena, in pont d'Jdna, rue de 
l'ouest werden 1, ott effenbar als vokalische Anlaute behandelt" etc., vgl. noch 
besonders p. 170 oben. 	Zur Aust-prache u = ju bei Mss. Soames filgt er 
endlich hinzu p. 452: „der eigentliche Gruud ist weld, 	dass dor wahre Laut 
eher ju als ju ist" etc. 

1) Vgl. § 391; such fiber das sti min#o se tt = ongl. wh §§ 305 and 
398; ilbrigens schon meinen Aufsatz in dieser Zeitschr. 1886, p. 647 and 
dazu Sieve rs3  p. 146. 	Atteh Storm bemerkt in der „Engl. Philo]." p. 47: 
dass das Sehlusselement der Diphthongo im Schwedischen and Ditnischen ge-
schlossener und mit starkeres Verengung gebildet werde, ohne dass es doch 
ein Reibelaut wird. 

2) In BSS. I, 1, p. 293. 
3) Vgl. z. B. schon Siev ers in seinen „Grundziigen der Lautphysio-

logie" 1876. 
4) S. diese Zeitschrift 1880, p. 757, such p. 758. 
5) Darner siehe weiter unten. 
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1 und . als Halb vokale aufzufiihren sind, ist fiir das Semitische 
das einzig Richtige. Andere Sonanten als die Vokale giebt es eben 
im Semitischen nicht" etc.') 

Darauf babe ich folgendes zu erwidern: 
Wenn ich auch zugeben wollte , dass im Altsemitiscben oder 

aber Ursemitischen, sagen wir kurz im Semitischen, nur die Vokale 
Sonanten seien , so ist dean doch eine verschiedene Einteilung der 
Laute fiir das Semitische und Neusemitische hochst misslich. Denn 
fir das Neusemitische gelten auch n, r, wie Haupt selbst am 
eben angefiihrten Orte angiebt , als Sonanten. 	Und ein Buick in 
die Arbeiten von Socin und St umme 2) kann ihn belehren, dass 
im Neuarabischen nicht nur 1, n, 	sondern auch ion, 1, h, f, g etc. 
sonantisch sein konnen3). 	Nun ist es aber doch hochst zweifelhaft, 
ob nicht auch m, n, r, 1 in den ahem Dialekten zum Toil sonan- 
tisch gewesen sind4). 	Auch spricht er im Gegensatz zu hier die 

allerdings recht problematische "Vermutung aus, 	dass n in j...:.::ci;I 
sonantisch ausgesprochen5). 

Ob ferner 1, r im Semitischen stets oder auch nur teilweise 
spirantisch gewesen sind , ist mir doch noch hochst zweifelhaft. 
Jedenfalls spricht ihr spirantischer Charakter noch nicht gegen ihren 
event. Sonantismus. 

Von allem diesen abgesehen, muss Haupt doch selbst zugeben, 
dass die Vocale jedenfalls 	auch als Konsonanten im eigentlichen 
Sinne des Wortes fungieren konnen. 	Er verschleiert allerings die 
Thatsache dadurch, dass er i und 2,:p mit dem missverstandlichen 
Namen6) Halbvokale nennt. 

Sievers sagt7): 	„Dieser Sprachgebrauch" 	— namlich der 
Sprachgebrauch „Halbvokal" — „hat, wie man sieht, mit deth Wesen 
der Sache nichts zu thun: 	qualitativ sind die unsilbischen „Halb- 
vokale" 	ebensogut Vokale, wie die silbischen „Vollvokale , nur 
haben sie verschiedene Funktion bei der Silbenbildung, und bei 
dieser kann es naturlich auf die Reihenfolge ob z. B. ai oder fa 
ebensowenig ankommen, wie etwa al oder la, ar oder ra u. dgl." 

Wozu also diesen, das Wesen der Sache nicht treffenden, hoch-
stens fiir das altsemitische , und auch hier nicht recht passenden, 
jedenfalls missverstandlichen Namen beibehalten ? 

1) S. 1. c. p. 	294. 	 • 
2) „Der arab. Dialekt der Houwara" etc. in den Abhandl. der phil.-hist. 

Klasse der konigl. S. Gesellsch. der Wissensch. 1894. 
3) Ubrigons verstehe ich nicht, wie Haupt daraus, dass nach B r ii ck e 

im Neuarabischen ein postkonsonantisches / stimmlos und spirantisch sei, daselbst 
folgern kann, dass es also nicht sonantisch sei. 

4) Vgl. BSS. II, 2, p. 385 in der Anm. 
5) Ebenda I, 1, p. 382. 
6) S. diese Zeitschrift 1886, p. 648. 
7) In seinen „Grundstigen der Phonet." etc. § 385. 
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Wie niissverstandlich der Name Halbvokal ist, zeigt am Besten 
seine eigene Ausfithrung in der ZA.1), wo er riihrnend hervorhebt, 
dass 	Dillmann 	in 	seiner 	athiopischen 	Grammatik 	den einzig 
richtigen Namen fur das gemitische 	und 0 , namlich Halbvokale, 
gebraucht habe. 	Nun versteht aber dbch Dillmann unter der 
Bezeichnung Halbvokal etwas ganz anderes als Haupt. Er sprieht 
in seiner athiopischen Grammatik") von der V erhartung des i 
and u zu Halbvokalen. 	Er 	versteht 	also 	unter Halbvokal die 
Reibelaute j und v,-  die .nach ihrn allerdings aus den Vokalen 
i und u hervorgegangen sind , wie sie wiederum am Schlusse der 
Silben in dieselben ilbergehen lreamen.3) 

Macht sich nicht der missverstandliche und darum zu meidende 
Name Halbvokal in den Ausfiihrungen Jagers in BSS.4) recht 
bemerkbar: „Schreibungen wie III , i'nti , 1-  i-,= werden doch im 
Hebraischen 	sicher 	nicht 	diphthongisch 	illetcla.  I, 	Ulai, 	Nebaiot, 
sondern mit i Meidai, Ulai, .Nebajot gesprochen worden sein" 6) etc. 
Allerdings kann man nor p 	wie ma-teeth, r,^= wie &ilia etc., aber 
ebensogut wie inao-eth,""bai-eth etc. sprechen, d. h. man kann das 
konsonantische u, i als Anfangslaut der folgenden Silbe, aber eben-
sogut als Schlusslaut der ersten Silbe, also 3._c, i in derselben Silbe 
dem a unterordnen und diphthongisch as, al sprechen6). Wie man 
aber h e b r. ..gla anders als diphthongisch , 	also wie easai, nicht 
etwa dreisilbig siisa-i gesprochen haben soil , verstehe ich nicht7). 
Dasselbe gilt natiirlich von der Aussprache Ilfaclaf , 	Ulai, selbst. 
verstandlich auf einen Diphthong ausgehend , wahrend man ri-;.',. 
entweder nebha-Ph oder nebhai-oth aussprechen kann. 	Nimmt er 
bier etwa Halbvokal im Slime Dillmanns und will daher siisq etc. 
aussprechen? 

Ebenso ist auch nicht ganz richtig wenn Haupt in iqbei-i-,  
dti von einem irrationalen S pirant en i sprichts). 

Darnach ist doch wohl die Mahnung T e c h m e r s, der ich 
schon oben Ausdruck verlieh , am Platze2): 	„Nach meiner tber- 

1) 1887, p. 262, Anm. 1. 
2) p. 76. 
3) So z. B. 'avlada zu 'aulada. 
4) I, 2, p. 446. 
5) Dazu besagt eine Anmerkung: „Die hebaische Sprache kennt keine 

Diphthong°. 	Beim Zusammentreffen eines a-Vokales mit nachfolgendem p oder 
i tritt entweder Kontraktion zu 6 bezw. 6 ein, oder, der Halbvokal bewahrt 
seine konsonantische Kraft, I-117Z , 	111. ` , '71:010 , 	10'10". 

6) Vgl. S lover s4  § 388', auch diese Zeitschrift 1886, p. 647. 
7) Ebensowenig verstehe ich, wie nach Ewald ein 1  in Wiirtern wie 

1-1, 	',1:4 nicht als straffer Diphthong, sondern nachtiinend und verklingend ge-
lesen werden soli, also wie er ansetzt clan, 01 etc ; vgl. diese Zeitschrift 1886, 
p. 644. 	Will er zweisilbig cha-i, go-i lesen? 

8) S. BSS. I, 1, p. 20; auch ibid. I, 2, p. 457. 
9) S. diese Abhandlung p. 74. 
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zeugung konnen 	in 	der 	Sprache 	mehrdeutige 	Benennungen nie 
frommen; es bedarf der eindeutigen Definitionen'. 

Das Resultat meiner• bisherigen Untersuchung ist aber,  , 	dass 
ich alien Einwanden geaentiber im Wesentlichen nichts von meiner 
Abhandlung iiber die Aussprache der semitischen Konsonanten i 
und " zuriickzunehmen habe, dass jedenfalls semitisch w und y den 
Charakter unsilbischer Vokale gehabt haben k arm e n , und dass, 
da ich von der Voraussetzung ausgehe , dass sie diesen faktisch 
gehabt hab en, 	ich nicht die Einteilung der Laute in Vokale 
und Konsonanten, sondern nur die von Sonanten und Konsonanten 
billigen kann. 

Aber es steht noch zur Frage , ob ich in obiger Abhandlung 
den stringenten Beweis geliefert 	babe 	resp. 	ob 	sich dieser fiber;  
haupt liefern lasst , 	dass semitisches w und y wirklich unsilbische 
Vokale gewesen sind ? 

Im In d oger manis c h en ist es jedenfalls einfacher ein ur- 
spriingliches unsilbisches 2,$, und i zu erweisen. 	Da steht ursprfing- 
liches ti und i den Reibelauten v und j gegeniiber,  , 	die zum Teil 
schon in der indogermanischen Urzeit , zum Teil in den einzelnen 
Dialekten verschiedene Entsprechungen haben. 	„Alit Sicherheit 
kann man A,* und 0 iiberall ansetzen" — sagt Brugmann 1) — 
,,wo sie einem i und u anderer Formen desselben Formensystems 
entsprechen , oder zu i und u in 	einer Ablautsbeziehung stehen. 
3. plur. *kid (ai. ydnti) neben 2. plur. 	*i-te (ai. ithd) von W. 
ei „gehen' 	 Wurzelform *stfep — oder *swop — in 
ai. svcip-nas 	„Schlaf, Traum" 	neben *sup-, 	in ai. 	sup-tas , gr. 
iinvog. — Wo in den Formationen, denen Tiefstufenvokalismus 
eignete, i, u seit indogermanischer Zeit fehlten, ist die Wahrschein- 
lichkeit fiir j, v. z. B. weisen die Partizipien ai. 	tgaktas 2 ) 	 
auf W. tjeg , nicht tieg 	 , da man von tiey ein tiyto-s 
erwarten miisste etc. — Tin Anlaute lasst die Differenz 	und ' im 
Griechischen erkennen, ob wir es mit indogermanischem j- oder f- 
an thun haben, z. B. 	w „siede" von W. 	vydv „Josh" von e jes-, 
W. jeyy-, dagegen riqto-g „heilig“ von W. 	id.9-, iipsig , vos von 
Stamm *iu-sme- (ai. yw-hna-" 3). 

Wo fande sich etwas ahnliches im Semitischen ? 
Furs Semitische konnen wir nur einen Lautwert fiir ^, und 

' annehmen , 	entweder sind sie Spiranten oder unsilbische Vokale. 
Haupt glaubt nun erwiesen zu haben , dass 1. der ursemiti-

sche Halbvokal u im Assyrischen durchweg geschwunden etc. 
2. der labiale Nasal m im Assyrischen im Lauf6 der Zeit in 

den labialen Spiranten 	iibergegangen : 	statt 	Si'manu etc. sprach 
man Simla etc. 

1) In dem Grundriss der vergleichenden Grammatik I, p. 110. 
2) d. i. ai. tiaktas. 
3) Vgl. such pp. 409; 463f. und Haupt in ZA. 1887, p. 262. 

Bd. LI. 	 7 
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3. im Inlaute zwischen Vokalen dieses aus m hervorgegangene 
v dann in spaterer Zeit vollstandig geschwunden sei, wobei zwischen 
dem labialen Spiranten v und dem Spiritus lenis wohl der Halb-
vokal u als Mittellaut anzunehmen sei etc. etc.1) 

Ganz ahnlich soil die Entwicklung des ursemitischen i nach 
ihm gewesen seine) und es erfilllt ihn mit besonderer Genugthuung, 
darauf hinweisen zu konnen, dass Delitzsc h in seiner assyrischen 
Grammatik3) 	seinen Ansichten caber u, 	sowohl wie 	betreffs i im 
Wesentlichen durchaus beistimmt4). 

Das stand ja schon vor Haupt and Delitzsch fest, dass 
eill ursemitisches 1 und , im As syris c h en im Anlaut geschwunden 
sei. 	Aber nicht bewiesen haben Haupt und Delitzsch, dass 
diese ursemitischen 1 und , den Charakter unsilbischer Vokale ge- 
tragen hatten. 	Sie k o n n t en immerhin auch Spiranten gewesen 
sein, die dann eventuell in „Halbvokale“ iibergegangen waren, wie 
Haupt ja letzteres fur das spatere assyrische v annimmt5), oder 
neben 	der 	spirantischen 	Natur 	die 	eines 	,Halbvokals4 	besessen 
haben, wie das zum Teil wiederum Ha u p t fur das spatere assyrische 
v resp. u statuiert6). 

Freilich liessen sich ja die semitischen Formen einfacher von 
der Voraussetzung aus erklaren, dass ursemitisch 1, , ------ u ,g: waren. 
So 	erklart 	sich leichter 	z. R. 	assyrisch 	lima aus iiimi4 als aus 
Arm etc. oder aber arsemitisch %dada unmittelbar von ealada, 
als von walada aus durch awlada , oder endlich syrisch fled von 
?led, wo das unsilbische i, das Schewa mobile verdrangend, silbisch 
geworden ware, als von lied aus, wo wir erst den Uberuang von 
spirantischem j zu unsilbischem f annehmen massten, and dannerst 
den weitern tbergang von pled zu iled statuieren• konnten. 

Aber stringent beweisen lasst sich dieser Vorgang doch nicht%) 
und m 6 glich ist 	es 	doch 	immerhin, 	dass 	1, 	, 	urspriingliche 
Spiranten gewesen, die dann eventuell in unsilbische Vokale fiber- 
creouno•en waren.  t, t, 	b 

1) S. 	dies e Abhandlung 	p. 94 f. und ZA. 	1887 , p. 	259 f. besonders 
p. 285 f. 

2) S. ZA. 1887, p. 262. 
3) S. § 41. 
4) S. BSS. I, 1, p. 297. 	Auf die abenteuerliche, nur in einer Anmerkung 

gelusserte (ibid. p. 278, Anm. 1) Idea H a up ts gehe ich nicht weiter ein, dass 
vielleicht das Febien des 	und (.5 im Assyrischen , die aber in sii mt lichen 
ii br igen sem It is ch en D ialek ten an den entsprechenden Stellen erscheinen, 
das Urspriingliche sei, und 	, L5 der andern Dialekte sich erst sekundiir ent- 
wickelt fatten, s. ZA. 1888, p. 384 f. 

5) S. ZA. 1887, p. 262; auch p. 268. 
6) Ebenda 1887, p. 274 f. 
7) Auch in Jag er s sehr instruktivem Aufsatze: Der Halbvokal i im 

As s y r. in BSS. I, 2, p. 443 f. 	babe ich keinen stringenten 	oder nur wahr- 
scheinlichen Beweis angegeben gefunden, weshalb das Ursemitische nur den un- 
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Allerdings wiire dann ein sehr schwacher Geriluschlaut w und 
j f'i,ir das Ursemitische 	anzusetzen. 	Denn 	sonst ware doch nicht 
der Ubergang schon im Ursemitischen wie 	wir gesehen1), des , 
und , nach einem silbischen Vokal in /.4 mid j  erklarlich. 

Nur den schwachen Gerauschlaut niinmt auchNtildeke 
in seiner 	syrischen 	Grammatik an.2). 	Er sagt 	allerdings 	in 
seiner syrischen Grammatik 9: 	„o ist immer das vokalische eng- 
lische w, nie das deutsche w, und zerfliesst daher leicht vollig in 
u". 	Aber der Ausdruck „immer das vokalische englische w", soli 
doch, 	wie ich schon frilher gesagt habe4), 	fast 	gleich 	dem 
Vokale u besagen. 	Auch spricht daftir der Ausdruck „zerfliesst". 
Sonst hatte er wohl unmissverstandlich gesagt: 	Das unsilbische '0 
kontrahiert 	sich 	mit 	dem 	silbischen u zu langem silbischen ft. 
fiber „ sagt er aber5): „Auch ,., ist immer vokalischer als deutsches 
j" 6 ). 	Hier wendet er ja nur der} Komparativ „vokalischer" an. 
Tber o und ,„ sagt er 	endlich7): 	„o und ,,,, 	sind beide viel 	zu 
vokalisch , als dass sie im Auslaut einer Silbe wahre Konsonanten 
sein konnten" etc. 	Warum nennt er sie „viel zu vokalisch", wenn 
sie nur die unsilbischen Vokale 0 und i darstellen ? 

silbischen Vokal i und nicht den Spiranten y (j) besessen haben soli Er sagt 
selbst p. 453 , class in der Zeichengruppe des Assyrischen ia, aa, ua, ea dos 
Zeichen fur den Halbvokal , oder den Spiranten j fehle. Nun will er aller-
dings, wo der unsilbische in der Schrift nicht ausgedriickte Zwischenlaut dieser 
Lautverbindungen vom Ursemitischen her sich im Assyrischen erhalten hat, ein 
i, dagegen wo er ein sekundiir entwickelter sein soil, 	ein j lesen. 	So will er 
ein assyr. geschriebenes bi-ti-ia gelesen wissen : bitija, ein assyr. geschriebenes 
siipii-aa gelesen wissen sepaia etc. 	p. 454, aber ein assyr. geschriebenes ma- 
aald gelesen wissen majalu etc. p. 485, ein assyr, geschriebenes biti-ia-as- 
ma-leu gelesen wissen bitijasrnaku etc. p. 480 , ebenso wie 	er ein assyr. ge- 
schriebenes lat-u-is, da-bu-u-e,31, na-mu-iii lesen will larva eta: p. 984. Ebenso 
Hest er aa 11._ i = aii in Arlsciitai (geschrieben: 211:-Ica-aa-i-ta) etc., aber aji 
in sitjidu (geschrieben fa-aa-i-du) etc. p. 463 f. 	Weshalb aber der Zwischen- 
laut im ersten Falle ein i, 	im letzten ein j gewesen sein soil, 	daftir ist kein 
Grund einzusehen. 	Es war doch ebensogut moglich, dass ein urspriingliches 
spirantisches j sich zwischen Vokalen erhielt, und dass spiiter ein spirantisches 
sekundares j zwischen Vokalen 	eintrat, 	els 	class 	sich in 	beiden Fallen 	im 
Assyrischen ein unsilbisches j zeigte, und konnte nicht ebensogut ein jdmu mit 
Abfall eines anlautonden j als ein iiintu auf demselben Wege zu dmu werden? 
pp. 472, 475 , oder konnte nicht ebensogut neben einem urspriinglichen ajd bu 
(geschrieben aa-lru) durch Assimilation ein Vetbu (sehreib ia-a-bu) als neben 
dem urspriinglichen aidbu ein iitibu p. 478 entstehen? 

1) S. diese Abhandlung pp. 73. 98. 
2) find nicht die vokalische Natur des 3  und L5 wie li au p t will, s. ZA. 

1887, p. 262, Anm. 1. 
3) S. ibid. § 2. 
4) S. diese Zeitschrift 1886, p. 640. 
5) S. ibid. § 2. 
6) Vgl. such „fiber die vokalische Natur des iith. j", No id eke in GGA. 

1896, p. 167.  
7) ibid. § 40 b. 

7 

   
  



100 Philippi, Nochmals d. Aussprache d. remit. Konsonanten 1 und ". 

Ich habe nun in meinem Aufsatze1) aus dem Schriftsystem 
der Masora auf den Lautcharakter des I and ' schliessen zu diirfen 
geglauht. 	1 und , sollen danach entweder als Reibelaute oder 
aber 	als 	konsonantische 	(unsilbische) Vokale 	ausgesprochen sein. , 
, und , warden aber im Hebraischen der Masora nach heterogenem 
Vokale notorisch als unsilbische Vokale ausgesprochen2). 	Danach 
warden 1 und , in jeder Stellung der Silbe als unsilbische Vokale 
anzusehen sein. 	Aber ich glaube doch diese Beweisfiihrung aus 
dem Schriftsystem der Masora jetzt aufgeben zu naiissen. 	Freilich 
sind 1 und , im Hebraischen der grossten Wahrscheinlichkeit nach 
der Masora zufolge nach heterogenem Vokale als unsilbische Vokale 
ausgesprochen. 	Das folgt allerdings nicht aus der Transskription 
hebriiischer Namen in den LXX 3). 	Penn mit demselben Rechte 
k6nnte man aus der Transskription eines 	1.77t.2: 	'n'r 	r;:r.3g,  etc. 
als 14ovia,Iceip,larolag etc. fotgern, (lass ein 'das liTort anlauten- 
des , im Hebraischen stets wie i gelautet habe. 	Wie hatten such 
die LXX einen Reibelaut 1, , im Hebraischen anders als durch 
v, t wiedergeben sollen? 	Aber es ergiebt sich doch mit Sicher- 
heit daraus, dass in a 11 e n a n d e r en Dialekten 1, , nach heterogenen 
silbischen Vokalen als unsilbische Vokale ausgesprochen werden. So 

..?5- 
	'aulada, 	

.-- 
arabisch 0.431 = 	= 'c7)  asa, 6i.,. 	= jazatc, etc., on,..;,i1 

ebenso athiopisch 	Aarn.v), 	Axrin 	etc., syrisch 
$,0? = 'auled, „AL,' ? •,--,.- 'ainele, ,..0)—  0,,,gj 4.0 ....--- leetaltiv, o0, ,ii 

,----- 'enau , „falrioi' = Witt; etc. Nach diesen Analogien wird man 
in 	der 	That auch 	aussprechen 	mussen 	hebr ii. isch 	nyTi.:,  = 

	

mdwa 	.%:,,i ,,,:i .-- WWI, t-1.,7 	= bctia, br , 	:=--- gaff, ,r, = dud, 

	

, 	• :- 	, 
1r..7 	-,--- 	ye,sau , 	rr.-17-# 	-,-- 	g ent a r KO , 	.11 	7-= 	‘dlatk. , 	.1. ti!Z 	:== 

'di* 5) etc. etc. und es ist wirklich Zeit , dass 	man endlich die 
barbarische Gewohnheit , wie N 61d e k e mit Recht in der schon 
von mir angefiihrten Stelle 3) 	sagt , aufgebe , 	„silbenauslautendes 1 
wie deutsches w oder gar f auszusprechen statt rein vokalisch", 

1) S. di ese Zeitschrift 1886, p. 648 Anm. 2, vgl. auch p. 644f. 
2) Vgl. G e s.- K.26 § 8 in: 	So wird -n, •rb, Yiti., -,;t 	etc. hai, , 	goi, 

'asal, geo ete. ausgesprochett, such N5 ldek e, Syr. Gramm. § 40 B, Amu. 1 
nach dem ein r:t...:, 1', .3,? a fiiu, nigleichau ausgesprochen sind. 

a) So G es.- K.." § 8 in. 
4) Vgl. 	such 	Ti grins. 	hi:Wand/ 	„and sein Kind", 	ii thio pis ch 

Mdan4 '1; 	P6‘lem,, auf ibm s. Lindberg p. 114; Praetorius, Gramm. 
d. Tigrinasprache pp. 78. 148; arnharisch weigciu „sein Lohn" s. Lindberg 
p. 117 und Praetorius, Amhar. Gramm. p. 111. 

5) VII. Lindberg p. 168 y, 1, 2, 3; p. 150; auch p. 110 Anm. 1. 
6) Vgl. di ese Abhandlung p. 72 Anm. :3. 

   
  



Philippi, Nochmals d. Aunprache d. sentit. Konsonanten1 und .. 101 

also z. B. nt, 14;,.i-  7; auszusprechen 'abito, meiczelaizol). 	Es miisste 
ja hier in Fallen wie -1,,t, 	l',;.'?:T., 1,̀7.1t! etc. ein '12 von M nach 
i oder cti sich schon in 	sehr friiher Zeit in 	den Reibelaut ge- 
wandelt haben, statt einfach unsilbisch zu werden. 

Aber ich gebe jetzt zu, dass wenn semitisches 1 und 1  wirk-
lich urspriinglich Zeichen fiir Reibelaute gewesen , und erst nach 
einem voraufgehenden silbischen Vokal in unsilbische Vokale tiber- 
gegangen 	waren , 	sich 	dann 	aber noch in der Schrift 	erhalten 
batten, nicht die Moglichkeit ausgeschlossen ware, dass von solchen 
Fallen her eine tbertragung der Zeichen 1 and , far unsilbische 
Vokale auf solche 	Falle 	stattgefunden hatte, 	wo sie 	nicht ur- 
spriingliche Reibelaute gewesen waxen. 

Allerdings glaube 	ich aber 	dass 	sich 	folgendes Argument 
meiner fritheren Abhandlung, aus dem hervorging , dass 1 und , 
unsilbische Vokale waren , 	sich als stichhaltig oder 	doch sehr be- 
achtenswert erweisen wird. 	Freilich muss ich dies , nach meiner 
Recension Lin d b ergs 2), noch naher praeisieren. 

Ich babe in meiner fritheren Abhandlung gesagt3), dass 1 and 
•+ in allen semitischen Schriftsystemen als konsonantische d. i. un-
silbische Vokale in den Diphthongen verwandt worden sind. 

Sie sind aber als solche nicht nur dort verwandt, sondern, 
ffige ich nunmehr hinzu, auch schon, wie ich in dieser Abhandlung 
bewiesen habe4), im Ursemitischen solche gewesen. 

Weshalb nun, argumentiere ich weiter, batten die ersten Er- 
finder der Scririft , 	die ja schon immer z. B. ein 'aulada, 'afbasa 
sprachen , fiir die unsilbischen Vokale in den Diphthongen stets 
und ausn a h m slos die Zeichen 1 und , gewahlt, wenn sie eigent-
lich doch nur fiir die Gerauschlaute Zeichen erfunden batten ? 

Man konnte ja meinen, 1 und , waren als Zeichen fiir un-
silbische u and f verwandt, weil sie eben aus diesen ihnen nahe-
stehenden Gerauschlauten , allerdings schon im Ursemitischen ent-
standen waren , wofiir sich aber zum Teil das Bewusstsein durch 
die parallelen Formen wie walacla (mit G e r a,u s c hl au t w) zu 
'alt,lada erhalten hatte. 

Ich will nun kein Gewicht darauf legen , dass 1 und , fiir z„,t 
und f auch da gesetzt werden , wo keine Nebenformen auf den 
Urspruno• eines ail, ai aus cm, aj hinweisen, wie z. B. in der ur-
spriinglichen h ebraische n Stat. constr.-Form Plur. masc. auf ai 
(jetzt 8), oder aber der ursprtinglichen a r ab isch en Endung auf 

ai (jetzt L5—). 	Denn das konnen Analogiebildungen nach den 
Fallen sein , wo 24 und i urspriingliche Reibelaute gewesen waren. 

1) Wie noch Konig will, vgl. am zuletzt angefiihrten Orte. 
2) S. a. a. 0. zum Sehluss p. 812. 
3) S. dies e Zeitschrift 1886, p. 648 Anm. 2. 
4) S. pp. 	73. 98. 	100. 	 . 

4 2  044 
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Aber dagegen spricht doch entschieden, wie fast alle Forscher zu- 
geben , 	die vollstandige Ausnahmlosigkeit der Bezeichnung eines 
unsilbischen ?.t und I in den Diphthongen dui oh 1 und ,. 

Eine Notigung flir die st andige Bezeichnungsweise des e 
und i lag doch von dieser Auffassung aus keineswegs vor. Es war ja 
nur eine Ubertragung von den Zeichen 4 und , fiir G-erauschlaute 
auf andre Zeichen, fur die sie urspriinglich nicht bestimmt waren, 
und man konnte sie such ebensogut nicht oder nicht liberall wahlen, 
ebenso wie man jetzt im li e b r aisch en nicht mehr iiberall 4 und 

zur Bezeichnung von 8 und 8 aus ay, und ail) oder nicht liberal) 
die auf einen langen sonantischen Vokal iibertragenen Konsonanten- 
zeichen gebraucht 2). 	Ursprfinglich waren ja nach dieser Auffassung 
1 und , nur Zeichen fiir die Gerauschlaute w und j, und 
wenn nun auf der M e A a`- Inschrift auch schon ,:vt)rt statt nvtir, 
=t7;,Ni statt =12)1N1 , vgl. daneben in41-1 (o aus au), 	rib statt and 
neben =,=, etc. , im P h ii ni cischen rim fur rib, btu) fiir t,tz.; , 
:n fiir 1:t, 	re; fur rm. 3) etc. 	oder im Palmyr enischen r 
viel 	haufiger neben 	and fiir r,=, 	oder 	tsti,V1 	fur N':n-71, ir-r 
^cri.,r1 4) etc. sich geschrieben 	findet , 	so hat man kein Recht, die 
Schreibung ohne 1 resp. , ffir die Lesung mit dem Mischlaut such 
da, wo 4 und 4 daneben stehen, also z. B. fur die Lesung Mt, und 
nicht bait, in Anspruch zu nehmen. 	Man konnte ja auch die Be- 
zeichnung ohne , fiir die Lesung 	bait, 	da ja , nicht eigentlich 
Zeichen fur i war, also ;In wahlen 5). 

Wenn man aber mit Recht 1 und , als Zeichen- fur die diph-
thongischen Laute ay, und al s t e t s erwartet, and aus dem, such 
nur sporadischen Fehlen derselben auf eine Aussprache mit den 

1) Vgl. Ges.-K.26  § 9 i, p; Olshausen §§ 39 a, h; 255; 257 c; Stade 
§§ 406 a; 420 a; 433 a; 466 a etc.; Biittcher §§ 1096, 13 f.; 1098. 

2) Vgl. Ges.-K.26  § 8 i, k; Olshausen § 39 etc. 
3) s. Schroder, Die phonicische Sprache pp. 118-120, 131; such 

Sta de, Morgenl. Forschungen pp. 191, 210 f. 
4) Vgl. Nii 1 d ek e diese Zeitschrift 1870, p. 89 f. 	Die Lesung ohne 1  

fur urspriingliches ai steht bier im Gegensatz zur standigen Lesung mit 1 far 
ursprungliches ao s. ibid. p. 92. 	In Naba th. Inschriften wird diphthongisches 
an, ai stets durch 1 und 1  wiedergegeben (s. Nabath. Inschriften von Eu tin g 
p. 75, den Nachweis von N 61 d eke), 	daher man in denselben auch z. B. 
o,--.7; „Clodius" und nicht „Claudius" las, 	s. 	Noldeke diese Zeit- 
schrift XIX, p. 639 und de Vogfie, La Syrie contr. p. 100. 

5) So sollen nach Ho in me I, Siidarab. Chrestom. p. 7f. im Sildarabischen 
diphthongisches 	ao und 	ai 	fast 	immer 	durch 	1 und 1  ausgedrackt sein. 
Wenn sich daneben ein b=r-s 	haubas und 71= 	bait fAnde, so sollen das 
graphisch 	abgekfirzte Schreibungen fur 	=it", rn,= sein. 	Sollten aber diese 
Schreibungen nicht vielmehr darauf hinweisen, dass man die an und ai schon 
zu 6 und e, auch wenn man sie noch gewohnlich mit 1 und 1  schriebl zusammen-
gezogen und daher auch ohne 1 und 1  geschrieben latte? 
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Mischlauten 6' und 8 glaubt schliessen zu konnen , 	so glaube ich, 
kann man einen zwingenden Grund nur darin sehen , dam 4 and 4 
urspriingliche Zeichen fill- unsilbische Vokale waren, und dass man 
daher ebenso wie man z. B. 'aylada, 'aibasa etc. so  auch yalada, 
jabisa sprach and daher auch beide Formen mit 4 mid 4 schrieb, 
also 	-154, 	41',4N 	etc. 

Dabei ist es nicht ausgeschlossen, dam sich 4 und 4 im Laufe 
der Zeit in einzelnen Dialekten oder mehr oder weniger in alien, 
besonders wenn sie vor homogen silbischen Vokalen standen , mit 
grosserem Engegrade ausgesprochen sind, oder sich schon einem 
leisen Gerauschlaut genahert resp. in denselben fibergegangen sind'). 

Bei dieser Auffassung 	vom ursprtinglichen Charakter des 	4 
und , haben wir durchaus nicht nothig den Erfindern der Schrift 
eine tiefere sprachwissenschaftliche Kenntniss vom Wegen der Laute 
zu vindizieren. 	Sie haben wohl weder den Unterschied von Vokal 
and Konsonant noch den von Stimm- und Gerauschlaut gekannt 
and gemacht. 	Sie haben, wie ich schon auseinandergesetzt babe 2), 
vom rein empirischen Standpunkte nur fiir die unsilbischen Laute 
besondere Zeichen gewahlt, wahrend sie die silbischen unbezeichnet 
liessen. 	Der Grund daffir liegt ja auf der Hand und habe ich 
schon an der eben angefilluien Stelle 	denselben 	angegeben. 	Das 
setzt ja nur bei ihnen eine empirische Kenntniss des Wesens der 
Silbe voraus, die man ihnen abzusprechen keinerlei Veranlassung hat. 

Auf demselben Standpunkte scheinen nun auch die Erfinder 
der spatern Beizeichen gestanden zu haben. 	Sie 	scheinen 	in 
den Diphthongen 	nur ffir den 	silbischen Laut besondre Bei- 
zeichen erfunden zu haben, wahrend sie die unsilbischen nicht durch 
eM besondres Beizeichen ausdriickten, sondern sie durch die Zeichen 
4 and , im Text bezeichnet sein liessen 3). 	Indes scheint das doch 
nur der Fall gewesen 	zu sein. 	Sie scheinen vielmehr vom Grie- 
chischen 4) her den nicht ganz zutreffenden Unterschied zwischen 
Vokal and Konsonant gemacht and daher fur a 11 e , auch die un- 
silbischen Vokale besondre Beizeichen erfunden zu haben. 	So ist 
noch nach Ewald 5) im Syrischen die Bezeichnung fur ai durch 

	

,..-.L. 	and nach Ntildeke (') 	ffir au durch of-1. und ahnlich fiir . 	. 
andre Diphthonge in altern Handschriften nachweisbar. Wir werelen 

1) So ward ja schon indogerm. 0 im Sanskrit zu v, indogerm. i blieb 
aber im Sanskrit, dagegen wurde es im Pr5krit im Anlaut und vielfach such 
im Inlaute zum Spiranten j, s. Brugm ann , Grundriss der vergl. Gramm. I 
pp. 25, 118. 138, 409; auch Sievers' § 388 und Haupt ZA. p. 288f. sowio 
Thumb: Handbuch der neugriech. Volkssprache 1895, p. 3. 

2) S. schon diese Abhandlung p. 74. 
3) So scheint an, ai etc. bezeichnet zu sein durch 7— , 7--7  . 
4) S. schon diese Abhandlung p. 74. 
5) S. Abbandlungen zur orient. und bibl. Literatur p. 80. 
6) S. syr. Gramm. p. 8. 
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also syr. 0—v  , ,„—v 	etc. fur eine spatere abgekiirzte Bezeichnungs- 
weise halten , wo man schon th , i gentigend durch die Zeichen im 
Text bezeichnet fand. 	Ebenso werden wir die Bezeichnung der 
Diphthonge von Seiten der Erfinder der Beizeichen im Arab ischen 
und H ebr a is c hen auffassen. 	Es ist also nicht ganz an dem, 
wenn 	K6 n i g 	aus 	der 	Bezeichnung 	1,r)';;;7 	und 	nicht 	71,7 e; 
schliessen will , 	dass 	man 	mindestens qetatig und nicht getaltiii 
gesprochen hattel). 	Die Schr eibung beweist hier unseres Er- 
achtens gar nichts. 

Bei meiner Auffassung vom Lautcharakter des 1 mid , als 
konsonantischer , d. i. unsilbischer Vokale 	kiinnen wir aber such 
annehmen, dass 1 und ., als Zeichen ffir unsilbische 21, und f in au 
und ai etc. und dann weiter als Zeichen ftir die daraus entstandenen 
silbischen 6 und e, 	d. i. als Vokalbuehstaben 	ftir die daraus ent- 
standenen 3 and 8 auf ganz demselben Wege wie ursprunglich die 
andern 	Konsonanten als Zeichen ftir silbische Vokale entstanden 
waren , 	indem auch diese urspriinglich noch in der Schrift einen 
unsilbischen Laut , einen Konsonanten, 	allerdings einen Gerausch- 
laut darstellten, dessen Wert sie allmahlich verloren haben2). Andern-
falls milssten wir annehmen, dass 1 und , Zeichen fiir unsilbische, 
d. i. konsonantische 0, und i, 	aus 	and e r en Grfinden 3), wie die 
iibrigen Konsonanten, die die Funktion von Vokalbuchstaben erhalten 
hatten, geworden waren. 

Ich fasse das Resultat dieser erneuten Untersuchung fiber den 
urspriinglichen Charakter der semitischen Laute , und , kurz zu-
samm en : 

Dem steht durchaus nichts entgegen, dass semitisches 1 und , 
den 	Charakter 	unsilbischer 	oder 	konsonantischer 	Vokale 	gehabt 
haben ktinne n. 	Auch erklaren sich dabei die schwachen Formen, 
namentlich der Worter ,1"e und ,1"',, einfacher und leichter. Aber 
positiv mochte ich fur diese Auffassung geltend machen, dass schon 
im Ursemitischen 1 und •+ nach einem silbischen Vokal die Funktion 
unsilbischer Vokale gehabt haben and dass sie von den Erfindern 
semitischer 	Schrift 	stet s 	als 	zweites 	unsilbisches 	Glied 	eines 
Diphthongs verwandt sind. 	Auch wiirde die Verwendung von 1 
und ' als Zeichen fur konsonantische d. i. unsilbische Vokale, and 
dann lange sonantische d. i. silbische Vokale, aus 	ganz denselben 
Griinden, als die von N und rs hervorgegangen sein. 

1) S. 1. 	c. p. 	484. 
2) s. Stade § 28a f. und Ges.-K. § 7, 2 a. 
3) Namlich 	daher,  , weil unsilbisches 2/ und i den Gerauschlauten sehr 

nahe standen, und das Bewusstsein, dass sie aus diesen hervorgegangen waren, 
sich in viel en (nicht alien) Fallen erhalten hatte. 
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Ein Beitrag zur Frage, 
ob Dhammapala im Nalandasafigharama 

seine Kommentare geschrieben. 

Von 

E. Hardy. 

Seitdem m. W. zuerst P. St einthal 1) und alsdann T. W. 
Rhys Davids 2) 	sich dahin geaussert haben , 	dass der in den 
Listen der Pali-Kommentatoren in der Regel an zweiter oder dritter 
Stelle nach Buddhaghosa genannte Dhammapala die gleiche Per-
sdnlichkeit sei wie Dharmap 5;1 a (chines. H u-f a), welchen Hiuen-
ts an g miter den vor oder zu seiner Zeit im Konvente von Nalanda 
als Lehrer und Schriftsteller thatigen Mannern erwahnt 	sind he- , 
griindete Bedenken 	gegen 	diese Gleichsetzung nicht vorgetragen 
worden. 	Zu ihrer Empfehlung sprach natfirlich nicht der Gleich- 
laut der Namen als solcher, obschon diese Gleichheit in Anbetracht 
der von vornherein sich aufdrangenden ungefahr gleichen Datierung 
je des einen und des andern Tragers jenes Namens den Eindruck, 
dass personliche Gleichheit 	vorliege , 	zunachst hervorgerufen hat; 
vielmehr die unter der Annahme der Richtigkeit der Gleichung 
gegebene , sonst aber fehlende genaue Bestimmung der Lebenszeit 
des Verfassers der im G a n d h a v a rn s a 3) aufgezahlten aprhakathas, 
likas und anutikas, einfach auf Grund der Thatsache, dass er dann 
auch der Lehrer des Lehrers von Hiuen-tsang gewesen. 	Ilber 
diesen Gewinn scheinen die dem Yollzug der gedachten Gleichung 
im Wege stehenden , nicht unerheblichen Schwierigkeiten nicht zu 
ihrem Rechte gekommen zu sein, sei es dass sie vollig ubersehen 
wurden oder nicht rein und klar vor dem prtifenden Auge standen. 
Wohl hat in jiingster Zeit H. Kern 4) 	die Gleichsetzung von 
Dharmapala mit Dhammapala in Zweifel gezogen, aber wenn 

1) Udiina, P. T. S. 1885, p. VII, n. 1. 
2) Sumangala-Vilasini, P. T. S. 1886, p. VIII (streng genommen Rh. D. 

und J. E. Carpenter). 
3) Vgl. J. P. T. S. 1886, p. 60; Min a yef f, Recherches sur le Bouddhisme, 

1894, p. 240. 
4) Manual of Indian Buddhism, p. 130 (Grundriss der Indo-Arischen Philo-

logie u. Altertumskunde, III. Band, 8. Heft, 1896). 
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Kern durchblicken lasst , 	dass 	ein Ubertritt des Verfassers der 
Paramattha-Dipani zum Mahayanismus zwar nicht ausserhalb des 
Bereiches der Moglichkeit liege , indess doch schwer glaubbaft zu 
machen sei , so hat er damit ganz richtig eine der Bedingungen 
bezeichnet, unter denen wir, ihre Wahrscheinlichkeit vorausgesetzt, 
an 	die 	personliche 	Gleichheit 	desselben 	mit 	dem 	Mahayanisten 
Dharmap -Ala glauben diirfen, allein andere TImstande unberliek- 
sichtigt gelassen, die gleichfalls hier in Betracht kommen. 	Es mag 
sein , dass ausschlaggebend wirklich nur die Bejahung oder Ver-
neinung der Frage ist: Ditrfen wir aus allgemeinen and 
besonderen Griinden einen Systemwechsel bei Dhamma- 
pala a nn ehmen oder n i c h t? 	Damit jedoch dem subjektiven 
Ermessen ein moglichst kleiner Spielraum tibrig bleibe, haben wir 
die Pflicht, das Zeugenverhor so umsichtig wie moglich vorzunehmen, 
and damit dieses selbst wieder nicht nutzlos verlaufe, soil zur Be-
weisaufnahme bloss die Frage stehen: Hat Dhammapala im 
Nalandasangharama seine Kommentare geschrieben? 

Wir schopfen unsere Kenntnis fiber D h a m m a pal a aus den 
ihm zugeschriebenen Werken and einigen jiingeren Pali-Schriften. 
Fiir 	D harm ap al a 	bildet 	niuen-tsang 	unsere Hauptquelle 
and nachst diesem I- tsin g. 

I. 
Von Dhammapala's Kommentaren and verwandten Werken 

sind nur zwei, im Druck erschienen: der Kommentar zu den Theri- 
&has, Paramattita- Dipanil) and der gleichnamige zum Petavatthu=). 
Eine Anzahl von Glossen aus dem Kommentar mm Itivuttaka hat 
E. Win di s c h in 	die 	Anmerkungen 	seiner 	Textausgabe1) auf- 
genommen. 	Nebstdem besitze ich ein nach einer Palmblatterhand- 
schrift 	des 	India 	Office 	von 	mir 	angefertigtes 	Transskript des 
Kommentars zum Vimanavatthu and eine Papierhandschrift des-
selben Textes, die ich der Giite von W. S u bhtiti in Waskaduwa, 
Kalutara (Ceylon) verdanke. 	Es 	sind also 	zusammen blo s s 
d r e i von 14 Dhammapila's Namen tragenden Schriften4). 	Dennoch, 

1) P. T. S. 1893. (E. Muller); auszugsweise P. T. S. 1883 (R. Pi sehel). 
2) P. T. S. 1894 (m eine Ausgabe). 
3) P. T. S. 1889. 
4) Der G andh av a ru s a (J. P. T. S. 1886, p. 60; Minayeff, 1. c.) giebt 

als Gesamtzahl von Dh.'s Schriften 14 an, liisst aber in der Aufzahlung die 
TherTgathatthakatha ails , erwahnt sie dagegen etwas spater (1. c. p. 69). 	Der 
Reihenfolge nach sind es folgende : 	1. Nettzpakarayatthakathr t , 	2. itivutta- 
katth.o, 	3. 	Uddnatth.0, 4. Cariyiipitalcatth.°, 5. Theragathretth.o, [6. Theri- 
glid -ilth.0 ], 7. Vinzdavacisini (Komm. zum Petay.°), 8. Vimalavilasini (Komm. 
zum Vimanay.°) , 9. ParamatthamaViisii (tnal: zum Visuddhimagga), 10. Li-
natthapctk,a8ini (Vika zur Sumangalavilasini, Papaiicasadani, SaratthapakasanT, 
Manorathaparan1), 	11. Einatthapakrezini (tike zur Jatakatth.°), 	12. eine fika 
zur Nettitth.°, 13. Paramatthad7pani (0,5, zur Buddhavamsaqh.0), 14. Li- 
natthavaayanii (anutika zur Oka der Abbidhammatth.°). 	Der Name Vimala- 
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glaube ich, wiirde der Einwand, dass die vorhandenen Materialien 
viel zu dirrftig seien, um darauf hin irgend eine Behauptung zu 
wagen, nur in d e m Falle Berechtigung haben, wenn in den noch 
ausstandigen 	Texten 	eine 	wesentlich abweichende 	Tendenz und 
3lethode 	zu 	erwarten ware. 	Die Wahrscheinlichkeit wenigstens 
spricht nicht zu Gunsten einer solchen Erwartung. 	Gleichwohl 
mOchte ich dieser Klasse von Zeugnissen fiir sich allein keine un-
bedingte Giiltigkeit beilegen. 

Zur grosseren Deutlichkeit halte ich die folgenden , Dhamma-
pala's Kommentaren entnommenen, Angaben auseinander: 

1. Dhammapala oder Acariyadhammapala, wie die Bezeich-
nung im Kolophon der Kommentare lautet , bekennt sich als 'An- 
banger 	,,der 	reinen Lehre 	der Insassen 	des 	Grossen 
Klosters" (rizakeiviheiravasinarp samayarp avilamayalz). 	Seine 
Methode ist die der „Kommentare der Vorzeit" (portivatatakathd- 
nayavz)1 ). 	Die mir zuganglichen Kommentare desselben bestatigen 
dies indirekt dadurch am besten, dass sowohl die Geistesverfassung 
die er an seine Gegenstande heranbringt , als auch die formelle 
Behandlungsweise 	derselben 	sich durchaus 	deckt 	mit 	derjenigen 
Buddhaghosa's, der uns versichert, die im .Mahavihara zu Anuradha- 
pura fortlebende Uberlieferung zur Richtschnur zu nehmen.2) 	Da- 
mit aber war von selbst gegeben, dass beide im Denken und Leben 
streng am Standpunkt der jede Neuerung von sich abweisenden 
Lehre , dem mulatheravada 	der Vi bhajjavadins festhielten3), 
welche nicht einmal an die Abhayagirivasins im eigenen Lande 
Zugestandnisse machten4), geschweige denn an die den Neuerungen 
weit weniger abholden Mahayanisten des indischen Festlandes. 

2. Dhammapala citiert , soweit wir sehen konnen , nie mit 
amen seine Vorganger und Zeitgenossen, die mit ihm die gleiche 

litteraxische Thatigkeit ausiibten. 	Er nennt in seinen Kommentaren 
an keiner Stelle Buddhaghosa, obgleich ihm mehrere Scholien zu 
Buddhaghosa's Schriften zugeschrieben werden. 	Wir konnen daher 
auch nur auf indirektem Wege aber das Verhaltnis Dhammapala's 
zu seinem grossen Vorganger im Punkte der Schriftauslegung Auf- 
schluss bekommen. 	Vielleicht wrirde eine Vergleichung von ITda- 
natthakatha I, 1-3; 4; 9; II, 1; 10; IV, 4; 5; V, 5; 6; 8; 9 
mit der Samantapeisadika zu Mahay. I, 1, 1-7; 2, 1-3; 20, 15; 
3, 1-4; Cullay. VII, 1, 5 ; 3, 12; Mahay. X, 4, 6. 7 ; Cullay. IX, 

vdaeini je far Petavatthu-atthakatha und Vimanavatthu-att.h.0  wird nicht durch 
die Ilandschriften bestatigt, diese 	geben vielmehr iibereinstimmend als Titel 
Paramatthadipani an. 

1) Vgl. 'Paramattbadipani 	on the Petavatthu, 	pp. 	1 	u. 287 	(hiermit 
stimmt der Kommentar zum Vimanavatthu wortlich iiberein). 

2) Vgl. Sumailgala-Vilisini, part I, p. 1 (in wortlicher trbereinstimmung 
mit der Einleitung zur Manoratha-Plirani lima den flandschriftenD. 

3) Vgl. H. Oldenb erg, Vinaya Pitaka, vol. I, p. XLI sq., besonders 
n. 4 p. Xiii. 

4) Mahlivamsa c. 36, vv. 110 sqq. (Colombo, 1883, p. 217). 
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1; 2; Mahay. V, 13, 1-10 ; Cullay. VII, 3, 17; Mahay. X, 3 dazu 
gute Dienste leisten. 	Vorlaufig genilge es , auf eine Stelle hinzu- 
weisen, die zu den selteneren in unsern kanonischen Pali-Schriften 
gehort , aber gliicklicherweise zweimal , Anguttara Nikaya IV, 26 
(part II, p. 26 in M or r i s' Ausgabe) and Itivuttaka IV, 9 (p. 112 
in Windiscb 's Ausgabe) vorkommt. 	Zu dem Ausdruck sings 
citiert der Herausgeber des Itivuttaka die Erklarung Dhammapala's. 
Da jedoch die von ihm benutzte Handschrift gerade an dieser Stelle 
verdorben ist, so beschrankt sich das mitgeteilte Citat auf wenige 
Worte, die den Schluss enthalten. 	Trotzdan gehen wir nicht fehl, 
wenn wir mit aller Bestimmtheit behaupten , 	dass Dhammapala 
Buddhaghosa's Manorathaparazti vor sich hatte , oder dass beide 
nach Vorlagen arbeiteten , die einen gemeinsamen Verfasser haben 
oder deren Verfasser aufeinander Riicksicht nahmen. 	Die betreffende 
Stelle lautet in der Manorathapiiranil) wie folgt : 

sitigi ti tattha katamam simgam? 	yam simgam simgaratd 
caturiyam parikkhatata parikkhattiyan ti ev am vuttehi sim • 
gadise .hi pakatakilesehi samannagata. 

Die gesperrten Worte rind dieselben, die Win di sc h in einer An-
merkung auf S. 112 seiner Ausgabe des Itivuttaka aus der Itivuttaka-
tthakatha citiert hat, nur dass er samghadisehi statt simga° liest, was 
ihn weiter dazu verleitet hat, singi versuchsweise von satigo abzuleiten. 

Die Frage drangt sich hier von selbst auf, ob Dhammapala 
sich eines Plagiates schuldig gemacht, oder ob er ebenso wie Buddha- 
ghosa eine poraluzAthakatha ausgeschrieben habe. 	In vielen Fallen, 
wo 	beide Kommentatoren 	landlaufige 	Definitionen reproduzieren, 
haben wir, 	offen gestanden , 	kein Kriterium , 	um etwaige Ent- 
lehnungen von solchen , eine Art von gelehrter Scheidemiinze ge-
wordenen , Glossen zu unterscheiden , deren sich eine ganze Liste 
zusammenstellen 	liesse. 	In 	unserm Falle 	aber ist unsere Lage 
insofern g,iinstiger,  , als das Wort, zu dem beide Kommentatoren 
eine 	gleichlautende 	Erklarung 	liefern, 	wenigstens 	in 	der iiber- 
tragenen Bedeutung nicht haufig gebraucht 	wird. 	Was 	darum 
far Gemeinplatze, wie arahanto, zutreffen wfirde, ware bier nichts 
weniger als angebracht. 	Freilich , um sich ein Urteil darilber zu 
bilden , bis zu welchem Grade Dhammapala von Buddhaghosa ab-
hangig gewesen , bediirfen wir weiterer Quellenbelege2), allein un-
beschadet aller moglichen Einschrankungen, die man hier zu machen 
beliebe , dart doch jetzt schon mit begriindetem Nachdruck darauf 
hingewiesen werden , dass Dhammapala and Buddhaghosa 
wie in der Lehre so auch in der Schriftauslegung Parteiganger der 
Theravadins waren. 
- 	- 

1) Ich citiere nach 	einer Handsaw. 	der Royal Asiatic Society, Morris- 
Collection Nr. 9, fol. 89 (to). 

2) In Ausga b en besitzen wir zunitchst nur noch die parallelen Legenden 
im Kommentar zu Ang. I, 14, 5 (J. R. A. S. 1893, pp. 517 sqq.; 763 sqq.) mid 
zu den The/TO:digs (P. T. S. 1893). 
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3. In keiner der von mir durchgesehenen Handschriften von 
Dhammapdla's Kommentaren fehlt die Bemerkung am Ende , dass 
Dhammapdla in einem vihdra sich aufhielt , wie anzunehmen zeit- 
lebens 	oder 	doch 	den 	grosseren 	Teil 	seines 	Lebens , 	der 	bald 
Padaratitthavihdra , bald Badaratittha.° oder Vadattittha.°, bald 
Vasititthagiri.° genannt wird.1) 	Welcher Name der richtige ist, 
ist schwer zu sagen, doch kommen bloss zwei in die engere Wahl, 
Padara.° und Badara.°, withrend von den zwei andern Formen 
die eine ( Vada.°) auf Badara.° zurfickgeftihrt werden darf, obschon 
v im Singhalesischen von b mehr versebieden ist, als b von p im 
Burmesischen, die andere (Vasi.°) im ersten Teil des Wortes weniger 
als im letzten 	(girl) 	moglicherweise einen Fingerzeig bietet zur 
ndheren Ortsbestimmung. 	Allerdings sind wir bei dem durchweg 
jungen Alter unserer Handschriften nicht imstande , aus denselben 
zu ermitteln , 	ob sich hinter jenem Kolophon uberbaupt eine alte 
Erinnerung verberge. 	Wir werden unten sehen , dass eine fiber- 
einstimmende , noch 	etwas erweiterte Angabe sich in einem recht 
jungen Werke, dem Sasanavaipsa findet, und verschieben bis dahin 
such die Erorterung der Frage, in welcher Gegend wir jenen vihdra 
zu suchen haben, den ich lieber Badaratittha.° als Padaratittha.° 
nennen mochte , weil einer Legende zufolge 	eine Einsiedelei von 
Nara mid Nitrdyana ebenso Mess"), und es nicht unwahrscheinlich 
ist, dass solche heilige Namen frei auf fremde Ortlichkeiten iiber- 
tragen wurden. 	Sei dem 	aber wie ihm wolle , die ceylonesische 
Tradition weiss von einem Aufenthaltsorte Dhammardla's, und zwar 
bringt sie seinen Namen mit demselben in eine mehr als bloss 
voriibergehende Verbindung; sie giebt zu verstehen, dass der Kom- 
mentator dort dauernd 	sich aufgehalten und seine Kommentare 
geschrieben habe.3) 

Mit dem unter 3. angeflihrten Beweismoment haben wir bereits 
ein husseres Zeugnis fiber Dhammaola herangezogen. 	Es reilien 
sich ibm die folgenden an: 

1. Das Zeugnis des „S addhammasangah a" betitelten Kom- 
pendiums 	kirchen- 	und litteraturgeschichtlichen Inhalts1), 	dessen 

1) Padaratitthavilairavasina, cp. Dh.'s Paramatthadipani (on the Theri- 
Walla) , ed. by E. mutter, p. 301; Badara.0  in einer Papierhandsehr, zum 
Vitranavatthu in meinem Besitze ; ebenfalls in einem Sinhalese MS. von Dh.'s 
Kommentar zum Petavatthu, dessen Schlussstrophen u. s. w. Mina y eff in seiner 
Ausgabe des Petavatthu (P. T. S. 1888, p. V) mitteilt. 	Von den 3 Handschriften, 
die ich meiner Ausgabe des zuletzt genannten Kommentars zu Grunde gelegt 
habe, hat keine diese Lesart , vielmehr 	haben meine beiden singhalesisehen 
Handschriften 	Vadattitthavihara.0  und meine burmes. Handsehr. hat Vasi- 
titthagirivasazi. 	Die Handsehr. des India Office zum Kommentar des Vbnina- 
vatthu liisst dieses Wort ganz aus. 

2) Man vgl. die Citate im P.W. sub Badara 
3) Vadattitaavadraviisind 	munivarayatind 	bhadczntena 	Acariya- 

Dhammapdlena katd Petavatthuvauuand s. meine Ausgabe, p. 287. 
4) Ed. by N. S ad dh fin an da (J. P. T. S. 1890, pp. 21-90). 
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mutmasslicher Verfasser 	ein 	unter 	den 	ceylonesischen Konigen 
Bhuvaneka-bahu V. und Vira-bahu: II. (-1410 n. Chr.) 
lebender Dhammakitti war. z) 	Im IX. Kapitel, welches in nicht-
chronologischer Ordnuna eine Anzahl von Schriftstellern und Kom-
mentatoren aus dem Orden samt ihren Werken im gewanlichen 
Pali-gloka behandelt, werden Dhamm a p al a 3 Strophen geyiidmet. 
Dieselben folgen jedoch nicht unmittelbar aufeinander, sondern sind 
unterbrochen durch Verse, die sich auf andere Autoren beziehen. 
Nichtsdestoweniger ist der Zweifel an der .Einheit der Person aus- 
geschlossen , 	es sci 	dean, 	man mfisste sich auch dazu verstehen, 
Buddhaghosa in zwei zu zerlegen, weil er zweimal an verschiedenen 
Stellen in unserm Poem 	behandelt wird. 2) 	Auf Vollstancligkeit, 
was auch nur die wenigen Schriftsteller angeht, die Dhammakitti 
verherrlicht, macht das Geclicht offenbar keinen Anspruch. 	Dean 
mag auch die Zahl 14 fur Dhammapala's Werke, wie der Gandha-
y a Ras a meldet , zu hoch gegriffen sein, so waren es ihrer doeh 
sicher mehr als die vier hier genannten : 

Paramatthamafijasa nama Dhammapalc-na dhimata 
Visuddhlmaggassct Nat therena mead subha. 	(23) 
Dhamnzapalena therena Paramatthappadipani 
VimanaPetavatthanam vamzana racita subha. 	(27.) 
Dhanzmapalena therena Paranzatthappadipani 
l'herigatha-atthakatha racita sad 9nanoramii.3) 	(32.) 

1) In den Zusatzstroplien am Schlusse des XI. Kapitels wird Dhamma-
kitti als Verfasser genannt und zugleich als Schiller eines andern in Ceylon 
hochberiihmten Dhammakitti bezeichnet. 	Dies stimtnt mit den Angaben des 
Nikilyasangraha iiberein, auf die sich Don 31. de Z: W ickrem &gingko in 
seinen Mitteilungen fiber The several Pali and Sinhalese Authors known as 
Dhammakitti (J. R. A. S., 1896, pp. 200 sqq.) bereft. 	Wenn bier (I. c. p. 203) 
als einer der beiden Konige, in deren Regierungszeit das Leben Dhammakitti's 
fiillt, Virabithu III. genannt wird, so ist dies wohl ein Irrtum, wenn anders die 
Tafel in L. C. W ij es i In h a 's englischer tbersetzung des Mahavarusa (Colombo 
1889) 	fehlerfrei ist. 

2) Nach v. 	4 	sollte 	man 	glauben, 	Buddhaghosa habe zum ganzen 
Pitaka Kommentare geschrieben, in vv. 10 sq. werden mit Namen aber nur 
der Visuddhimagga und die Kankhavitarani (der Kommentar sum Pitimokkha) 
genannt, wiihrend v. 34 noch Mr die Dhammapadatthakatha und ein Werk 
mit 	dem Titel Sodattabhinithinakii 	die Autorschaft Buddhaghosa's behauptet 
wird. 	Nun hat der Dhammapada-Kommentar immer als Werk des niimlichen 
B. gegolten, der such den Visuddhimagga verfasste, hingegen wird ein pakarana, 
welches sehr wahrscheinlich mit der Sodattabhinidiinakii genannten Schrift iden-
tisch ist, im Gandhavamsa (1. c. p. 63) einem Cullabuddhaghosa zugeschrieben. 
Der Titel lautet dort Sotattaginidina (p. 72 Setattagmahnniditna) was vertnut-
licit gleich falsch ist wie Sodatta.0, und woriir wahrscheinlich in beiden Werken 
SotatthabhinidInak5, d. i. 	die Einfiihrung in die Bedeutung des Stromes (dor 
Leidenschaft u. s. w.) zu lesen 	1st. 	Demselben Cullabuddhaghosa wird (1. c. 
p. 63) noch ein zweites, Jritattaginidana (sic!) betiteltos pakarana zugeschrieben. 
Die Inanspruchualrme der Autorschaft des Buddhaghosa fair die Sodatta:,  muss 
daher auf eiriem Gedlichtnisfehler bei Dhammakitti beruhen. 

3) 1. c. p. 	63. 
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Zur Entscheidung in unserer Frage tragt der Saddhamma-
sangaba nichts bei, falls nicht die Umgebung , in die Dhammap5,1a 
hier gebracht wird (lauter Grossen der ceylonesischen Kirehe , ob- 
zwur nicht lauter Ceylonesen)1), einige Beachtung verdient. 	`Lehr 
verspricht 

2. das Zeugnis des G a n d h avamsa, wie sein Herausgeber 
Min ay e ff dieses 	Werkchen zu nennen beliebt hat , obwohl er 
es richtiger Culla gan d h a v a ip s a 	— Kleine Bilchera

b
esehichte 

— hiitte nennen 	sollen.2) 	Als Verfasser nennt eine Nachschrift 
einen gewissen Nandapa Ana aus (?) Pegu (Harparatthajato), der 
,zur Erlangung 	der Seligkeit im Walde lebte.3) 	Der Gandha- 
vamsa, welcher unserm Cullagandhavanasa zur Vorlage diente, wird 
einen biicherku:ndigen Mann, vielleicht einen Bibliothekar, zum Ver- 
fasser gehabt haben. 	Wenigstens hat man den Eindruck , als ob 
bei der Bearbeitung des 2. und 4. Abschnittes ein Biicherkatalog 
benutzt worden sei. 	In der von Minayeff besorgten Textaus- 
gabe4) stehen recht viele Unrichtigkeiten, von denen manche, aber 
nicht alle aus der Gedankenlosigkeit der Abschreiber au erklaren 
sind, so wenn zur Abwechslung einmal Parakkarna-bilm au einem 
indischen Konig gestempelt wird.5) 

Da das Verzeichnis von Dhammaprda's Schriften nach den An-
gaben des Gandhavamsa schon oben (S. 106 A. 4) seine Stelle gefunden 
hat, so bleibt uns nur noch ilbrig hinzuzuftigen, dass unserer Quelle 
zufolge Dhammapala ein Inder war6), ferner dass er die Xetti- 

, 
1) So wird abgesehen von Buddhaghosa, dessen curriculum vitae iu Prosa 

und in Verson (nach dem Mahavarosa) den Inhalt des VII. Kapitels (1. 	c. 
pp. 51-57) ausmacht, (IX, v. 14) ein Anuruddha genannt, der in Kafi ci - 
pars (sic!), wie es dont heisst, „dem vortrefflichen" (vare vare) seinen Para-
matthaviniechaya verfasste. Dieser A. ist nach dens Saddhammasangaha (IX, 15) 
verscbieden von Anuruddha, dem Verfasser des Abhidharnmattbasangaha , wo-
gegen der Gandhavamsa (1. c. p. 61) far beide Schriften (und noch eine dritte, 
den Thimartipapariccheda) einen und denselben Verfasser annimmt. 	Auch war 
A. nach dem Zeugniss des Gandhavamsa (1. c. p. 67) ein Ceylonese. 

2) Darhber 	lassen 	die Eingangsverse 	keinen 	Zweifel 	aufkommen; 	es 
heisst da: 

Gandhavargswpanissaya Gandhavarusaag palcatthissaig (sic!), 
ebonso der Schlussvers: 

Gandhavarasarg imarg khucklaux niseFiya jaaghada,sakan (sic!) ti. 
So heisst denn such die Unterschrift jedesmal Cullagandhavalgse. 

3) pranobattlit-iyaraii7lavJoind Nanciczpatiiiicariyena (Schlussunterschrift). 
4) J. P. T. S. 1886, pp. 55-80; Recherches, pp. 236-57. 
5) p. 74, wogegen derselbe p. 71 Konig von Ceylon genannt wird. 
6) p. 66. 	Wenn es p. 67 heisst, doss ein Inder, Dhammapila mit Namen, 

seine Werke in der Stadt P uk k a m a verfasste, so diirfte Dh. hier wie von 
ungefthr tinter die Schriftsteller geraten sein, von denen gesagt wird, 	doss sie 
zu Pukkiima schrieben, oder wir haben zwei Schriftsteller, die den Namon Dh. 
ftihrten. 	Ebenda wird such ein Dh. 	unter 	den 	ceylonesischen Schriftstellern 
erwiihnt, doch ist in dem betreffenden Abschnitt des Gandhavamsa nicht sites 
in Ordnung. 
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pakaranatthakatha einerseits und die Paramatthamailjasa ander-
seits auf Veranlassung des D h a mmar akkhita, bez. des Dalta 
verfasste.1) Auf den zweiten Punkt kommen wir unten zuriick. Den 
ersten heben wir als Beweismoment hervor mit dem Anfligen, dass 

3. das Zeugnis des S a sanav a rp s a uns mit ein paar schatzens-
werten Einzelheiten versieht , welche es uns moglich machen, die 
Heimat Dhammapala's nkher zu bestimmen 

Diese Schrift, weit umfangreicher als die zuvor genannte, aber 
noch unediert2) , ist ganz jungen 1Trsprungs , 	was natiirlich nicht 
mit moderner Erfindung gleichbedeutend ist. 	Wir haben uns viel- 
mehr 	die Entstehungsweise 	aller derartigen Kompilationen so zu 
denken , dass alte oder altere in schriftlichen Aufzeichnungen oder 
miindlichen 	Traditionen 	existierende 	Nachrichten , 	die Eigentum 
der Kloster waren, zu einem bis zur Gegenwart, namlich des Ver-
fassers eigener Lebenszeit, reichenden Gesamtbilde verarbeitet warden. 
Der Sa.,sanavarnsa

' 
 seiner Natur nach mehr Religions- oder Kirchen- 

geschichte 	als Litteraturgeschichte , 	behandelt 	seinen Gegenstand 
unter dem Gesichtspunkt des bur me sis c h e n Kirchentums, ohne 
sich rein auf dieses zu 	beschriinken. 	Die mir bekannten Hand- 
schriften stammen jedoch aus Ceylon3), haben aber einige burmesische 
Worter, eines sogar in burmesischen Schriftzeichen aufgenommen.4) 

In dem Ahsehnitt, welcher unterzeichnet ist: iti susanavayase 
Sihaladipikasasanavamsakathamaggo nama 	dutiyo paricchedo 
werden die fur unsere Frage nicht unwichtigen folgenden Angaben 
aemac ht : 0  

Itivuttodana -Cariyaln:taka- Thera- Theri - Vimanavatthu-Peta-
vatthu-Netti-althakathayo Acariyadhammapalathero akasi , so ca 
jear tyadhammapalathero Sihalaclipassa samipe Damitaratthe Pa-
daratitthimhi (sic!) nivasitatta Sihaladipe yeva samgahetva vattabbo. 

Hieraus ist klar,  , dass das Kloster, welshes bier Padaratitthi 
genannt wird (ein Name, an dessen Identitat mit dem im Kolophon 
unserer Handschriften von Dhammapala's Kommentaren stehenden 
nicht zu zweifeln ist), im Tamilgebiete lag an der Ceylon benach- 
barten Kiiste oder etwas landeinwiirts. 	Weiterhin besagt unsere 
Stelle, dass Dhammapala ' sich diese vorteilhafte Lage seines Klosters 
zu nutzen machte und (so verstehe ich den Text) filr sich Samm-
lungen , sei es der in Ceylon vorhandenen kanonischen Schriften 
oder der dort aufbewahrten Kommentare (ich denke an die letzteren), 
machen liess, die seinen eigenen Kommentaren zur Grundlage dienten. 
In dem Verzeichnis von Dhammapala's Werken vermissen wir fiinf 

1) p. 69. 
2) Nur Ausztige davon sind gedruekt in Minayefi's Recherches, pp. 68-71. 
3) D. i. 2 Palmblatterhandschriften im British Museum (Nr. 2252-53), 

cf. J. P. T. S. 1883; p. 143, und eine Papierhandschrift, die mir W. Subhini 
besorgte. 

4) Dasselbe findet sich im Abschnitt, der unterzeichnet 1st: aymp paths-
masangitikathfisarnkhepo. 
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iikas und eine anutika, die der Gandhavaipsa erwiihnt. 	Die Grande, 
welehe uns oben genugend erschienen, im Saddhammasafigaha keine 
erschopfende Aufzahlung der Schriften Dhammapala's zu erwarten, 
kommen hier nattirlich in Wegfall. 	Aber nur 	eine 	eingehende 
Untersuchung aller etwa noch existierenden, im einen Kompendium 
namhaft gemachten, im andern feblenden Schriften kdnnte Gewiss- 
heit darer verschaffen , 	dass 	die Differenz 	keine bloss zufallige 
ist und moglicherweise aus der Nachlassigkeit auf der einen oder 
einer Verwechselung auf der andern Seite entstanden, sondern dass 
die eine Liste zuverlassig, die andere dagegen ungenau ist. 	Immer- 
hin kehren a c h t Kommentare, die wir aus dem Gandhavarpsa kennen, 
auch im Sasanavaipsa wieder , 	und sogar die Reihenfolge ist die 
gleiche

' 
 nur dass 	die Netti-gthalcathi i , die im Stisanavarpsa an 

letzter Stelle steht, im Gandhavarpsa den Reigen eroffnet: 
Wir scheiden von Dhammapala, urn eM ahnliches Quellenverhiir 

fiber Dhar map ala anzustellen.1) 

II. 
tinsere vornehmste 	Quelle ist 	Hiuen-tsang 's 	Si-gu-Ici.') 

Auch hier thun wir gut damn, die verschiedenen Mitteilungen des-
selben sorgialtig auseinander zu halten und einzeln fur sich zu pritfen. 

1. 	Die zuletzt besprochene Pali-Quelle hat unsere Blicke auf 
die Malabar- und Koromandelkiiste gerichtet. 	Wir wissen indes 
noch nicht, w o in diesem weiten Gebiete die dort genannte ort-
lichkeit gelegen haben mag, von wo aus Dhammapala Beziehungen 
zu Ceylon unterhielt. 	Im X. Buche seines Reiseberichtes3) fahrt 
tins der chinesische Pilger in eben jenes Land, dessen Bewohner 
er als intelligent schildert and im Gebrauche einer Sprache and 
Schrift, 	die sich 	nur wenig 	von 	der Mittelindiens 	unterscheide. 
Einige hundert klosterliche Konvente mit 10,000 Insassen, die samt-
lich sich „der Lehre der zum Mahayana gehorigen Sthaviras" be- 
fleissigen , bestanden damals , 	als Hiuen-tsang diese Gegenden auf- 
suchte. 	Doch vergisst er nicht zu erwahnen , 	dass daneben auch 
Deva-Heiligttimer ,. 80 an 	der Zahl , im Lande 	vorhanden waren, 

1) Von einem andern Werk desselben Stils, dem S K s an av a rn sa dip a, 
gedruekt in Colombo A. B. 2424 (A. D.'1881), jedoch nicht in den Buchhandel 
gekommen, ist mir 'von W. S u b h ft ti ein Exemplar verehrt worden. 	Der Voll- 
stiindigkeit halber seien auch daraus (die Kompilation ist nicht alter ale 188(1! 
die auf Dh. beziiglichen Verse hier mitgeteilt: 

Udanatthakatha c' eve Itivuttatthavannana 
Cariyapitakassa pi ya sa pi atthavanyana 
Theragathava?znana ca Therigathaya val.-m.(470 
Vimanavatthuno ca pi vaunana Petavatthuno 
iVettiyayhalcatha ca pi eta atthavannana 
Jeariya-Dhanzmapalatheren' evabhivaunita (vv. 1191 sqq.). 

2) WI 	citiere 	nach 	S.. B e al's Ubersetzung (Buddhist Records 	of the 
Western World, 2 vols. 	1884). 

3) a. a. 0. vol. 	II, 	p. 	228 sqq. 

LI. 
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und nicht wenige Jaina-Monche den Bauddhas Eintrag thaten. 	Die 
Hauptstadt K a ii c ip u r a giebt ihm Anlass , folgende Reminiscenz 
einzuflechten: 	 • 

„Kaficipura 	ist 	der 	Geburtsort Dhannapala's. 	Er war der 
alteste Sohn eines grossen Ministers in diesem Lande. 	Von Kind- 
heit 	an 	zeigte 	er 	treflliche 	Anlagen , 	die 	mit den Jahren aufs 
schonste zur Entfaltung kamen. 	Bei seiner Mannbarerklarung ver- 
anstalteten der Konig and die Konigin ihm zu Ehren eM Fest. Am 
Abend dieses Tages legte sich Schwermut auf sein Herz, and im 
trbermass des Schtnerzes trat er vor eM Bild Buddha's and flehte 
ihn urn Hilfe an. 	Weil er es aufrichtig meinte 	 entriickten ihn 
Geister auf einige Entfernung. 	Nachdem er wieder zu sich ge-
kommen war, wanderte er einige hundert 111) und kam zu einem 
Bergkloster, wo er sich in der Buddhahalle niedersetzte. 	EM Mond, 
der zuffillig die Thiire dffnete, sah den jungen Mann und hielt ihn 
ftir 	einen Dieb. 	Da 	er aber seiner Sache 	nicht sicher war, so 
nahm er ihn ins Verhor. 	Dhannapala 2) gab sich zu erkennen mid 
erzahlte, wie es gekommen, dass er hier sei, und bat zugleich, ihn 
als Novize aufzunehmen. 	Die Monche wunderten sich sehr fiber 
den Vorfall und gewahrten ihm die Bitte. 	Mittlerweile liess der 
Konig ihn allerorts auskundschaften, mid zuletzt brachte er heraus, 
dass Dharmapala2) durch Geister entruckt worden war, and von 
der Zeit an hegte er eine noch grossere Verehrung und Bewunderung 
fiir ihn. 	Dharmapala gab sich, sobald er das Monchsgewand an- 
gelegt hatte , mit unermiidlichem Eifer dem Studium bin. 	V o n 
seinem gefeierten Namen war friiher schon die Rede.‘ 

An diesem Berichte ist zunachst zu bemerken , dass er ein 
Histtirchen wiedergiebt, wie deren so manche in dem Reiseberichte 
Hiuen-tsang's uns begegnen. 	Zu welcher Zeit der hier genannte 
Dharmapala gelebt babe , verrat uns Hiuen-tsang nicht, und da er 
auch den Namen jenes Konigs unerwahnt gelassen hat, so ward° 
ohne 	den im Schlusssatze 	enthaltenen Hinweis auf einen frifheren 
Bericht jede Aussicht abgeschnitten sein, zu ermittein, in welcher 
Zeitperiode sich Hiuen-tsang den Heiden obiger Geschichte schon 
oder no c h am Leben dachte. 	Man ist ver$ucht zu glaulaen , dass 
Him zu Karicipura selbst , wo die Wiege des nachmals berahmten 
Gelehrten stand, die Sache so zu . Ohrerr kam, wie er sie schildert. 
Verdient die Nachricht Glauben, die stark ins Legendenhafte ver-
zerrt bei Hiuen-tsang auftritt9, dass Konig Agoka im Umkreis von 
Kalicipura Stapas erbaut habe , so war der Buddhismus kein Neu- 
ling in diesen Landen. 	Keineswegs aber war er mehr als geduldet, 
mitunter auch wohl begiinstigt von den nach neueren inschriftlichen 

1) Wahrscheinlich = 329 m, hier aber steht 100 li ftir eine grossere 
Entfernung. 	Vgl. E. 	Cha v a nn es, Les Religieux eminents etc. par I-tsing, 
1894, p. 20, 0. 4. 

2) Im Originalo ist der Ausdruck Bodhisattva (chines. Vu-sa) gebraucht. 
3) a. a. 0. p. 229. 
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Funden hochst toleranten Konigen der Kadamba-Dynastie.1) 	Zu 
Hiuen - tsang's Zeit 	scheint 	derselbe 	einen 	Vorsprung erlangt zu 
haben, ob gerade fiber die Jainas, ist fraglich, doch 'fiber die Brah- 
manas 	und die: von Hiuen•tsang nicht eigens erwahnten Saiv as. 
Wenn die .Bauddhas von Kalicipura , wie anzunehmen, dem chine-
sischen Pilger beim Besuche dieser Stadt den in ihren Augen be-
riihmtesten Sohn derselben, Dharmapala, nannten und seine Jugend- 
geschichte bis 	zur pabbajja erzahlten, so vollzog sich alsbald im 
Gedachtnis des Chinesen, der vorher andere heilige Statten besucht 
und ihre Legenden oder Chroniken kennen gelernt batte, eine Ver- 
bindung 	dieses Dharmapala 	mit j e ri e m , 	der 	ihm friiher an 
einem andere Orte und in anderer Umgebung angepriesen worden 
war. 	Einstweilen muss dies selbstverstandlich eine blosse Vermutung 
bleiben, allein , dass sie , so ausgesprochen, wie wir sie hier aus-
sprechen, nicht ganz aus der Luft gegriffen ist, lehrt uns der Urn-
stand, dass Hiuen-tsang, wenn er jenes „Bergkloster", wo Dharma- 
pala als Novize 	eintrat und seine Studien begann , perstinlich be- 
sichtigt hatte, dies sicher nicht in seinem Berichte mit Stillschweigen 
ribergangen haben wiirde. 	Erkundigungen also , 	die er dort fiber 
Dharmapala's spateres Leben einziehen konnte, hat er in Wirklich- 
keit nicht eingezogen. 	Was lag daher naher fiir ihn, als die ein 
Stuck Ortschronik bildende Dharmapala-Geschichte, die er zu Kan- 
clpura aufgelesen hatte , an d e m Punkte fortzusetzen , 	wo sie fur 
seine buddhistischen Freunde jener Stadt ahbrach, und das bier 
Erfahrene mit dem anderwarts ihm ilber einen Dharmapala Gemel-
deten so zu vereinigen, dass das eine u n d das andere e i n.e m und 
demselben Dharmapala zukam? 	Hiuen-tsang's Darstellung lasst 
nur den Endeffekt dieses psychologischen Vorganges merken. 	Denn 
wer sich auf friihere Angaben beruft, die selbst nirgends eine Be-
kanntschaft mit der spateren Entdeckung verraten, wer im Gegen-
teil, wie wir sehen werden, durchaus unbefangen Ausserungen thut, 
die mit ihr im Widerspruch stehen, kann nicht leicht aus der auf 
den Thatsa c he n fussenden Einsicht die Berechtiguna zur Be-
hauptung einer wirkli c hen Ident it at herleiten, sondern wird 
sie 	eben unter dem Einfluss einer irrefiihrenden Association ledig- 
lich behaupten. 

Unsere Aufgabe besteht darin , nachzusehen , bei welcher Ge-
legenheit Hiuen-tsang von Dharmapala's gefeiertem Namen (brilliant 
reputation) gesprochen hat. 	Um aber den Zusammenhang mit dem 
ersten Teil unseres Verfahrens nicht ungebiihrlich zu lockern , sei 
ausdriicklich hervorgehoben, dass nichts im Wege steht, die Meldung 
des Sasanavamsa, wonach Dhammapala von seinem Kloster un Tamil- 

1) V51. 	die Mitteilung G. B Li hl e r's fiber die 	von L. Rice in Mysore 
entdeckten Inschriften in The Academy, Sept. 	21, 	1895 (J. R. A. S. 1899, 
p. 900 sqq.). 	Liisst sich 	aus 	der Praiasti 	des Saiva-Dichters Kubja ableiten, 
dass 	einst Naiici im Siidosten in ahnlicher Weise ein Sitz der Wissenschaft 
gewesen wie Taksa'Sila im Nordwesten? 

8* 
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lande aus mit Ceylon verkehrte, mit der des chinesischen Bericht-
erstatters in Einklang zu bringen, dass Dharmapala in einiger, ge-
wiss nicht allzugrosser Entfernung von der Stadt Kafici, dem heutigen 
Conjeveram siidwestlich von Madras, seine monchische Laufbahn 
antrat. 	Denn Hwui-lih 	sagt in seiner Lebensbeschreibung von 
Hiuen-tsang wOrtlich: „die Stadt Kalci (chinesisch Kin-chi) ist der 
Zugang (Offnung) zum sfid-indischen Meere, und die Reise zu Wasser 
nach Ceylon dauert drei Tage".1) 	Noch naher riicken beide Berichte, 
wenn wir uns erinnern , dass eine der Lesarten des Namens jenes 
Klosters girl (die betreffende Handschrift zeigt giri) enthalt, und 
dass anderseits Hiuen-tsang von einem Bergkloster redet, in dem 
Dharmapala Aufnahme fand. 	Ich lege darauf kein Gewicht, weil 
er s t ens die Lesart sonst durch keine von mir eingesehene Hand- 
schrift unterdfitzt wird, 	auch 	die andern, Teile des Wortes ver- 
derbt zu sein scheinen, und z w e i t ens die Angabe des chinesischen 
Originals 	zu allgemein gehalten 	ist, um der Pali-Quelle sich als 
ebenbfirticr an die Seite stellen zu konnen, welche mit der Bezeich- 
nun°. Badara- 	oder Padaratittha doch eine bestimmtere Ver- b 
stellung verbindet. 	Es bleibt abzuwarten , ob die ..tirchaologie der 
Litteraturforschung zu einer befriedigenden Losung dieser sekun, 
daren Frage verhelfen und die Lage des Badaratittha endgiiltig 
richtig fixieren wird. 

Ein 	weiteres Band 	verbindet den ersten Abschnitt unserer 
Beweisfiihrting mit dem zweiten, 	Kaum ein anderes Moment war 
dort so klar hervorgetreten als das der Or tho doxi e Dhamma-
pala's in dem streng konservativen Sinne der Mahavihara-Gruppe; 
und bier ist es Hiuen-tsang, 	der alien Munchen im Kaiici-Bezirk 
das 	Pradikat 	erteilt 	„Anhanger 	der 	Sthavira-Schule", 
allerdings mit dem befremdenden Zusatz „des Mahayana' (be- 
longing to the Great Vehicle). 	Da es , wie Rhys Davids zu- 
trefiend bemerkt2), eine Sthavira-(Thera-)Schule des Mahayana nicht 
giebt,, oder wenigstens nirgends sonst erwahnt wird, so erklare ich 
mir die eigentiimliche Bezeichnungsweise aus dem Bestreben, gerade 
die auf das Alter ihrer Lehrtradition pochenden Religionsgenossen 
den Mahayanisten zu subsumieren, was von Hiuen-tsang's m a h a-
yanistisc hem Standpunkt aus volIkommen begreiffich erscheint.3) 

1) Diese Stolle hat S. Beal (Records of Western Countries, vol. II, p. 228, 
n. 118) anders iibersetzt als S t. Julien; ich bin Beal gefolgt. 

2) J. R. A. S. 	1891, p. 417. 
3) Ich zweifle niimlich, ob wir annehmen diirfen, wie Rhys Davids 

zur Erkliirung dor von Hiuen-tsang auch fur die ceylonesischen Buddhisten 
gebrauchten Bezeichnung „Sthavira School of the Mahrlyana" will, dass derselbe 
„either misunderstood or was misinformed as to the side on which the pre- 
ponderance, in his time, lay:" 	Henn Hiuen-tsang besuchte das Drvida-Gc- 
biet, 	wiihrend er nicht nach Ceylon karn. 	Was also fiir Ceylon allenfalls als 
Erklitrungsgrund hinreichen wiirde, scheint fiir Krtfici unzureichend zu sein. 	Ich 
glaube auch nicht, dass der mahiiyani s tis ch e Standpunkt, den Hiuen-tsang 
einnahm, schuld damn war, dass ihm irgend eine bedeutende Erscheinung aus 
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Wir besitzen in dem indirekten Zugestandnis seitens Hiuen-tsang's, 
Bass Dharmapala aus Kaficipura von den zum Theravada sich be-
kennenden Monchen dieser Gegend als einer der ihrigen in An-
spruch genommen wurde , weil wohl auch zu Lebzeiten desselben 
der Theravada der Kanon ffir alle war, eine Bestatigung unserer 
oben geausserten Vermutung, dass die von Hiuen-tsang vollzogene 
Gleichsetzung 	dieses 	Dharmapala 	mit 	einem 	andern 	auf einer 
Tauschung beruhe. 	Wer ist nun dieser andere Dharmapala? 

2. Es kommen zur Beantwortung dieser Frage in Betracht: 
eine wenige Seiten vor der Erzahlung caber Dharmapala's Herkunft 
und Jugendzeit sich findende Erinnerung , ferner eine solehe im 
VIII. und im V. Buch des Si-yu-ki. 	An die letztere denkt B e a 1. 
Es ist ziemlich irrelevant, welche wir zuerst wiedergeben. 	Beginnen 
wir also mit der aus dem V. Buch.1) 	 . 

Sie kniipft an an den Besuch der Gegend von K aug am bi, 
wo zur Zeit, als Hiuen-tsang hinkam, es nur 300 Monche gab, die 
Hinayanisten waren. 	Man zeigte ihm u. a. eine alte 	aus Back- 
steinen erbaute Zelle , wo Va subandhd das Vidyamatrasidcliii-
kistra verfasste gegen die Lehre des Hinayana, ein Faktum , das, 
seine Richtigkeit vorausgesetzt , 	beweist , dass dieses Werk n a c h 
dem dumb den Einfluss seines Bruders Asaliga erfolgten Ubertritt 
Vasubandhu's zum Mahayana entstanden ist. 	Zwischen der Zeit 
aber, da Fa - hian KauSambi besuchte und dem Besuche Hiuen - 
tang's hat sich 	der Hinayanismus dort behauptet2); Vasubandhu, 
der im 	6. Jahrh.3) 	lebte , 	scheint 	denmach 	unter Hinayanisten 
gegen die Lehren derselben polemisiert zu haben. 	„Bedenkt man", 
bemerkt Hiuen-tsang , 	„dass gerade in 	diesem Lande die Lehre 
Buddha's am langsten fortbestehen wird (offenbar wie die Sage 
geht) , so kann man nicht von hinnen ziehen ohne Thranen im 
Kluge." 	In nordlicher Richtung weiterziehend, erreichte er K 1. s a - 
p u r a (vielleicht identisch mit Sultanpur am linken Ufer der Gumti, 
der alten Gomati). 	In 	einem alten zerfallenen safighara,ma nahe 
bei der Stadt widerlegte Dharmapala die Ketzer. Diese hatten den 
Konig auf ihrer Seite , und einer derselben hatte 1000 Slokas zur 
Verteidigung der ketzerischen Lehren geschrieben. In einer Versamm-
lung der buddhistischen Manche, die der Konig einberief, bestand dieser 
darauf, dass die Streitfragen in einer offentlichen Disputation zum 

dem andern Lager entging. 	Er wird deswegen schwerlich aus dem Grunde, 
well Buddhaghosa Hinayanist gewesen , ihn unerwahnt gelassen haben, wie J. 
Tak a kusu (J. R. A. S. 1896, p. 433, n. 3) zu verstehen giebt, vielmehr wohl 
deshalb, weil man ihm nirgends in Indien etwas auf den grossen Kommentator 
beziigliches erz5hlte, denn Buddhaghosa's Hauptwirksamkeit gehort nicht Indien, 
sondern, Ceylon abgerechnet, Burma an. 

1) a. a. 0. vol. I, pp. 235-239. 
2) Vgl. 	der Einfachheit wegen 	die J. R. A. S. 1891, pp. 414 sqq. von 

Rhys Davids aufgestellten Listen. 
3) Vgl. 3I. M ii 11 e r, Vasubandhu in: Renaissance of Sanskrit Literature 

(India, what can it teach us, 1883, pp. 302-12). 
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Austrag gebracht warden. 	Fur den 'Fall, dass die Bauddhas unter- 
liegen, moge der Konig den dharma Buddha's vertilgen, im entgegen- 
gesetzten Falle werde er sich die Zunge ausbeissen. 	Darilber gerieten 
die Monche, die die Parteilichkeit des Kiinigs kannten, in Schrecken 
und wussten sich nicht zu helfen. 	Da erhob sich der zufallig an- 
wesende noch jugendliche Dharmapala, weitbertihmt als ein weiser 
und einsichtiger Mann von edlem Charakter, und bat um Erlaubnis 
einige Worte zu sprechen. 	„Ich bin bereit", sagte er, „unverzfig- 
lich dem Konig Rede und Antwort 	zu stehen. 	Siege ich, so 
schreibe ich dies dein Geisterschutz zu, unterliege ich, so wird dies 
meiner Jugend zugeschrieben werden. 	Im einen wie im andern Fall 
braucht 	der 	dharma 	und 	sangha 	keinen 	Schaden zu erleiden." 
Man war • damit einverstanden und die Disputation begann. 	Der 
ketzerische Lehrer trug seine Thesen vor und wartete dann auf 
eine Widerlegung. 	Dharmapala 	lachelte 	und 	sprach: 	„Ich bin 
Sieger, dean ich will ihm beweisen, dass er sich falscher Argumente 
bedient, und seine Ausspruche einander widersprechen." 	Der Gegner 
bat ihn, erst die von ihm angezogene Textstelle sinngerecht zu er- 
klaren. 	Dharmapala wieder:olte die ganze Argumentation Wort 
fur Wort, ohne nur einen andern Ausdruck zu gebrauchen. 	Der 
Ketzer wolite, nachdem er den Vortrag gehort hatte, sich die Zunge 
ausreissen, Dharmapala aber hielt ihn davon ab mit den Worten: 
„Nimm andere Gesinnungen an; das ist Busse." 	Alsdann erklarte 
er ihm den dharma und gewann ihn so fiir die Wahrheit. 	Der 
Konig entsagte darauf seiner Ketzerei und empfand eine tiefe Hoch-
achtung, vor Buddha's dharma. 

Der bier genannte Dharmapala , der zufallig in der zur Ver-
anstaltung einer Disputation zusammenberufenen Versammlung an-
wesend war (woher er kam und wohin er ging, erfahren wir nicht), 
wird 	geruhmt als scharfsinnig , 	trotzdern er noch jung an Jahren 
war. 	Ob 	er Hinayanist oder Mahayinist war, 	htiren wir nicht. 
Die damaligen Manche des sangharana von Kugapura kommen far 
Hiuen-tsang, wie es scheint , darum nicht weiter in Betracht, weil 
bei seinem Besuche dieser Statte iiberhaupt keine Monche mehr da 
waren. 	Es wiirde jedoch ein Trugschluss sein , 	Dharmapala, der 
noch dazu nicht einmal in dieser Gegend ansassig war, fur einen 
Hmayanisten auszugeben auf die Nachricht lain, dass zu Kau§ambi. 
idle Monche Illnayanisten waren. 	Denn die Enderlin/1g von hier 
bis Kukipura ist mit oder ohne Hiuen-tsang's Berechnung gross 
genug , um der Wahrscheinlichkeit zur Unterlage zus dienen, dass 
an beiden Orten differierende Tendenzen in der mtinchischen Theorie 
und Praxis Platz greifen konnten. 	Dharmapala von Kafleipura, 
welches , 	nebenbei bemerkt, von Kriapura weiter entfernt ist, als 
Palermo von Berlin, 	mit dem siegreichen Disputator unsers Be-
riehtes fiir identisch zu halten. besteht ausser der Narnensgleichheit 
und dem Umstand , dass beide buddhistische MIinche waren , keine 
Veranlassung. 	Die 	beiden Dharmapalas nachgertihmte gute Be- 
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gabung, der Lerneifer des einen und der Scharfsinn des andern er- 
leichtert 	nattirlich die Association, 	so dass Hiuen-tsang nicht an- 
stand, Dharmapala von Kidicipura mit demjenigen, der zu KuSapura 
eine Rolle 	spielte , 	zu 	identifizieren. 	Aber ist es glaublich, 	dass 
ein selbst aussergewohnlich begabter Minch in so jugendlichem 
Alter, nachdem 	er kaum erst in seinem neuen Berufe heimisch 
geworden, die Erlaubnis erhielt, auf Reisen zu gehen, wie wir dies 
doch annehmen 	miissten , da wir ihn (die Identitat vorausgesetzt) 
fernab von seinem „Bergkloster" antreffen? 	Und da er sich schon 
in der Umgegend aufgehalten haben musste , damit in Anbetracht 
dessen , dass 	er noch keine lange Wirksamkeit hinter sich hatte, 
(bei welcher 	allerdings auch 	fiir indische Verhaltnisse die 	Ver- 
breitung seines Rufes in abgelegene Landschaften recht gut denk-
bar ware) die Monche von Kugapura seinen Namen erfahren konnten, 
so ware die weitere Annahme unvermeidlich, dass er nicht erst 
karalich sein ,,Bergkloster" verlassen hatte. 	tbrigens, so wahr- 
scheinlich es auch ist , 	dass Hiuen-tsang gerade diese Stelle seines 
Reiseberichtes im Auge gehabt babe, als er auf friihere Mitteilungen 
fiber Dharmapala's Berfihmtheit zuriickverwies, sind wir dennoch 
nicht genfitigt, 	auf sie 	allein 	zuriickzugreifen. 	Wir haben noch 
die folgende im VIII. Buche des Si-yu-ki.') 

3. 	Der Schauplatz ist das Kloster Nalanda in Magadha. , 
Hier hatte Hiuen-tsang's Lehrer Sslabhadra nach langem Suchen 
einen Mann gefunden , 	der ihm so imponierte , dass er sich das 
Monchgewand geben liess. 	Was ihm an diesem MOnne — Dharma- 
pala war sein Name — am meisten Eindruck machte, war sein 
Geschick, in alien Fragen stets auf das letzte Ziel von allem (Nir- 
vana) loszusteuern und dunkle Punkte der Lehre aufzuhellen. 	Welt 
und breit horte man denn auch die Fama Dharmapala's ausser- 
ordentliche Fahigkeiten 	verkiindigen. 	Einst trieb 	der Neid einen 
weither gereisten Ketzer, der aus Stidindien in diese Gegenden ge-
kommen war, an, Dharmapala zur offentlichen Disputation heraus- 
zufordern. 	Auf die Kunde davon begab sich Dharmapala eilends 
zu der vom Kiinig als 	Ort der Disputation bezeichneten Halle. 
Silabhadra, damals ein Dreissiger, der seinen Lehrer begleitete, hot 
sich an, statt seiner den Kampf mit dem Gegner aufzunehmen. 
Dharmapala liess es geschehen, weil er wusste, dass er seine Sache 
gut machen werde. 	Cnd so war es auch. 

Fur die Chronologie ist,  diese Mitteilung nicht unwichtig. 
Wenn Dharmapala der Lehrer Silabhadra's gewesen ist, der ein 
alter Mann war2), als Hiuen-tsang sich von ihm unterrichten liess 
(c. 637 A. D.), so kann er, da er, wie der Text andeutet, aus dem 
obige Nachricht genommen ist, 	selbst nicht mehr jung war, als 
Silabhadra das 	dreissigste Lebensjahr erreicht hatte, 	bei der An- 

1) a. a. 0. vol. II, p. 	110 sqq. 
2) Vgl. S t. Julien, llistoire de la vie de Hiouen-Thsang, vol. I, 1853, p. 144. 
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kunft Hiuen-tsang's in Nalanda nicht mehr am Leben gewesen sein. 
Auf keinen Fall wird Dharmapala noch bis A. D. 650 gelebt haben, 
in 	welches Jahr Bhartrihari's Tod flillt.1) 	War er dennoch des 
letzteren Zeitgenosse, 	so 	muss 	der Ausdruck in der modifizierten 
Bedeutung „j fingerer Zeitgenosse" 	verstanden werden, ahnlieh 
wie Bhavaviveka , welcher nach Hiuen-tsang (s. u.) auch eM .Zeit-
genosse Dharmapala's war, als dessen al ter er Zeitgenosse betrachtet 
werden muss.?) 

Nicht minder wichtig ist die angezogene Stelle ffir die eigent- 
liche Untersuchung, die wir ffihren. 	Dharmapala wirkt im Nalanda- 
sangharima. 	Wir haben eher wie nicht diese State filr seine 
durch langjahrige Thatigkeit befruchtete wahre Heimat zu halten. 
Verliess er sie, 	so war es nur vortibergehend, und wabrseheinlich 
hat er sich dabei immer oder fast immer innerhalb der Grenzen 
von Magadha aufgehalten3), so dass er mit Recht auch Dharm a- 
p fi, la von Magadha genannt werden konnte.4) 	Dass er fleissig 

1) Nach der Angabe I-tsing's, vgl. M. Muller, India, pp. 310; 347 Km. 
2) TS raufit ha 's 	Bericht 	fiber Dharmapfila's Lauf bahn 	erwihnt auch 

Dignaga (von Hiuen-tsang ganz und gar unerwtihnt gelassen) miter den Lavern 
Dharmapida's. 	An sich widerstreitet dies nicht mit obigen aus Hiuen•tsang 
gewonnenen Daten , denn Dignfiga, der ein Schiller Asanga's war, lebte in der 
Mitte des 6. Jahrh. (Vgl. M. M Li Iler, I. c. p. 308). 	Allein eine andere Frage 
ist, ob Tfiranitha Hecht hat, Digniga Dharmapala zum Lehrer zu geben, was 
zu kontrollieren ich ausser stande bin (vgl. A. S c hie fne r, Taranfitha's Gesell. 
des Buddhismus in Indien, 1869, S. t61). 

3) Vielleicbt ist der von Hiuen.tsang aus Dharmapfila's Jugend erwiihnte 
Aufenthalt in Kuirtpura, der jedoeh kein bleibender gewesen zu sein scheint, 
mit seinem Aufenthalt zu Nalanda, das sein Domizil geworden , so zu kombi-
nieren , dass er damals noch nicht dem blidandasairgbiriima zugehorte , zumal 
gegen Hiuen-tsaug's Identifizierung des Nfilandisten Dharmapala mit jenem, der 
zu KuAttpura glanzende Fithigkeiten an den Tag legte , der Zweifel sich fiber 
seine Grande nicht wird ausweisen kfinnen. 	Tfiranfitha zufolge war Dharma- 
pala schon eM beriihmter Lehrer, als er nach Madhyadega kam. 	Hier war es, 
fihrt or fort, wo er Dignaga's Lehren in sich aufnahm. 	Alsdann begab er sich 
zum Vajrasana (Bodhi-Baum), wo er caber 30 Jahre zubrachte (das ware also 
mohr als eM bloss gelegentlicher Besuch gewesen). Nadi Candrakirti's Hingang 
(oder Weggang , denn such z. B. Vasubandhu, der Pandit in Manda war, er- 
griff den Wanderstab und starb in Nepal) wurde er Pandit zu Nalanda. 	Er 
wares nicht lange, da verliess er Nalanda und ging nach Suvarnadvipa (?Burma). 
SeM Nachfolger als Pandit an Nalanda wax Jayadeva (vgl. Schiefner, a. a. 0., 
S. 161 fg.). 	Will man diesem Berichte nicht alle Glaubwiirdigkeit abspreehen, 
so bietet sich folgende Erklarung dar : Dharmapfila war lurch Dignaga's Unter-
richt soweit vorbereitet worden, um nach bestandener Priffung der Schar der 
Nfilandisten zugeteilt zu warden. 	Diese batten die Freiheit , 	sich MIA in der 
Urngegend aufzuhalten. 	Dharmapala withlte mit Vorliebe zu seinem Aufenthalt 
die Nachbarschaft des Bodhi-Baurnes. 	Da zum Vorstand (hier wohl dasselbe, 
was Tfiranfitha Pandit nennt) jedesmal der Alteste eingesetzt wurde (s. Chavannes, 
1. c., p. 88), so mfigen viola Jahre dariiber hingegangen sein, bis Dharmapida 
diese 	Wiirde 	bekleiden 	durfte. 	(Cher 	CandrakIrti 	vgl. 	Beal, 1. c. vol. 1, 
p. 190, n., aber, wie ich glaube, hat Beal bier auch nicht alle Sehwierigkeiten 
beseitigt.) 	 . 

4) Records of Western Countries, vol. II, p. 223. 
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den Bodhi-Baum besuchte, scheint aus der im X. Buch des Si-yu-ki 
erzahlten Episode hervorzugehen. 	Bhavaviveka, im Herzen der 
Lehre des Nagarjuna zugethan, obschon er ausserlich als Saiikhyist 
erschien, begehrte eine Unterredung mit Dharmapala, der, wie ihm 
berichtet ward, tausende von Schillern urn sich sammelte. Dharma-
pala wollte indes nichts davon wissen und schlug die Unterredung 
aus.1) 	Was aber gerade Bhavaviveka Anlass gab, zum Auftreten 
Dharmapala's Stellung zu nehmen, war der von diesem mit Eifer 
betriebene Kult des B o dh i - B a u m e s. 	Unweit von dieser Kult- 
statte lag das Kloster Nalanda. 

Eine sehr detaillierte 	Beschreibung sowohl der grossartigen 
Bauten, die dieses Kloster umschloss, als such der bier herrschen- 
den monchischen Ordnungen verdanken wir I- tsin g. 2̀) 	Um seinen 
chinesischen 	Landsleuten 	eine 	Vorstellung 	von 	einem indischen 
Musterkloster zu geben , 	filgte 	er seiner Beschreibung auch eine 
Zeichnung bei, die wahrscheinlich verloren gegangen ist. 	Die ganze 
Schilderung ist mit grosser Warme und Liebe geschrieben. 	Weh- 
mutig klagt er, dass alle hervorragenden Personlichkeiten, 	die zu 
'Wanda gelebt und gewirkt haben, der Vergangenheit angehoren. 
,Man sieht daraus, dass die Lebenden von den Todten getrennt 
sind. 	Wie soil da nicht 	Traurigkeit 	das 	Herz 	beschleichen ?" '3) 
Hiuen-tsang war darin gliicklicher gewesen, denn unter den von 
ihm aufgefiihrten beriihmten 	Alannern aus dem Kloster Nalanda 
ist sicker einer, 	den 	er 	personlich 	kennen 	lernte , 	Ailabhadra. 
Hi u en-t s a n g's Beschreibung4), weniger reizvoll als die I-tsing's, 
wenn man dabei an die anschaulichen Effekte denkt, 	die letzterer 
unstreitig erzielte, liefert dafiir der Litteraturgeschichte einige un-
schatzbare Notizen. 

Zunachst, was die Verdienste Nalanda's urn die al l g e mein e 
Bildung betrifft , 	so ist 	daraus hervorzuheben 	die 	dialektische 
Schulung des Geistes, auf die es hier hauptsachlich abgesehen war. 
In der Zusammenarbeit der Alten und Jungen fanden die ersteren 
Gelegenheit , 	sich 	didaktisch 	immer 	mehr 	auszubilden 	und 	die 
letzteren lernten fragen und 	antworten zugleich. 	Dies bedingte 
selbst wieder die Mitaufnahme der Logik in den Lehr- und Lern- 
stoff. 	Die sachliche 	Unterlage 	bildeten 	die 	heiligen 	Texte , 	bei 
deren Analyse eben die Logik und Dialektik sich praktisch be- 
thatigen mussten. 	Wenn Hiuen-tsang an den litterarischen Arbeiten 
der Nal an dist e n (ein Name, den sich manche wegen seines guten 
Klanges such unberechtigterweise beilegten) die durchsichtige Klar- 
heit riihmt , so stimmt 	dies sehr wohl 	zu der Bevorzugung der 
Logik als der Kunst zu distinguieren und zu analysieren. 	Leute, 

1) a. a. 0. p. 223 sq. 
2) E. Ch a v ann es, Les religieux eminents ... par 1-tsing, pp. 84-98. 
3) 1. 	c. p. 	93. 
4) Bei Beal, 1. c. vol. II, pp. 167-172. 
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die ihre Begabung bierfilr bei gewissen Vexierfragen, die der PfOrtner 
an 	sie stellte , nicht dokumentieren konnten , mussten , ohne ein- 
gelassen zu werden , wieder abziehen. 	Die Aufnahmeprilfung war 
besonders streng. 	Unter 10 	bestanden sie 2 oder 3, und selbst 
diese mussten sich darauf gefasst machen , in der nachsten offent- 
lichen Disputation 	zu 	unterliegen.1) 	Es war also la crème de la 
crème, die zurfickblieb. 	Sodann , was die Hauptvertreter der n a • 
landistischen Wissenschaft betrifft, so nennt uns Hiuen-
tsang D harm a p al a obenan und stellt ihm zur Seite Candrapala, 
Gunamati (Schiller von Vasubandhu und Lehrer von Vasumitra)"), 
Sthiramati (Schiller von Asanga)'), Pra,bhamitra (in China gestorben 
i. J. 633)4), Jinamitra, Jfianacandra, Sighrabuddha und Silabhadra 
(der Lehrer von Hiuen-tsang).5) 	Bei den beiden ersten (Dharma- 
pala und Candrapala) macht Hiuen-tsang 	die Bemerkung: „die 
durch ihre uns vermachte Lehre (by their bequeathed teaching) 
die Gedankenlosen und weltlich Gesinnten aufrilttelten."6) 	Es ware 
vergebliche Milhe , aus diesem all&Yemeinen Lob einen bestimmten, 
gar in der schriftstellerischen Thatigkeit dieser Manner begrfindeten 
Sinn herausschalen zu wollen , und da wir dem Namen Candrapala 
in der buddhistischen Litteratur nur bier begegnen, so diirfen wir 
ruhig das Zweigestirn Dharma-Candrapala als fur uns nicht vor-
handen betrachten, milssen darum sehen, wie wir auf anderm Wege 
zu einer 	Specificierung von 	Dharmapala's litterarischem Schaffen 
gelangen kfinnen. 	In der That stehen uns zu diesem Behufe einige 
nicht gerade zahlreiche Bilchertitel zur Verfilgung. 

4. Wir haben sie uns aus Hwui-lih's Biographic des Hinen-
tsang und aus I- t sing's Reisebericht nach der Ubersetzung J. Tak a - 
1:usu's (A Record of the Buddhist Religion, Oxford 1896) zusammen- 
zulesen. 	Erganzend tritt hinzu der K a t al o g chinesischer Werke, 
den Bunyiu N a n j i o angefertigt hat. 7) 	In dem an erster Stelle 
genannten Werk steht die Angabe, dass Dharmapala ein .ATyaya- 
civarataralcas'astru verfasst habe.$) 	Der Ausdruck ist insofern un- 

1) 1. c. p. 170 sq. 	Auch zu I-tsing's Zeit (er schrieb i. J. 690 und hatte 
sich um d. J. 673 zu Nalanda aufgehalten) war die Studienordnung nicht ver- 
schieden. 	Die Logik figurierte neben dem Studium der Termini und praktischen 
tibungen in prosaischen und poetischen Kompositionen im offiziellen Lehrplan. 
Ihren. Abschluss erhielten die Studien durch einen zwei- bis dreijahrigen Karen 
in der Disputierkunst auf der Hochschule zu Nalanda oder Valabhi (im Westen). 
Vgl. J. T a k ak usu , A Record of the Buddhist Religion, 1896, p. 177. 

2) M. MU ller, India, p. 305. 	• Die Angabe, dass Crunamati Vasubandhu's 
Schiller 	gewesen , 	stiltzt 	sich 	(vgl. auch Beal, 1. c. vol. II, p. 268, n 	2) ad 
R atn ad h arm a r ii j a's Leben Buddha's (veroffentlicht von S c hie fne r in den 
Memoires de l'Academie de St. Petersbourg, 1848). 

3) 1. c. p. 305. 
4) Beal, 1. c. vol. II, p. 	171, n 	91. 
5) Vgl. S t. J ul i e n, Vie de Hiouen Thsang, pp. 144, 212, 215, 225. 
6) Beal, I. c. p. 	171. 
7) A Catalogue of the Chinese Translations of the Buddhist Tripitaka, 1883. 
8) Vie de Hiouen Thsang, p. 191. 
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genau, 	als 	dieses aCistra , welches unter dem chinesischen Nal:nen 
Li-men-lun auch von I-tsing erwahnt wirdl), von Dharmapala nur 
kommentiert wurde.2) 	Sein Verfasser ist, 	wie Hwui-lih , sich ge- 
nauer ausdriickend , 	angiebt , Jina 	oder Nagarjuna.3) 	Von dieser 
Arbeit Dharmapala's ist im Katalog keine Rede„. 	Wir entnehmen 
Hwui-lih's Schrift ferner, dass Dharmapila ein KS'atodeistravaipulya 
verfasst habe.4) 	Auch 	diese 	Angabe 	bedarf der Richtigstellung. 
Denn dieselbe Schrift schreibt er an einem andern Orte5) Deva zu, 
wahrend der Katalog ihr irrtiinilicherweise Vasubandhu zum Ver- 
fasser giebt.6 ) 	Dharmapala hat als9 auch zu dieser ,Schrift nur 
eine Erklaruna geschrieben, die als Sataktstravcdpulyavyaleho im 

'1198 Katalog Nr. 	aufgefiihrt 	wird. 	Hiuen • tsang 	iibertrug 	sie 
i. J. 650 ins Chinesische. 

I- t s in g seinerseits hat in seinem Litteraturbericht, unmittel-
bar nachdem er des langen und breiten fiber Bhartrihari mitgeteilt, 
in einem unter 	dem 	Titel 	Pei-na (vielleicht 	ist 	die Beclavritti 
gemeint) citierten Werke Dharmapala in Beziehung gebracht. 	Er 
sagt, dass dieser zu den 3000 Versen des Bhartrihari 14 000 
zur Erklarung hinzuaefilgt babe. 	Alsdann fithrt er fort: 	„Es er- 
griindet die tiefen Geheimnisse von Himmel and Erde und handelt 
von der Erkenntnis des Menschen. 	Wer dieses Werk studiert hat, 
versteht die Lehren der Grammatik griindlich -und ist einem zu 
vergleichen, der die 9 Klassiker and alle andern Autoren (China's) 
gelernt hat".') 	 . 

Der Katalog nennt ausserdem noch 2 Schriften Dharmap5la's, 
beide exegetischen Inhaltes, namlich die Alambanapratilayadhona-
lastravyho (Nr. 1174) und die Yidyeimiltrasicldhl (Nr. 1197).) 
Von diesen hat 	die erstere ein eastra von Jina und die letztere 
ein -solches von Vasubandhu 	zur Unterlage. 	Beide Schriften 
sind von I-tying (i. J. 710), 	die zweite ist auch von Hiuen-tsang 
(i. J. 659) chinesisch bearbeitet worden. 

F ii n f Werke 	sind 	nicht 	viel 	fiir 	einen 	Schriftsteller, 	der 
(nach Hinen-tsang) schon in ganz jungen Jahren sich hervorgethan 
haben soil. 	Es ist daher 	kaum anzunehmen, dass Dharmapala nicht 
mehr geschrieben babe, und hier konnte ehen jene Hypothese von 
der Identitat Dhammapala's mit Dharmapala einsetzen und seiner 
ersten 	(hmay-anistischen) 	Periode 	die 	Pali - Kommentare 	zuteilen, 
wahrend fiir die zweite (mahayanistische) jene Sanskrit-Werke iibrig 

1) Takakusu, 1. c. p. 177; vgl. auch M. M tiller , India, p. 346. 
2) So auch richtig Vie, p. 188. 
3) 1. 	c. p. 	102. 
4) 1. 	c. p. 	191. 
5) I. 	e. 	p. 	99. 
6) M. Muller, 1. c. p. 	309. 
7) Takakusu, 1. c. p. 180. 
8) Die unter Nr. 1210 aufgeflihrte Vidysmatrasiddhi halte ich fur identisch 

mit der unter 1r. 1197 genannten. 
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blieben. 	Auch bei dieser Hypothese wurde die Frage, ob Dhamma- 
pala in Wanda seine Kommentare geschrieben babe, zu v ern einen 
sein. 	Wir konnten 	darum 	eigentlich hier unsere Untersuchung 
abschliessen, 	da weder , wenn man die 	personliche Identitat des 
Tragers je des einen und des andern Namens zugiebt , noch wenn 
man sie bestreitet, 	Nalanda 	der Ort gewesen sein kann, wo die 
unter Dhammapitla's Namen 	bekannten Pali-Kommentare verfasst 
wurden. 	Es scheint uns jedoch grossere Klarheit dariiber erwiinscbt 
zu sein , nicht bloss dass Nalanda u n t e r k ein en Umstanden 
in Betracht zu ziehen ist, wenn man die jenen Kommentaren zu-
gewandte Arbeit zu lokalisieren suclit, sondern dass auch ftir deren 
Abfassung aller Wahrscheinlichkeit nach eine , ein paar Menschen-
alter weiter zUriickliegende Zeitperiode angesetzt werden 
muss, als fur die schriftstellerischen Arbeiten Dhammapala's. 

III. 

Die ceylonesische iTherlieferung, die geistig und, wie wir 
noch sehen werden, auch zeitlich Dhammapala so nahe wie moglich 
an Buddhaghosa riickt , macht nicht die leiseste Andeutung, die 
auf einen spateren Gesinnungswechsel bei Dhammapala schliessen 
liesse. 	Hatte eM solcher wirklich stattgefunden, und fiir die An- 
nahme seiner Identitat mit Dharmapala ist dies conditio sine qua 
non , 	so 	wurde sie vielleicht denselben nicht offen eingestanden, 
aber , da von keiner andern Seite ' am wenigsten von den Maba-
yanisten , die Eigentumsrechte an den Schriften des Abtrunnigen 
geltend gemacht wurden, ihn dadurch verleugnet haben, dass sie 
semen Schriften einen andern Namen anhangte, der die Verfasser- 
frage nach Wunsch 	entscheiden 	sollte. 	Eine solche Namenver- 
tauschung ware nicht das einzige , aber doch ein sehr bequemes 
Auskunftsmittel gewesen , um die S chrift en der Nachwelt zu 
erhalten, den Mann dagegeni  der sie verfasst hatte, fallen zu lassen. 
Dass sie unterblieben ist, und Dhammapala zu den Verfechtern des 
Mahavihdravasinatri samayo avilomayo gerechnet'wurde, (alit somit 
sehr in die Wagschale fiir Dhammapala's Gesinnungstreue. 

Aber ware es nicht such moglich, dass die Glaubenswachter 
im Mahavihara iiberhaupt keine Kunde von Dhammapala's Ab-
schwenkung zum Mahayanismus bekommen haben? Daman ist nicht 
zu denken, e r s t e n s weil zwischen dem siidindischen Festland und 
Ceylon eM lebhafter Verkehr bestand, und zweit ens weil die 
such in den Augen der Verteidiger des ITbertrittes Dhammapala's 
zum Mahayanismus existierende hinayanistische Richtung der Kloster 
des Tamilgebietes eine Burgschaft dafiir bietet , dass die Meldung 
davon bei nachster Gelegenheit gemacht wurde. 	Angenommen aber, 
Dhammapala (= Dharmapala) habe auch im Norden anfangs noch 
auf hinayanistiscbem Standpnnkt gestanden, beispielsweise wie Vasu- 
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bandhu'), und seine Freunde im Stiden seien ohne Nachricht caber 
ihn und seinen tbertritt zum Mahayanismus geblieben, so konnte 
man in Ceylon durch die Vermittlung eines nordindischen Klosters, 
z. B. von Kaugambf,' in dessen Nahe er einmal gekommen ist2), 
oder selbst von Gaya aus3), 	wo 	er sich Taranatha zufolge lange 
aufhielt, auch wenn er erst im Alter den Mahayinismus angenommen 
haben sollte, alles Notige erfahren. 

Wir miissen umgekehrt ebenso fragen, ob denn im Norden 
such nur die Spur einer Erinnerung art Dharmapala's Bekehrung 
zu den mahayanistischen 	Grundsatzen . irgendwo 	anzutreffen 	sei. 
Weder au Nalanda , 	wo 	doch Hiuen-tsang sowohl als I-tsing die 
beste Gelegenheit hatten , 	solche Dinge in Erfahrung au bringen, 
noeh sonstwo wusste man von einem solchen Vorgang etwas, und 
doch hatte man ihn 	gewiss 	nicht verschwiegen (wie das Beispiel 
Vasubandhu's zeigt), 	da 	man 	wile Ursache 	hatte, 	sich seiner als 
eines Triumphes der Wahrheit fiber den Irrtum zu riihmen. 

Hat sich aber dort uberhaupt keine echte und glaubwiirdige 
Nachricht von der Herkunft des Mannes erhalten, der zu den 
sechs Zierden JambudvIpa's4) gerechnet wurde ? — Hiuen-tsang giebt 
sich allerdings 	den 	Anschein , 	wie 	wir sahen, 	im Besitze 	einer 
solchen Nachricht 	zu 	sein. 	Er 	erzahlt 	im 	guten Glauben, aber 
ohne rechten Grund, wie ich vermute , die Geschichte von seinem 
Jugendleben zu Kaficipura und seinem Eintritt in ein siidindisches 
Kloster. 	Lassen 	wir 	aber 	diese 	Nachricht 	selbst 	als authentisch 
gelten, so wiirde darin wohl eine Anspielung auf eine spotter erfolgte 
mahya,nistische Wendung im Leben Dharmapala's zu suchen sein, 
keineswegs jedoch 	auf eine reiche schriftstellerische Thatigkeit im 
Dienste 	der 	Mahavihara-Lehre. 	Freilich 	bleibt 	dabei 	auffallend, 
einmal, dass Taranatha, der doch fiir Dignaga ganz bestimmt Sitp-
havaktra bei Kafic15) als Geburtsort nennt, als Dharmapala's Heimat 
ganz unbestimmt Sudindien 	bezeichnet6); 	sodann , 	dass wir such 
bei Hiuen-tsang's 13ericht' ausser 	stande sind, 	die Zeit anzusetzen, 
die Dharmapala 	zur 	Abfassung 	seiner 	hinayanistisch 	gehaltenen 
Schriften notig hatte. 	Beriicksichtigt man , 	dass diese eine grosse 
Vertrautheit mit der ceylonesischen , 	kanonischen und ausserkano- 
nisehen Litteratur 	verraten , 	so wird man sic nicht einem jungen 
panne zutrauen. 	Sie konnen selbst flir den Fall, dass Dharmapala 

1) Vgl. M. Muller, India, p. 303. 
2) Beal, I. e. 	vol. .I, 	p 	237. 
3) Die Monello zu KauSiimb7 waren zu Hiuon-tsang's Zeit Hrnayfinisten 

(s. Beal, vol. I, p. 235), von denen zu Gayii sagt Hiuen-tsang nach Be a1, I. e. 
vol. II, p. 133: 	„They 	study 	the 	Great Vehicle and belong to the Sthavira 
school." 	Ich wage bier nicht au entscheiden, ob dieser Ausdruck ungefshr das- 
selbe besagt, wie der iihnlichlautende , der uns oben (S. 116) begegnet 1st, oder 
ob die Monche von Gaya tho.tsiichlich damals Mahiiyanisten waren. 

4) Vgl. Se h iefner, Ttiraniltha, S. 5. 
5) Vgl. Se hiefn er, a. a. G. S. 130. 
6) a. a. 0, S. 	160. 
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sich der Mithilfe zahlreicher Ordensgenossen versichern konnte, wie 
vor ihm auch .fur Buddhaghosa dies das Wahrscheinlichere is0), 
ebensowenig im Handumdrehen vollendet worden sein. 	Weit eher 
machen 	sie 	den 	Eindruck 	einer 	iiber 	Jahre 	sich 	erstreckenden 
Arbeit. 	Ich schliesse umgekehrt aus dem F a k tu m, 	dass von 
Budd h'a ghosa kein malayanistischer Berichterstatter 	eine auf 
die 	Seite des 1Vlahayanismus 	entfallende Leistung zu verzeichnen 
weiss , 	dass 	auch 	Dham m apal a 's 	Leistungen 	mit 	seinen in 
ceylonischen Quellen ,,uenannten Werken abgeschlossen waren, D h a r- 
ma p al a aber lediglich solche 	oder ahnliche Werke verfasst hat, 
wie 	sie in chinesischen Verzeichnissen aufgezahlt werden. 	Nicht 
nur muss die Hyp othese von dem Ur sprung einer Para. 
9natthadipani u. s. w. zu N a, 1 a n d a oder in nalandistischer Geistes• 
atmosphare 	pr eisgeg e b en 	werden , 	sondern 	auch jene einer 
Id e nt it at Dhammapala's mit Dharmapala. 	Beide gehen e in • 
ander gar nichts a n. 	Als wabrscheinlich lasse ich die sad- 
indische Abstammung beider bestehen und verbinde hiermit die 
Hypothese 	(die 	zwar 	von 	untergeordneter 	Bedeutung ist), dass 
nicht auf Dharmapala, sondern auf Dhammapala die wenigen Einzel- 
heiten 	zu beziehen sind (Geburt zu Kifici u. s. w.)2), welche sich 
bei Hiuen•tsang finden. 	Wer diese Hypothese jedoch zuriickweist, 
muss i r gen d w o im Tamillande einen an der Kiiste gelegenen 
oder 	nicht 	weit 	davon 	entfernten Punkt 	als 	Ort 	ansehen , wo 
Dhammapala's Kommentare ihre heutige oder eine der heutigen 
nahekommende 	Gestalt 	erhielten.3) 	Man 	mfisste 	natiirlich jeden 
Ort aus der Rechnung 	lassen , der nicht geeignet i s t oder iv a r 
zur Fahrt nach der jenseitigen Insel. 

Mit der Isolierung Dhammapala's haben wir zugleich die Ver-
pflichtung fibernommen , eine neue Da tierung desselben zu ver- 
suchen. 	Anhangsweise moge daher noch beigefiigt werden, was sich 
hierzu uns am besten zu eignen scheint. 

Im 4. Abschnitt 	des 	Gan d ha v a m s a, 	dessen Unterscbrift 
lautet : 	Gandhakeirakacariyadipako , und worm 	festgestellt wird, 
ob auf eigene oder fremde Initiative hin der betreffende Autor 
das betreffende Werk verfasst hat, werden Buddhaghosa, Bud - 
dhadatt a, Ananda und Dhammapala nach einander unter 
diesem Gesichtspunkt betrachtet.4) 	Die beiden bier in der Mitt e 
stehenden Schriftsteller werden ihrer Herkunft nach als Inder he- 

1) Vgl. J. Gray, Buddhaghosuppatti, 1892, p. 28. 
2) Nach Taranittha (a. a. 0. 	S. 160) war Dharmapida der Sohn eines 

Dichters und selbst ein grosser Dichter. 
3) Einem Citat aus F orc hhammer's Notes on the Early History and 

Geography of British Burma (so vermute ich wenigstens) bei Gray, 1. c. p. 25 
entnehme ich folgende Stelle: The Talaing 	pk-ramparas , 	or 	histories of the 
succession of priests, distinctly state Dhammapbla lived in a monastery built by 
order of Asoka at Bhadra(-tittha) near Kailcipura. 

4) J. P. T. S. 1886, p. 68 sq.; Min a y off, Recherches, p. 246 sqq. 
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zeichnet') ; 	letzterem wird eine illalafilai zu Buddhaghosa's Satta- 
bbidhammagandha-atthakatha2) und ersterem u. a. ein Kommentar zum 
Buddhavamsa , Madhuratthavilasini, aber auch der Jinalaiikara 
zugeschrieben.") 	Es ist nun zu beachten, dass die Namen von drei 
Buddha g h o s a 	zur 	Abfassunc,  je eines 	Werkes 	 Mianlich des 
Visuddhinzagga, der SumaligaravaCtsini und der :Papantasadani 
instigierenden Mannern mit j e einem Werk der drei librigen neben 
Buddhaghosa zuvor genannten Autoren in der gleichen Eigenschaft 
verbunden sind , d. h. Sanghap al a bestimmte Buddhaghosa zur 
Abfassung des Visuddhinzagga und Buddhadatta zu der des Jinii-
lanktira: I) attha bestimmte Buddhaghosa zur Abfassung der Su-
marigalavileisini und Dharmapala zu der der Paramatthamaiijiisa; 
Buddham i t t a bestimmte Buddhaghosa zur Abfassung der Pa- 
paiicasa dani und Ananda zu der seiner Midatiki.4 ) 	Vorausgesetzt 
also, dass Sanghapala , Dattha und Buddhamitta jedesmal dieselben 
Personen sind, so kann Buddhaghosa von Buddhadatta, Ananda und 
Dharmapala nicht durch mehr als e i n Menschenalter geschieden 
gewesen sein. 	Entweder waren es Zeitgenossen in dem engeren 
Sinne des Wortes , 	und ihr Leben alit sonach in die erste Halfte 
des 5. Jahrh. 	n. Chr. , 	oder 	in 	dem 	weiteren 	Sinne des Wortes, 
Bass Buddhaghosa der altere Zeitgenosse der ilbrigen war. 	Auf 
alle Falle stehen sich diese vier Schriftsteller, und da fdr uns zu- 
nachst nur 	Buddhaghosa und llhammapala 	in Betracht 
kommen , 	diese 	beiden 	grossen 	Kommentatoren 	zeitlich 	ein - 
ander n a h e. 

1) 1. c. p. 	66; Recherches, p. 245. 
2) I. c. p. 59 sq.; Recherches, p. 239 sq. werden 4 aufgeziihlt: \Inapt-

viniechaya, Uttaravinicchaya, Abhidhammrtvatara und Madhuratthavilitsini; 1. c. 
p. 69; Recherches, p. 247 auch der JinAlankara. 	Der Herausgeber des Jinil.°, 
J. Gray (1894) sieht Buddliarakkhita als yerf. desselben an (s. Introd.), wiihrend 
dor Gandhavarnsa, 1. c. p. 72; Recherches, p. 250 diesem eine tikii sum Jinrd° 
zuschreibt. 	Auf p. 53 von Gray's Ausgabe hides lesen wir in den Notes zurn 
Worte me in v. 2: The Burmese Nissaya makes me refer .to Buddhadatta through 
some misapprehension. 

3) 1. c. p. GO; Recherches, p. 240. 
4) 1. c. pp. 68 sq.; Recherches, pp. 246 sq. 
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Zur Exegese und Kritik der rituellen Sutras. 
Von 

W. Caland. 

I. Hiranyakegigrhyas. 	I. 12, 14-16; 13, 16. 

linter den Vorschriften die im Grhyasutra des Hiranyakegn 
fir die Bewirtung eines Gastes durch den Madhuparka gegeben 
werden , 	hat besonders 	eine 	der modernen Interpretation viele 
Schwierigkeiten gemacht. 	Die gemeinte Stelle lautet : ltrasiyagy 
aniya varsiyasapiclhayanucinani pithag adapayati kiirealn pa-
dyRn arghyam acamaniyarn madhuparka iti I 14 I anvann anu-
sanmjina so 'nztpahilicaya vaeaikaikayt praha 115 I kdrca iti 
kaream I 16 I . 	Oldenberg fibersetzt. (S. B. E. XXX. S. 171 flg.): 
„having poured (those substances) into a smaller vessel, and having 
covered it with a larger (cover than the vessel is), (the host) makes 
(the guest) accept (the following things) separately , one after the 
other, viz. 	a bunch of grass (to sit down on), water for washing 
the feet, the Argha water, water for sipping and the honey mixture 
(Madhuparka). 	Going after (the single objects, which are brought 
to the guest, the host) in a faultless 	not faultering (?) voice an- 
nounces (each of these objects to the guest). 	The bunch of grass 
(he announces by three times saying): 	„The bunch of grass'. — 

Es handelt sich bier besonders urn die Deutung von anusatrz-
vrjina , welches Oldenberg in anusanzvdinga andern mochte und 
von anupakiiicaya. 	Im folgenden hoffe ich zu zeigen, dass weder 
der Text verdorben , 	noch die 	Ubersetzung zweifelhaft ist, wie 
Oldenberg gemeint hat; dass vielmehr die Hanschriften vom Heraus-
geber des Sara und vom Ubersetzer nicht richtig gelesen sind 
und dass man den betreffenden Passus nicht ganz be g riffen hat. 

Den Schlussel zum richtigen Verstandnis unserer Stelle liefern 
die Grhyastitras des Bharadvaja, des I3audhayana und des Paraskara. 
Im Bharadvaja (II. 22) lautet die betreffende Vorschrift: hrasiyasy 
aniya varsiyasapidadhati purvah karcena pratipadyate 'nvotril) 
luidyenanvaiin arghyentinvanit acamaniyenanvaitmadhuparkenanu- 

. 
1) Statt 	'nvaii 	liest die Granthahs. bier und itn folgenden nva7n oder 

nvam. 	Dieselbe Korruptel liegt in der Granthahs. des fir. vor,. Sitz. Ber. der 
Kais. Akad. der Wiss., pbil.-hist. K1., CXXIV, Nr. IV, sq. 
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samvrajaty athasma asanam iti vedayate. 	Die einschlagige Bau- 
dhayanastelle (gths. I. 2) lautet: varsiya,sa tejornayeneipkihaya nana-
purusa arghyadravyany adadate 'nvag anusamvyjita41) kurca iti 
kitrcam praha. 	Auch die folgende Pitraskarastelle (grhs. I. 3, 5, 6) 
bringe ich in Erinnerung: aharanti vistaram padyam padeirtham 
udakam aryhyam at amaniyam madhuparleam dadhi madhu ghrtam 
apaitam kainsye kaZsyena 15 I anyas tris tri1$ praha vigaradil6 . 

Vergleicht man 	die 	citierten Stellen unter sich, 	so wird es 
zunachst klar dass die Worte des Hir.: aniZeinani prthay ada- 
payati bedeuten : 	„er 	lasst 	(die 	folgenden 	G-egenstande) hinter- 
einander gesondert (also: von verschiedenen Leuten) aufnehmee. 
Nicht Matte ist ja das . stehende Wort, welches das Empfangen, 
das Entgegennehmen einer Sache durch den Gast andeutet, sondern 
pratigrkzati. 	Dass mehrere .Leute bei der Bewirtuna beschaftigt 
sind ist schon an sich wahrscheinlich; 	bewiesen wird diese Wahr- 
seheinlichkeit durch Paraskara's &wraith'. 	Wenigstens fiinf Personen 
treten also hintereinander mit den Argbya-Substanzen zum Geste 
hin , der erste mit dem Grassbiischel , der nachstfolgende mit dem 
Fusswasser u. s. w., vgl. Bharadvaja ; hinter allen (anu), sie begleitend 
(sam) schreitet (vrajati) der Wirt, der mit klarer (nicht heiserer) 
Stimme dem Gaste jeden 	G-egenstand besonders ankiindigt. 	In 
diesem Zusammenhange ist auch Paraskara's anyala zu beurteilen. 

Es kommt jetzt darauf an Hirauyakegin's anusamvoind und 
Baudhayana's anusargrdit4 zu bestimmen. 	Ohne Zweifel ist an 
beiden Stellen das Nom. agentis anusarizvraPi.Z 2 ) zu lesen, welches 
in diesem Zusammenhange ungefahr mit einem Partic. praes. gleich-
wertig ist; vra und yr sind bekanntlich in Grantha-, und t und n 
in Devanagari-Schrift 	so 	gut 	wie nicht zu unterscheiden. 	Mir 
erscheint es zweifellos, dass auch Matrdatta unsere. Stelle (wenigstens 
sutra 15) so gelesen find begriffen hat; es heisst bei ihm: anusam-
vrajina (lies: anusamvrajita) saha kik-calm-I dravyena tad agra- 
tah krteCinuganta. 	Er umschreibt somit die Praep. sam, nach meiner• 
Ansicht weniger richtig, durch saha kareaclinii clravyena, die Praep. 
anu durch tad agrataV krtva und anuvrcylta vollkommen zu- 
treffend durch anuganta, ebenfalls ein Nomen agentis. 	Im folgenden 
(S. 117, Z. 9) ist anusamvrjiteti herzustellen, Z. 13 jedoch ist von 
Kirste richtig anusRnvrajineti gelesen.3) 

Hochstwahrscheinlich ist nun auch Hir. I. 13, 16: tesv asmai 
bhuletavatsv anusamvrajitam (statt °v►jinam) annam aharayati zu 

1) So die Haug'sche Es.; ainurraapyrjitalt eino Granthabs. 
2) Wie auch wirklich eine mir inzwischen zugegangene Kopie dos Bau-

dhayana bietet (Korr.-Note]. 
3) Hat man das Recht jede von Matrdatta als pramadapatha oder apapatha 

bezeichnete Lesart in den Text aufzunehmen ? 1st nicht vielmehr so eine Lesart 
eine von ihm in seinen MS. zwar vorgefundene aber von ihm verurteilte? 	In 
diesem Falle batten wir Hir. I. 1, 21 mit allen MSS. yathopapiklanz und I. 20, 2 
abhyavartya zu lesen. 	Vgl. auch Bohtlingk in dieser Zeitschr. XLIII, S. 598. 

Bd. LI. 	 9 
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lesen und zu iibersetzen : „wenn diese (die im Vorhergehenden ge-
nannten Brahmanen) gespeist haben , lasst er ihm Speise bringen 
die 	(von anderen Zuthaten) gefolgt und begleitet ist" (Matrdatta : 
vgaAjanaih samgatarn ity arthah). 	Das Scholion S. 120 Z. 2 ist 
wieder zu leseri: 	anucinant ca tat sarvam vrajitam canusam- 
vrajitam. 

Jetzt bleibt noch anupakacaya zu deuten, iibrig. 	Es scheint, 
dass wir es bier mit einer ganz eigenthilmlichen Bahuvrihi-bildung 
zu thun haben. Das Wort ist nach meiner Ansicht in folgender Weise 
zu umschreiben: yasminn upa neisti kiiica sah , also eigentlich: 
„wo sich nichts drauf befindet, ungedriickt, ungehindert". 	Es ge- 
hirt zu derselben Kategorie wie grvopog,. iv&eog (= iithue, ihdv 
v iavrii gzon,), inierhuog, insignis. 	Mrstrdatta : uttarenanupahot- 

tayoccairbhittayety arthah; uttarena bedeutet hier wohl Joni 
Nordwind", also uttarertanupahat4 : „unerkaltet, nicht heiser". 

II. 	Die Vorbedingungen ffir eine 	Heirat. 

Die 	hierauf 	beziigliche 	Stelle 	des 	Manavagrhyasfitra I. 7: 
pafica vivaakarantini bhavanti vittam rftpam vidyd praja ban-
dhavam ity; ekigabhe vittam visded, dvitiyadbhe rApatn, trtiya-
labile vidon t; prajnayam bandhava iti ca vivahante, findet eine 
erwunschte Erklarung durch die Parallelstelle im Bharadvajagrhya-
sutra I. 11: catveiri viveihaketraniini: vittam riipam praja bandha-
yam, iti; tani cet sarmint na daknuyail , vittam udasyet; tab 
rupam. prajayant to ca bandhave ca vivadante; bandhavam 
udasyed ity eka ahur, aprajena hi kah samvelso? 'thaitad aparam: 
na khalv iyam arthebhya agate. 	praja, nartho 'Vim pradki- 
nyah. 	Es ist nicht 	unschwer einzusehen , 	dass die verdorbenen 
Lesarten im Manavatext prajilit, prapitytin t , vivadante, die schon 
dein Kommentator vorgelegen haben, resp. in praja, prajayam, vi-
vadante zu emendieren sind. 

III. Zum arsa vivaha. 
Das Rituell eines arsa vivaha ist uns allem Anschein .nach im 

KauSikasfitra, (79, 17-19) bewahrt: 	ihed asathety etaya aulkain 
apakytya, dvabhydnz nivartayatiha mama radhyatam atra taveti, 
yatha vet manyante. 

Alit dem Klirzen der Haare hat hier nivartayatt nichts zu 
thun 	 wie Weber (I. S. V. 407) vermutet hat; 	ebensowenig ist 
an ItClkcsm etwas zu andern. 	Die Stelle hat nach meiner Ansicht 
folgenden Sinn : 

„Alit dem Spruche : 	„Hier nur bleibet , geht nicht weg von 
hinnen; machet diesen (d. h. rnich, imam — main), o Kiihe, reich 
durch eure Kalber (auch : „durch Nachkommen")! stattlich schreitend, 
rfitlich , 	wie 	Soma strahlend ! 	31ficen 	die Allgotter bannen hier 
eure Herzen", teilt er (d. h. 	der Brautwerber) dem (aus Kfihen 
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bestehenden) Preis (von seiner Herde) ab. 	Mit den zwei Sprtichen: 
„Hier nur bleibet" (wie oben) und: „Umgebet diesen, o Kiihe, mit 
euren Kalbern (auch : emit Nachkommen"). 	Den Gottern schmalert 
er nicht ihren Anteil. 	Diesem moge euch Prism und die Maruts 
alle , ihm euch Dhatar und Savitar zugestehen" mit diesen beiden 
Spruchen lasst er (wohl der Vater des Madchens1)) sie (die Kiihe) 
(zum Brautwerber) zuriickkehren , indem er sagt : „Hier moge sir 
Gedeihen sein, dort dir." 

Das bier geschilderte Rituell steht ganz in Einklang mit der 
bekannten Vorschrift Apastambas (dhg. I. 13. 12), dass die Schenkung 
der far ein Madchen als Brautpreis zu bezahlenden hundert Kiihe 
nebst einem Wagen ruckgangig gemacht werden so11.2) 

In den Manava- 	und Kathakagrhyasritras wird ein absonder- 
liches Rituell verordnet fiir eine b r a hma d e y a, eine Tochter, die 
nach Brahma-Art verheiratet wird (Man. grhs. I. 7 Schluss and 8 
bis brahmadeyapite) bhratCi va dadyeit; Kath. grhs. XV). 	Die 
Hauptsache hierbei ist, 	dass der Geber dreimal: „ich gebe" sagt, 
der Empfanger : „ich nehme an." 	Die Schenkung wird in iiblicher 
Weise von einer Wasserlibation begleitet. 	Danach folgt das Rituell 
fiir die Heirat einer gulk a d e y a. Nach dem Kath. grhs. (XVI) fiber-
reichen sie einander gegenseitig das Gold (hirapyaqz vyatilzarat4). 
Der • eine (der Geber) 	iiberreicht es dem andern mit den 'Worten : 
,dich zur Nachkommenschaft" ; 	der andere empfangt es mit den 
Worten: „dich zur Mehrung des Besitzes." 	Nach dem Man. grhs. (I. 8) 
wirft der Geber eine Handvoll Gold in die zusammengehaltenen Hande 
des andern and sagt : „dich zum Reichtum." 	Der andere wirft ihni 
das Gold zurtick und sagt: 	„dich zum Kindersegen." — Obschon 
bier nicht von Rindern , 	sondern 	von Gold 	die Rede ist, di rfte 
dieses Rituell 	doch 	eine Art 	arsa 	vivala, sein. 	Es ware ja auch 
eM wenig unbequem , fur eine derartige Formalitat einige Rinder 
herbeizuholen. 	tberdies sagt das Manavagrhs. I. 7 s. f. sainju,stavz 
(se. kanyriip, nach der Brautprobe) dharmwpayacheta brahmenct 
(HSS.: braltmawt) 	eaulkena vet-  dawn adhirathaln (HSS. and 
Komm. itirathaqz) cladgat gomithunarg yd. 	Die letzten Worte 
umschreiben offenhar den Begriff des Wortes eau/kam. 

Tin Kathakasutra heisst es also : 
prajalwas tveti pradadati, 
reiyaspogiya tveti pratiggizzati. 

I) In dessen Mund nur 	der zweite Vers passt: „unagebet diesen." 	Die 
Vorschrift, dass auch der erste: 	,.pier nur bleibet" vom Vater zu sprechen ist, 
hat wohl ihren Grand darin, dass man den eigentlichen Sinn sowohl der Hand-
lung wie der Mantras nicht mehr begriff. 

2) Siehe 	die Stellen 	bei Biihler, S. B. E. XIV, p. 7; II, p. 132, 	Jolly, 
Recht und Sitte, S. 51 flgg. 

3) Wahrscheinlich ist brahrmadey 	zu lesen. 
9* 
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Tm Manavasfitra dagegen: 
dhanaya tveti data 
putrebhyas tveti pratigrahita. 

Versteht man unter datar und pratigrahitar den Geber und 
den Empfanger des ma dchens, so ergiebt sich aus keinem von 
den beiden Texten eM gesunder Sinn. 	Nur wenn man miter datar 
den Geber des gulka, also den Brautwerber , und unter prati-
grahttar den Empfanger des gulka, also den Vater der Braut 
versteht, giebt wenigstens der Manavatext einen befriedigenden Sinn. 
Denn die Worte : „dich zum Reichtum" mtissen einst die TJbergabe 
des Kaufpreises an den Vater, die Worte: „dich ium Kindersegen' 
die Ubergabe des g e k auft en Madchens an den Brautwerber be- 
gleitet haben. 	-Urspriinglich war also die Sitte, sich eine Frau zu 
kaufen , auch durch das Rituell sanktioniert. 	Beim Fortschreiten 
der Kultur aber machte sich das Bestreben geltend , diese robe 
Sitte 	zu 	antiquieren. 	Daher die 	oben erwahnte Vorschrift des 
Apastamba. 	Als demnach spater die Kaufsumme vom Brautvater 
zurtickerstattet wurde , blieben die Worte , 	die von alters her die 
Handlung begleitet hatten, dieselben. 

Auch im Rituell der Baudhayaniyas hat sich von diesem ur-
alten Brautkauf eine unzweideutige Spur erhalten, deren Sinn jedoch 
den beteiligten Personen offenbar verborgen war. 	Wenn namlich 
die Verlobung (vjgclanam) stattfinden soil und der Vater der Braut 
den Vater des Freiers 	oder 	lessen Stellvertreter hat niedersitzen 
lassen mit dem Angesicht nach Osten, wahrend er selbst das An-
gesicht nach Westen kehrt, nimmt er fiinf Betelniisse (deren Farbe 
goldgelb sein soil) und eM Stuck Gelbwurz und wirft, wahrend 
er verspricht, an dem und dem Tage, seine aus der und der Familie 
stammende so und so genannte Tochter dem so und so genannten 
Sohne des so und so genannten Vaters zur Frau geben zu wollen, 
diese ftinf Betelniisse dem Vater des Freiers in den Zipfel seines 
Gewandes , worauf dieser einen Knoten in semen Zipfel schlingt 
(bekarmtlich ist dies die gewohnliche Art, wie man Geld bewahrt). 
Darauf wirft dann der Vater des Freiers die Betelniisse dem Geber 
zurfick 	und dieser 	verknfipft 	dieselben ebenso in seinem Zipfe1.1) 
Weitere Erlauterungen sind nach dem oben Bemerkten fiberfifissig. 

Bekannt ist also das Rituell des aqa und des brahma vivaha. 
Auch das Ceremoniell des daiva vivaha ist fiberliefert und zwar 
im 	Bandhayanagrhyasfitra (I. 	1). 	Die 	hierauf bezfigliche 	Stelle 
findet man bei Winternitz , das altindische Hochzeitsrituell , S. 40, 
Z. 12 citiert. 

1) Prayogaratilir. und PrayogasqkhAtnaui : tato datirearato haridralchan-
darn paiica drflkaprigiphalani . . . grhitviimukapravariinvitaya . . . yarn"-
yrimukapravariinvitibp . . . kanyrup . . . dove iti ... uktva varaintriidi-
testrapriinte tani pugiphaleini prakripya granthiln krtvii u. s. w. Irgl. and 
Ind. Stud. V, S. 298.. 	, 
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IV. 	Das Betreten des Hauses durch die Jung- 
vermahlten. 

Wenn das jungvermahlte Paar zum erstenmale nach der Hoch- 
zeit sein Haus betritt , 	findet ein interessanter Akt statt, der bis 
jetzt nicht aufgemerkt worden ist : aparasmilln ahnah sandhau,  
grhan pratipadayita prati brahmann iti pratyavarohati manga-
lani prcidur bhavanti gosthat santatam ulapardjitn stryiti rathad 
adhy opasanad yesv adhyeti pravasan yesu saumanasam mahat I 
grhan upahvayamahe te no janantv ayatal) iti taydbhyupaiti 
(Min. grhs. I. 14); aparcihne 'dhivriesasicrye grhan upaytiyorjarp 
bibhrati(ti) grhan praticiray a japati (folgen die Mantras); ula-
paraji(m) stnetty Cc layaniyal, taya pravidati (Kath. grhs. 27 s. f., 
28 init.). Wenn also das junge Paar zur Zeit der Abenddammerung 
heimkehrt, sollen vom Hause her gllickverheissende Worte und froh- 
liche Musik ihnen entgegenklingen. 	Dann steigt der junge Mann 
vom Wagen herab, der ihn begleitende Priester streut eine un-
unterbrochene Reihe Ulapagraser vom Wagen bis zum Hause (oder 
bis zur Lagerstatte); dariTher schreitet der Mann (und nach ibm 
natfirlich die junge Frau) hinein. 	Bekanntlich wird diese ulaparaji 
beim gewohnlichen grauta-Opfer zwischen den beiden Hauptfeuern 
in drei Reihen ausgestreut urn die beiden Feuer, das Garhapatya-
und das Ahavaniyafeuer miteinander in Verbindung zu bringen (vgl. 
Apast. grs. I. 15. 4; 	Schwab , das altind. Tieropfer , S. 53; Verf., 
die altind. Toten- und Bestattungsgebrauche , S. 18). 	Der Zweck, 
den man durch das Streuen der ulaparaji zur Gelegenheit der Heim-
kehr erreicht, ist demgemass , dass der Neuvermahlte in direkter 
Verbindung mit seinem Hause gebracht und unterwegs , zwischen 
dem Wagen und dem Hause , keinen schadlichen Einflfissen aus-
gesetzt wird. 

V. 	Die rituelle Kraft des Beatmens. 

Wfinscht der Gatte die Conception zu fordern, so soil er nach 
vollzogenem Beilager auf seine Gattin atmen, indem er die Worte 
sagt: 	„In deinen Atem lege ich den Samen nieder,  , o du., N. N." 
Die Gattin ihrerseits soil seinen Atemzug in sich aufnehmen. 	Diese 
bis jetzt, wie ich meine , noch ziemlich unbekannte merkwfirdige 
rituelle 	Handlung i0 uns bezeugt 	erstens im 	Sfinkhayanagrhya 
(I. 19. 4) und im Sambavyagrhya (I. 13). 	Ich teile die Stelle 
nach der meines Erachtens richtigeren tberlieferung der letzteren 
Quelle mit : samapte 'rthe japet preine te reto dadhamy asav ity 
apanyti nupranta. 	Unrichtig iibersetzt Oldenberg (Ind. Stud. XV, 

1) HSS.: prasavan statt pravasan; tenopahv° statt grhan upahe; iiga- 
twit statt Jyata. 	Ich habe nach AS. VII. 60. 3 und VS. III. 42 gebessert. 
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S. 36) anupranyat: ,,hier hole er Atem." 	In S. B. E. XXIX, S. 45 
ist 	die tbersetzung 	dieses Wortes unerklai;licherweise ganz fort- 
geblieben. 	Die Prapos. anu scheint in der Safikhayanastelle darauf 
bin zu deuten, dass apanya fortgefallen ist; Saiikh. I. 24. 2 steht 
es, 	obschon leicht verdorben , 	davor. 	Ubrigens ist zu bemerken, 
dass praniti and apaniti nicht bedeuten resp. „ein- und ausatmen" 
(so 	Oldenberg zu Sankh. I. 24. 2), sondern im Gegenteil praniti 
„er atmet aus", apaniti „er atmet eM." 	Das Wird von der zweiten 
Belegstelle erwiesen: athasya apavyktartho 'pavrktarthayai (apa-
vitta° die HSS.) mukhena muk,hatei samnidhaya pranipatyaitam 
preittam apanihiti tam sa pratyapaniti 1) (Bhar. grhs. I. 20, nach 
berichtigter Zahlung): „er nahert seinen Mund dem ihrigen, sich 
zu ihr niederbeugend , und sagt : „Atm° diesen Atemzug von mir 
the 	und die Gattin atmet ihn at'. 	Ganz damit in Uberein- 
stimmung ist Brh. är. up. VI. 4. 11: atha yam ichen na garbhalp 
dadhiteti tasyam artham ni.staya`-!) mukhena mukham sandhaya-
bhipravyapanyad indriyena retasa reta adada ity areta eva 
bhavati. 	Im entgegengesetzten Falle heisst es: apanyabhipranyad 
und im Mantra : reta adadhami. 	Das abhipranana des Gatten ist 
also ein Procreativum bzw. eine lebenschenkende Handlung, deshalb 
atmet denn auch der Vater auf den neugeborenen Knaben dreimal 
(e i n und hinterher) a u s: abityapanyanupreitwat. 

VI. Ein Augurium. 

Eine ahnliche Ceremonie wie die von Baudhayana (grhs. I. 13, 
vgl. Winternitz , das altind. Hochzeitsrituell , S. 101) 	beschriebene 
findet 	sich in Bharadvaja 	(grhs. 	I. 	21). 	Unmittelbar nach der 
Scheitelziehung , im vierten Monet der Schwangerschaft , werden 
drei Schfisseln mit Reisbrei , 	mit Butter begossen , vor der Frau 
niedergesetzt , auch eine mit Wasser. 	Indem sie nun nach jeder 
einzelnen Schiissel hinblickt, fragt der Gatte sie: „Was siehst du?" 
Worauf jene antwortet: „Sane und Vieh." 	Den Inhalt von einer 
dieser Schfisseln 	giebt er einigen Brahmanen , der zweiten einigen 
Brahmanenfrauen zum Verspeisen, den Inhalt der dritten isst sie 
selber zusammen mit einigen Knaben : trin odanan udcliertya sar-
pisopasicyopanidadhaty udadaravav ca caturtham; tesam ekai-
kam aveksamanatn prchati: kim padyasiti. putranza ca paditInd- 
ceti .  pratya ha. 	tesam ekcon brahmanan bhojayed, ekam brahma- 
nir, ekarn saha kumara4 sa prcteneitz: 

1) Ein prayoga: atha . . . patih . . . etailz pranam apanilati j(iyiun 
uktva niisiiputabhyihrt antaram pra?zaviiyuip nilaiirayet Jaya ca stilisrtala 
prapavrimag svaniislipugthhyrwe svantaranz pravaayet. 

2) Wahrscheinlich ist nikstheiya zu Iesen: arthcait nihtathciya, „nachdem 
er das Ziel erreicht hat" (vgl. BE. s. v. 800 + nis 3). 	artha braucht dann 
a ieht euphemistisch statt afepha gebraucht zu sein. 
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VII. 	Die Gottheiten der Frith- und Abendspenden. 
Nach §finkh. (I. 3. 14), 2iiit. (I. 9. 6, 7), Pfiraskara (I. 9. 3, 4), 

Gobhila (I. 3. 9, 10), 	Klifidira (I. 3. 13-15), dem AlEinavagrhy-a 
(II. 3. 1, 2), Baudh. (II. 9 nach ber. Zithlung) wird abends die 
Hauptspende dem Agni, morgens frith dem Sffrya dargebracht ; 
such Blifiradvfija (I. 17) and Hirai yakegirt (I. 23. 8, 9) 	erwihnen, 
obschon sie selber die beiden Spenden dem Agni darbringen lassen, 
dass 	„einige" 	die 	Morgenspende dem Surya weihen ; desgleichen 
Apastamba grhs. 7. 21. 	Wenn man dies im Auge behalt , wird 
man mir recht geben , wenn ich vorschlage , den von Bloomfield 
herausgegebenen Text des Kaugikasfftra (72, 27-29) in folgender 
Weise zu emendieren: seiyaqi pratar vrihin avaped yavan vagnaye 
svethei prajapataye svelheti sayal.n 127 I siiryaya 3070 prajdpa-
taye svccheti priit4 1 28 I. 

VIII. 	6 aAk h. g r h s, II. 3. 2 sqq. 
Die Ubersetzung, welche Oldenberg (Ind. Stud. XV, S. 51 und 

S. B. E. XXIX, p. 64) 	von diesem Passus vorschlfigt , wiirde fol- 
gendes Rituell eraeben: wenn der Lehrer , der mit dem Angesicht 
nach Osten gekehrt (II. 1. 28) dem einzufithrenden Knaben gegen- 
tiber steht , dessen 	beide Iiiinde ergriffen hat (II. 2. 11) — der 
Hauptakt des upanayana — soil er sich tinter 	Hersagunc,  des 
Spruches: Jell wandle auf Indras Bahn, ich wandle der Bahn der 
Sonne nach", rechtshin umwenden (er kehrt also dem Knaben den 
Riicken zu), mit der rechten Hand fiber seine Schulter hinabfassen 
und die Stelle seines Herzens beriihren, indem er die Worte spricht: 
„Ifoge ich deinem Herzen lieb and du unverletzt sein"). 	Darauf 
soil er sich linkshin umwenden (sodass er also dem Knaben wieder 
gegenilber steht) und die Hand auf das Herz des Knaben legen 
mit dem Sprach : „In meinen Willen nehme ich dein Herz." 	Nun 
ist es freilich mögliph, dass der Lehrer sich umwendet , dem 
Knaben den Riicken zukehrend, und dann sein e i g e n e s Herz be- 
riihrt, aber nattirlich soil er fiber die Schulter des 	naben hinab- 
fassen und dessen Herz, nicht sein eigenes beriihren. 	Dass vom 
Herzen des Knaben die Rede ist , stellt der Spruch : „I.Rige ich 
deinem Herzen" u. s. w. 	ausser alien Zweifel. 	Vielleicht wiirde 
Oldenberg seine tTbersetzung zu retten suchen , indem er sagte : 
der Lehrer dreht sich jedesmal so um, dass er sofort wieder mit 
dem Angesicht dem Knaben gegeniiber zu stehen kommt. 	Aber 
geschw.eige davon , dass ein solches Umdrehen sinnesleer ware, 
wie soil er, mit dem Angesicht dem Knaben gegentiberstehend, mit 
der rechten Hand fiber seine (d. h. des Knaben) Schulter 

1) arigyatas te lirclayasya priyo bhilyasam, Oldenberg: „Deinena un- 
verletzten Herzen miige ich lieb sein." 	arisyatae 1st aber 	wohl zu te zu 
nehmen, 
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hinabfassen und die Stelle seines (d. h. des Knaben) Herzens be- 
rfihren ? 	Die Stelle des Herzens ist doch nicht im Riicken zu 
suchen ! 	Daraus folgt , dass Narayana vollkommen recht hat mit 
seiner Behaujtung, der Lehrer soil den K nab en sich umdrehen 
Lassen, sodass dieser mit dem Angesicht nach Osten steht; erst 
dann wird es thin ja moglich sein , das Herz des Knaben in der 
geschilderten Weise zu beriihren. 	Alle Grhyasiitras, sofern sie diesen 
Akt erortern , bestatigen diese Auffassung. 	Am deutlichsten redet 
das Kaugikasiitra (55. 16): 	„Er fasst den Knaben bei den Armen, 
stellt ihn mit dem. Angesicht nach Osten und mit der rechten Hand 
die Stelle seines Nabels beriihrend, fitistert er" u. s. w. 	Wir haben 
also anzunehmen , dass §ankhayanas Text 	entstellt ist und dass 
Narayana noch das richtige anvavartya und paryeivartya (II. 3. 2 
und II. 4. 3) gelesen hat. 	Was endlich den Spruch angeht, gerade 
hier bietet das gambavyagrhya das einzig Richtige: anvlivartasva. 

IX. 	Zu Hir. grhs. I. 26. 13, 14. 
Da, wo uns, wie in der 16. Kandika des 1. Pragna in Hiranya-

kegins Grhyasatra, die einheimischen Kommentare im Stich lassen, 
sind wir auf die verwandten Texte angewiesen, die uns fiir diesen 
Passus , wo Oldenberg in seiner rbersetzung mehrere Fragezeichen 
gelassen und Textesanderungen vorgeschlagen hat , die gewanschte 
Auskunft erteilen. 	Zuerst sind die Sutras vom Herausgeber des 
Hiranyakegin nicht richtig getrennt. 	Sie sollten folgendermassen 
abgeteilt werden: ekaikado yyahrtih samastad ca hutva 112 I aylie 
cagne 'sy . . . . bhayajarn svahety etas 113 I manasvatinz pre-0-
patyebp saptavatint ca hutva elaaahoWatp manasanudrutya sogra- 
ham hutva u. s. w. 	Die Stelle bedeutet: „Er opfert (drei Spenden) 
mit den Vyithrti gesondert und dann eine mit den vereinigten 
Vyahrti ; eine Spende mit dem Spruche: ayeti cagne '31; eine 
mit dem Manasverse (TS. I. 5. 3, 2); eine mit dem Prajapativerse 
(TS. I. 8. 14, 2); 	e in e 	mit dem „Siebenverseu (TS. I. 5. 3, 2); 
endlich sagt er im Geiste schnell die Dagahotrformel (TA. III. 1.1) 
her und opfert eine Spende (mit der Dagahotrformel) samt dem 
Grohs. genannten Spruche (TA. III. 1. 2)." 	Dasselbe Rituell findet 
sich auch im Baudhayanasmartasiitra (im Pariblikateile) und im 
Bharadvaja (III. 2). 	Im Baudhayana kommen zur Anwendung die 
saptavati, die drei tantumati, die vier abhyavartini, die manasvati, 
die prajipatyk die anukhya (TS. IV. 1. 2, 2: any agnir usasiim 
agram akhy a t), der prayakittamantra (ayde cagne 'a), die.  jyotis- 
mad. (TS. IV. 1. 7, 4: 	ud vayam), 	die 	iiyurd5, (TB. I. 2. 1, 11) 
und schliesslich die zwei minahuti. 
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Verzeichnis der behandelten Stellen. 
Baudh. grhs  I 2  I 
Bharadv. grhs. I. 11 	...... II. 	• 

, 	I. 20 V 
, 	I. 21 	 VI 

II. 22 	 I 
Hir.'  grhs  I 	1 	21 	  I (Fussnote). 
, 	I. 12, 14-16 	 I 
If 	 I. 	13, 	16 I! I 
„ 	I. 26, 13-14 . 	, 	. . 	. 	IX. 

Kath. grhs. 15. 16 	 III 
„ 27. 28 	 IV 

Kans. sti. 72, 27-29 	 VII 
„ 	„ 	79, 17-19 	 III 

Man. grhs. I. 7 	  II 
„ 

	
1.7,8 	' 	 III 

„ I.12 . 	 IV 
gamb. grhs  I 13 	  V 
Sankh. grhs. I. 19, 4 	 V 

, 	„ 	I. 24, 2 	 V 
„ II. 3, 2 	 VIII 
„ 	, 	II. 4, 3 	 VIII 
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Die Schaltmonate bei den Babyloniern 
und die agyptisch-chaldaische Ara des Nabonassar. 

Von 

Julius Oppert. 

I. 	Ursprung der Ara des Nabonassar. 

	

Mit Logarithmentafeln macht man keine Geschiehte. 	Die Aut.- 
stellung und die Begriindung dieses Lehrsatzes sind so iiberflassig 

	

nicht , wie sic im ersten Augenblicke erscheinen diirften. 	Die Be- 
weisfiihrung wird sich aus der folgenden Darlegung ergeben. 

Achttausend und vierzehn Anfange von Kalendermonaten hat uns 
Herr Dr. Eduard Mahler in einem sogenannten „Kann" der babylo-
nischen Monate von dem vermeintlichen Beginn der Ara des Nabonassar 
geliefert. 	Eine dankenswerte Arbeit. 	Erkenntlicher miissten wir ihm 
sein, wenn er anstatt der ziemlich unbestimmten Kalendermonate die 
astronomischen Neomenien jedes dieser 8014 Monde gegeben. 	Die 
k. k. Akademie der Wissenschaften zu Wien wiirde ihm dieses so gern 
gewahrt haben, wie sie es dem Freiherrn Eduard von Herdtl gegeniiber 
gethan, der in einer trefflichen und hochst niitzlichen Arbeit vier-
tausenddreihuridertfiinfundfunfzig Neomenien gab (Band XLIX der 
Denkschriften der k. k. Akademie der Wissenschaften math.-phys. 
Klasse fur 1884), und die sick vom Januar 957 n. Chr. bis Januar 
605 vor Chr. erstrecken. 	Da nun Herr Dr. Eduard Mahler alle 
Ersten der Monate vom 23. April 747 bis 1. Marz 99 verzeichnet, 
so sind siebenzehnhundertvierundfunfzig gemeinsam, und wenn Herr 
Dr. Eduard Mahler zu den wirklich wissenschaftlichen und anspruchs-
losen Listen des Herrn Dr. Eduard von Herdtl nur noch seas-
tausendzweihundertundsechzia Neomenien hinzugefiigt, so hatter' wir 
vom 1. Januar 957 	bis 1. l'Marz 99 v. Chr. 	eine ununterbrochene 
Reihe von zehntausendsechshundertundftinfzehn Neumonden, die jedem 
Historiker und Chronologen , vorkommenden Falles , genehm sein 
konnen. 

Fur jene 8014 Kalenderdaten danken wir dem Herrn Dr. E. 
Mahler, und konnen immer,  , wenn das Bediirfnis erscheint , den 
LXII. 	Band 	der Denkschriften 	der genannten Akademie (1895, 
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p. 641) zu Rate ziehen. 	Aber auf diese Anerkennung fur die 
miihevolle Arbeit muss sich unsere Dankbarkeit beschranken. 

Diese 8014 Monatsanfange hat der Verfasser des „Kanons“ in 
34 Scheiben 	geschnitten 	jede 	zu 235 Monaten, 	und 	die 	von 
den 7990 noch abrigen 24 Monate bilden zwei Jahre, die er zu 
den andern 34 Scheiben oder 19 jahrigen Cyklen hinzuthut. 	Denn 
34 mal 19 geben 646 , und noch 2 Jahre geben 648 , was der 
Zwischenraum zwischen 747 und 99 ist. 

Die Reihenfolge vom ersten Jahre des Nabonassar 747 v. Chr. 
beginnt der Verfasser mit dem 22. April. 	Waruna, sagt er nicht, 
der erste Nisan des Jahres 1 	konnte sich ja mit dem 23. Marz 
oder dem 22. Februar decken. Wir ermangeln jeglicher inschriftlichen 
Auskunft fiber diese Frage. 	Die Annahme Mahlers ist aber so will- 
kiirlich, dass sie, wie die iibrigens kontrollierbaren, falsch sein kann. 

Nun hat Herr Mahler „seit 1892" eingesehen, class die Baby-
lonier, wie die Juden und die Griechen, einen festen Schaltcyklus 
hatten, namlich dass die Jahre jedes von 747 v. Chr. beginnenden 
19jahrigen Cyklus die 3 , 6 , 8, 11, 14, 16, 19 waren, 	Was die 
Juden anbelangt , so inasste doch der Verfasser der so niitzlichen, 
ja unentbehrlichen synchronistischen Tafeln besser als irgend jemand 
wissen, dass bei den Juden in dem modernen System , .des erst 
330 abgefasst wurde, nicht das 	16., sondern das 	17. Jahr als 
Schaltjahr betrachtet wurde , 	die Reihenfolge 2, 5, 8, 11, 14, 16, 
19 ist die christliche Paschalperiode. 	Was die Griechen anbelangt, 
so kennt man mit Sicherheit die Einschaltungsreihe der Athener 
nicht. 	Das parapegma des Meton ist noch heute eM Gegenstand 
der gelehrten Kontroverse. 	Petavius nahm die Folge des judischen 
Embolismus an; 	Ideler (Chr. I, p. 330) 	beruft sich auf einen oft 
citierten Passus des Almagest (IV, 10, p. 278), im Kapitel von den 
Rechnungsdifferenzen, wo von einer Mondfinsternis die Rede ist, die 
in Babylon beobachtet wurde und am 13. Dezember 382 v. Chr. 
stattfand. 	Sie wird von Ptolemaus in den ersten Poseideon des 
Archontat des Eumelos gesetzt und fiel nach Ideler in das 13. Jahr 
des Metonischen Cyklus. 	Also schloss Ideler, war das 13. Jahr ein 
embolimes, und der Metonische Cyklus hat zu Schaltmonaten 2, 5, 
8, 11, 13, 16, 19. 	Aber 	nichts 	ist 	gewiss 	festgestellt, 	und die 
Arbeiten der Neueren, z. B. Useners, sind, wenn auch sehr annehm-
bar,  , doch noch nicht mit dem Charakter einer wissenschaftlichen 
Gewissheit bekleidet. 

Alles dieses stort Herrn Mahler nicht: wir begreifen indessen, 
warum die Zahl 17 	in 16 geandert ist. 	Ich habe zuerst auf die 
an ein Wunder grenzende Thatsache hingewiesen , dass der einzige 
unter hunderten verlorenen uns erhaltene Jahreskalender gerade eine 
der zehn Finsternisse enthalt , die Ptolemaus im Almagest unter 
zahlreichen ihm bekannten citiert. 	Es ist dieses das Annuar vom 
Jahre 7 des Cambyses (Strassmaier, Camb. n° 400), vom 6. April 
523 bis 25. April 522 vor Chr. 	Das Jahr war eM Schaltjahr, aber 
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auch Nabonassar's Jahr 225. 	Nun ist 225 = (11 X 19) + 16, 
also das Jahr 16 	des 12. imag,inaren Metonischen Cyklus vom 
Jahre 747 an gerechnet. Daher hat Dr. M. das 17. Jahr gestrichen, 
weil es mit seinem System nicht stimmt e. 	Leider steht dieser Fall 
nicht vereinzelt da; von vier gewissen Angaben sind drei bei Mahler 
unrichtig, und durch die Keilschriften oder die Griechen widerlegt. 

Isl.  ichts, 	gar 	nicht s 	wissen 	wir 	von 	747 	bis 	zu 	den 
Daten 721, 712 und 661 , und letzteres allein direkt aus klarer 
keilschriftlicher Angabe. 	Aus 	eigner Machtvollkommenheit, un- 
beirrt durch den Mangel aller und jeder tberlieferung , erfindet 
Herr Mahler 	die 	babylonisehen Daten 	der Finsternisse des 
Almagest. 	Ein einziges 	unter 	neun 	ist 	keilschriftlich bekannt: 
es ist gerade das der Finsternis vom 16. Juli 523 v. Chr., Jahr 7 
des Cambyses. Wir haben noch die erste und vielleicht die zweite, 
unter Merodach Baladan , 721 und 720, die wir nach den Mo-
naten bestimmen konnen , und diese setzt Herr Mahler irrig an, 
da ihm das ganze Wesen der Ara Nabonassars vtdlig unbekannt 
geblieben war: er reiht die Daten des Almagest nach seinem ein-
gebildeten System ein. 
• Was ist denn nun eigentlich die Ara Nabonassars, die nook 
heute in vielen volkstiimlichen Kalendern aufgefiihrt wird? 

Eine Angabe des Chronographen Georg des Synkelliers (I, 390) 
berichtet, dass die alexandrinischen Astronomen von der Regierung 
Nabonassars ab die Zeiten zahlten; nach dem Alexandros (Poly-
histor) und dem Berossos hate Nabonassar die Berichte seiner Vor-
ganger gesammelt und sie dann zerstort (;icpcivtaev), damit erst von 
ihm ab die Zeitrechnung (xceraeii9lc1 atc) beginners kfinne. 	Was 
Berossos eigentlich gesagt hat, wissen wir nicht: Syrikellos erwahnt 
den „Alexandros und Berossos", was anzudeuten scheint, class er 
letzteren nur durch des Polyhistors Excerpte gekannt. Berossos lebte 
ungefahr ein halbes Jahrtausend nach Nabonassar; er schopfte ens 
babylonischen Urkunden, die alter waren als dieser Vandalenkonig, 
und auch wir selbst haben noch • viele Reste aus einem viel ent-
fernteren Altertum. Es mag sich mit der Vprnichtung der babylo-
nischen Geschichtsquellen ungefahr verbalten, wie mit der beriich-
tigten falschen Sage iiber Omars Vernichtung der Alexandrinischen 
Bibliothek , die schon seit dritthalb Jahrhunderten vor des dritten 
Chalifen Zeiten nicht mehr bestand. 	Der Finch, der auf der Zer-
storung alter Dokumente in Assyrien, wie in Chaldaa lastete, spricht 
schon gegen die Sage , mehr noch die bestimmte Notiz des Per-
phyrios bei Simplicius in seinem Kommentar zum Aristoteles ,iiber 
den Himmel", dass Kallisthenes auf Alexanders Befehl dem Aristo-
teles die babylonisehen Beobachtungen von 31,000 (soil wohl heissen: 
41,000) Jahren gesandt habe. 	Moglich ist, dass die Astronomen 
von Alexandria keine altere Reihenfolge von Finsteniissen besassen. 

Von epigraphiseher Seite ist diese Zeitrechnung nicht zu recht- 
fertigen. 	Wir wissen wenig von Nabonassar, und wenn wir etwas 
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kennen, so ist dieses erst seit ganz kurzer Zeit. 	Nabonassar grfindete 
keine Dynastie , 	er war der dritte Konig der letzten wirklichen 
babylonischen Konigsreihe, die nach der K8nigsliste 31 Jahre, von 
762 bis 731 regierte. 	Er war der. Nachfolger eines gewissen Nabu- 
sum-ukin, Sohn Dakkari; ob er dessen Sohn war , ist nicht ge- 
wiss. 	Nabonassar regierte 14 Jahre, wie die babylonische Chronik 
von ihm erzahlt , und der Kanon des Ptolemaus bestatigt. 	Die 
Chronik, die mit seiner Thronbesteigung beginnt, giebt Kunde von 
einigen &igen von nicht grosser Bedeutung. 	Ihm folgte 733 sein 
Sohn Nabu-nadin-zir, Nadin in der Chronik, der Nadios des Ptole-
maus; nach zweijahriger Regierung musste er den Thron seinem 
Sohne Nabu fiberlassen, der 42 Tage regierte (731). 

Mehr wissen wir nicht. Die Ara Nabonassars, die noch ausser-
dem Censorinus erwahnt, ist in den Keilschriften bis jetzt spurlos 
geblieben und kein spateres Dokument redet von dieser Zeitrechnung, 
wahrend die der Seleuciden wahrend mehr als drei Jahrhunderten 
zu 	verfolgen 	ist. 	Fiir 	tins 	erscheint sie nicht als babylonisch, 
sondern als rein agyptisch. 

Die Ara Nabonassars 1st weiter nichts, als eine Art die Tage 
zu zablen, die einzige Weise die Zeit zu messen. 

Sie beginnt mit dem Mittwoch, dem 26. Februar julianisch, 
18. Februar 	gregorianisch des Jahres 747 v. Chr. —746, 9,254. 
Sie zahlt nach vagen Jahren von 365 Tagen, zusammengesetzt aus 
den 12 30 tagigen Monaten des agyptischen Kalenders und 5 Epa-
gomeneir nach der Ordnung Thot, Paophi, Athyr , Choiac, Tybi, 
Mechir , Phamenoth, Pharmuthi , Pachons , Paijni , Epiphi, Mesori. 
So ist die beriihmte Finsterniss des Jahres 7 des Cambyses am 
17. und 18. Phamenoth des Jahres 225, da das Jahr 219 das erste 
konventionelle des Cambyses, ist der Tag 80,.957 ([224 X 365] 
-I- [6 X 30] + 17), und fallt auf den 16. Juli 523 v. Chr. 	Die 
Ara des Nabonassar ist der Vorlaufer des sogenannten „julianischen 
Tages", dessen sich die Astronomen bedienen, den Joseph.  Scaliger 
einfiihrte. 	Der g,rosse Gelehrte hatte den Einfall, diese Ara nach 
seinem Vater Julius 	„julianische" 	zu benennen. 	So kiinnen sich 
Julius Casar, Scaliger und Nabonassar die Hande reichen. 

Das Datum des 26. Februar 747 ist schon von den ungemein 
hochzuschatzenden Chronologen 	des 	17. 	Jahrhunderts 	festgestellt 
worden und zwar aus den drei von Ptolemaus in das erste und 
das zweite Jahr des Mardocempados (Merodach baladan) gesetzten 
Mondfinsternissen. 	Warum aber fallt gerade der erste Thot auf 
den 26. Februar? 

Die Antwort, die mir kein Buch gab, habe ich selbst gefunden. 
Es sollte mich indessen wundern, wenn im Laufe der Jahrhunderte 
niemand darauf gekommen ware. 	Hier ist die Erklarung: 

Die Ara 	des Nabonassar 	ist 	weiter nichts, als 
ein Teil der alexandrinischen,Sothisperiode. 

Dieser oft angezweifelte Cyklus erhalt und gewinnt seine Be- 
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deutung durch die Ara Nabonassars, und lebt fort in unsern Kalen- 
dern. 	 Nach der bekannten 	Stelle 	des 	Censorinus de die natali 
endete die Sothisperiode am 20. Juli, ante diem tredecimum Kalen-
das Sextiles unter dem zweiten Konsulat Antoninus Pius und M. 
Bruttius Praesens, 139. 	Die 1460 jahrige Periode begann also den 
20. Juli julianisch 1322 v. Chr., - 1321, 8,679. 

Wir haben nicht niitig , bier das Wesen 	dieses Cyklus von 
365 tagigen Jahren zu erklaren, wahrend lessen ein Datum in dem 
Zeitraunt von 	1460 	julianischen Jahren 	1461 	mal 	-den Kreis- 
lauf durch alle Jahreszeiten macht , und auf den friiheren Stand 
zuriickkehrt. 	Der 1. Thot fiel 8,679 	auf den 20. Juli, da aber 
8,680 (1321) ein Schaltjahr von 366 Tagen war, in diesem Jahre 
auf den 19. Juli, der 20. Juli war der 2. Thot und these Sachlage 
wurde nicht geandert in den Jahren 8,681 (1320) , 	8,682 (1319) 
und 8,683 (1318), aber 8,684 (1317) und die folgenden drei Jahre 
wurde der 20. Juli der 3. Thot und der 1. Thot war der 18. Juli. 

Also, nach 4 n Jahren nach 8,676 (1328) geht 	das Datum 
des 1. Thot, um n Tage zurtick , und nach 564 Jahren wird der 
1. Thot urn 141 Tage friiher fallen : 	das 1st 9,240 (761) auf den 
1. Marz, 20. Juli (201) weniger 141, oder 60 = 1. Marz. 	Also 

	

141 Tage 9,240 	761 	1. Marz 
141 	„ 	9,241 	760 	1. Marz 
141 	, 	9,242 	759 	1. Mara 
141 	, 	9,243 	758 	1. Marz 
142 	„ 	9,244 	757 	29. Februar (Schaltjahr) 
142 	, 	9,245 	756 	28. Februar 
142 	„ 	9,246 	755 	28. Februar 
142 	9,247 	754 	28. Februar 
143 	„ 	9,248 	753 	28. Februar, wo jetzt der 29. Fe- 

bruar dazwischen liegt, als 
xweiter Tag des Jahres. 

143 	„ 	9,249 	752 	27. Februar 
143 	„ 	9,250 	751 	27. Februar 
143 	, 	9,251 	750 	27. Februar 
144 	, 	9,252 	749 	27. Februar 
144 	, 	9,253 	748 	26. Februar 
144 	„ 	9,254 	747 	26. Februar 	Nabonassar 1 
144 	„ 	9,255 	746 	26. Februar 	, 	2 
145 	, 	9,256 	745 	26. Februar 	„ 	3 
145 	, 	9,257 	744 	25. Februar 	n 	4  

Und so geht es weiter bis zum Punkte,wo der 1. Thot sich 
snit dem 1. Januar deckt : namlich von 9,477 bis 9,480 oder 524 
bis 521 v. Chr. 	Dann tritt wieder eine Modifikation ein , da in 
dem Jahre 9,280 (521) zwei Jahre beginnen , da im julianischen 
Jahre das Datum nach dem 29. Februar zu liegen kommt. Denn 
9,280 fallt der 1. Thot einmal auf den 1. Januar und dann alit 
den 31. Dezember. 	Wir haben : 
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200 Tage 9,480 	521 	1. Januar 	227 Nab. 
201 	„ 	9,480 	521 	31. Dezember 	228 	, 
201 	, 	9,481 	520 	31. Dezember 	229 	„ 
201 	„ 	9,482 	519 	31. Dezember 	230 	, 
202 	, 	9,483 	518 	30. Dezember 	231 	, 

und von dort ab immer fort bis zum Jahre 10,139 oder 139, 
welches 	das letzte Jahr des Sothiscyklus ist und auch das letzte 
der vier Jahre 136, 137, 138 und 139, in dem der 1. Thot wieder- 
um mit dem 20. Juli zusammenfiel! 	Das Jahr vom 20. Juli 138 
bis 19. Juli 139 war das Jahr 1461 des Sothis , und das Jahr 
886 Nabonassars. 	Der erste Cyklus geht dem zweiten vor in 575 
vagen Jahren zu 365 Tagen oder 209 875 Tagen. 	1)as erste Jahr 
Nabonassars ist das Jahr 576 des Sothiscyklus und beginnt mit 
dem Tag 1,448,559 	der Scaligerperiode (vulgo julianischer Tag). 

Also die Ara Nabonassars ist weiter nichts als die Sot his-
periode, urn 575 vage Jahre verjangt. 

Und deshalb beginnt diese Ara mit dem 26. Februar 747 vor Chr. 
Wir fragen: Was hat denn diese Tageszahlung mit den keil-

schriftlichen Daten zu thun , da dieselbe niemals, auch nicht in 
spatester Zeit, in den babylonischen Dokumenten vorkommt ? 	Nie-
mals begegnen wir den Worten sanat (Zahiangabe) am Nabu-nasir 
sar Babilu „im Jahre n Nabonassars , Konigs von Babylon", und 
was wir nur lesen werden in Texten aus der Zeit dieses Herrschers, 
dessen Dokumente uns bis jetzt unbekannt geblieben sind. 

Die Erklarung ist einfach : die Sammlungen babylonischer In-
schriften astronomischen Inhalts waren in Alexandria sebr reichlich 
von der Zeit dieses Konigs' ab vertreten , wogegen die aus alterer 
Zeit sparlicher waren. 	Es konnte auch gerade damals ein grosser 
Sterndeuter in Babylon erstanden sein , wie wir in Ninive und in 
Babylon mehrere zur Zeit des Sargon and des Sardanapal kennen. 
Diese wichtigen Dokumente, wovon der grosse Hipparch und seine 
Nachfolger ein Original besassen, waren alle nach den Regierungen 
der Konige datiert ; es war vielleicht eine Samnalung von Jahres-
kalendern , wie wir davon leider nur noch einen einzigen aus 
dem Jahre 7 des Cambyses und mehrere viel umstandlicher und 
wissenschaftlicher 	abgefasste 	aus 	der Arsacidenzeit besitzen. 	Es 
gait , 	dieselben 	zu 	unifizieren 	und 	namentlich 	eine 	Tages- 
zahlung zu schaffen. 	Dazu war aber keine einzige Rechnungsart 
so geeignet , als die Zalalung nach vagen Jahren von 365 Tagen 
mit ihren gleichmassig langen zwolf Monaten samt ihren konstanter- 
weise flint' iibrigen Epagomenen. 	Urn diese Rechnung fiir baby- 
lonische 	Zwecke 	zu 	erleichtern , 	kfirzte 	man 	die 	Sothisperiode 
urn 575 vage Jahre ab , verteilte die Regierungen mit historisch 
grosstmoglicer Genauigkeit unter die verschiedenen Konige, and 
Bing so vollkommen wissenschaftlich zu Werke. 	Der sogenannte 
Kanon des Theon ist das erste wirklich zuverlassige Hilfsmittel fur 
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die babylonische Geschichte und ist durch die jfingsten Entdeckungen 
zu den verdienten hohen Ehren gekommen. Ptolemaus fand ihn vor; 
doch im Almagest steht er nicht') Der Kanon geht Von Nabonassar 
bis Antoninus Pius durch Babylonier, Perser, Griechen, Agypter und 
R 6 m e r. Schon diese Ausdehnung zeigt den rein wissenschaftlicben 
Zweck der unter der Ara Nabonassars bekannten Zeitrechnung. 

Kehren wir nun zuriick zu Mahlers vermeintlichem Kanon des Nabo-
nassar mad zu der in Wirklichkeit systemlosen Einschiebung der Monate. 

II. 	Periode der astrologischen oder willkiirlichen 
Einschaltung. 

Alles ist hier erfunden , 	nichts ist begriindet , denn von 747 
bis 661 v. Chr. fehlen uns bis jetzt alle epigraphischen Angaben. 
Aller und jeder Anhaltspunkte bar, setzt nun Dr. M. den Anfang 
des Jahres 1 Nabonassar in die Neomenie des April. 	Der 1. Nisan 
konnte aber auf den 22. Februar oder clen 23. Marz gefallen sein. 
Im ersten Falle ware es vier Tage vor dem Beginn der Ara selbst. 
Nun werden ebenso rficksichtslos und rfickhaltslos die Jahre 3, 6, 
8, 11, 14, 16 (anstatt 17), 19 als Schaltjahre betrachtet und nach 
235 Monaten oder 19 Jahren fait der 1. Nisan 728 wieder auf 
den 21. April. 	Aber wir kennen ja nicht die Daten des 1. Nisan 
728, 709, 690, 671, 652, 633, 614; in den Jahren 5, 575 und 576 
war es wirklich der 21. und 22. April, aber 557 der 21. Marz. 
Viel Auswahl ist nicht da; z u f all i g kfinnen auch die Mahler'schen 
Angaben zutreffen. 	Im Jahre 557 war das e r s t e Jahr des ver-
meintlichen Cyklus sogar ein Schaltjahr. 

Indess gleich im zweiten Cyklus finden wir Herrn Dr. Mahler 
in einer ganz bedenklichen Lage dem Almagest und den Inschriften 
gegenfiber. 	Ptolemaus sagt (V, 6), dass im Jahre 1 des Mardocem-
padus, im Jahr Nab. 27, ,dem 29. Thot , eine Mondfinsternis in 
Babylon 	beobachtet 	worden sei. 	Schon Petavius bestimmte sie 
richtig auf den 19. Marz 721, 9,280. 

Nun 	sagt 	die 	babylonische 	Chronik 	(I , 	32), 	dass Nero- 
dachbaladan oder Mardocempadus im Nisan, oder undeutsch: a m 
Nisan , das ist den 1. Nisan an die Regierung gekommen. 	Zwei 
Zeilen vorher wird berichtet, dass Salmanassar im Tebet gestorben, 
und dass Sargon am 12. Tebet auf den Thron gekommen sei. Wie 
oft in 	den juristischen Inschriften bedeutet der Termin eines ge- 
nannten Monates 	den ersten Tag desselben , und als angefiihrte 
Stelle ist die rbersetzung des 1. Tebet und des 1. Nisan zweifellos. 

Wenn der Alexandriner vom 1. Jahr des Mardocempadus 
spricht , so hat er eine Tafel vor sich gehabt , in der das Datum 
so lautete : Im Nisan , am 13. Tage, im Jahr 1 Merodachbaladans. 
Merodachbaladan regierte also schon mindestens seit 12 Tagen, da 

1) Sayce (Rec. of the Past, new series I, 11) irrt sieh hierin. 
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der 1. Nisan 721 	auf den 7. Marz gefallen war, oder vielleicht 
schon 41 Tage, wenn dieses Datum sich reit dem 7. Februar deckte, 
was gar Till m8glich ist. 	Nach demselben Almagest (IV, 5) 
fiel eine andere Finsternis auf den 	19. Thot 	des Jahres 2 des 
Merodachbaladan , 	in 	das 	Jahr Nab. 28, 	Diese 	fand statt am 
9. Marz 720, 9,281, naturlich auch im Monat Nisan, am 14. Tag,da 
der Nisan also g e w i s s am 24. Februar begonnen hatte. 	Auch hier 
hatte der Alexandriner einen Keilschrifttext vor sick, der ihm die 
Regierung des babylonischen Konigs und das Datum anzeigte. 

Wir besitzen also griechische Angaben, die durch keilschrift- 
liche Zeugnisse erhartet sind. 	Gegen diese lehnt sich Herr Mahler 
gegen alles Recht auf. 	Ohne die geringste Rechtfertigung setzt 
es das e r s to Jahr des Mardocempadus in das letzte seines Vor- 
gangers , 	den 	er 	ebenso 	grundlos 	Salmanassar nennt und 	lasst 
eigenmachtig den 	19. Marz 	721 als 14. Adar figurieren. 	Und 
warum ? 	Ja , der 	„Kanon' 	will sein Recht. 	Das Jahr 721 ist 
namlich Nab. 27, also 19 + 8 und da das achte Jahr ein Schalt-
jahr war, muss es, wie sein Vorganger und Vorbild 740, nach dem 
Schema, vom 4. April bis 23. April 720 gedauert haben. 	Ware 
aber diese Finsternis xioch unter Ilulaus, nicht Salmanassar, der ja 
in Theon, und mit Recht nicht figuriert , zu setzen, so wurde der 
griechische Autor entweder dem Ilulaus das sechste Jahr (721 bis 
720) gegeben 	oder 	die Stelle 	im Almagest wurde einfach mit 
Nab. 27bezeichnet sein. 	Herr Dr. Mahler verlegt sie willkiirlich 
in das 26. Jahr. 

In Wirklichkeit aber fiel der 1. Nisan 721 auf den 6. Marz, 
da die Neomenie am 4. Marz Mittag babylonischer Zeit eingetreten 
war. Dies Phanomen fand statt am 14. Nisan des Jahres 1. Merodach-
baladans und keineswegs am 14. Adar des Jahres 5 Ilulaus. 

Was nun Herrn Dr. Mahlers Salmanassar anbelangt , so ist 
dieses nicht ganz 	seine Schuld. 	Die 	den Sargoniden freundliche 
Konigsliste giebt, wie Ptolemaus, Pul (2 Jahre) nach Kinzir (3), 
und dann Ululai , was Ptolemaus wohl auf streng geschichtlicher 
Grundlage wiedergiebt durch Xo4ipozi :cal lltivov (5 Jahr) und 
12.00x:dot, (5 Jahr). 	Die 	den Sargoniden feindliche Chronik 
dagegen setzt fiir Phul Teglathphalasar, und fur Mule): Sulmanasarid 
oder Salmanassar. 	Nun wissen wir,  , dass Teglathphalasar, Konig 
von Assyrien, zweimal, 729 und 728, 	„die Hand Bels er- 
fasste, d. h. 	den Titel Konig von Babylon annahm. 	Er wurde 
also mindestens einm al fortgejagt und mit ihm und gegen ihn 
herrschte in Babylon Pul, der Poros des Kanon. 	Letzterer trennt 
die 5 Jahre des Kinzir und des Pul nicht und Teglathphalasar selbst 
giebt zu , er sei z we im al Konig geworden. 	Da in den letzten 
zwei Jahren der von Teglathphalasar unschadlich gemachte Kinzir 
sich nicht mehr gegen ihn erheben konnte, ist der Gegner der den 
Sargoniden gewogene Pul oder Poros. 

Ebenso verhalt es sich mit Salmanassar, dessen Identitat mit 
13d. LI. 	 10 
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Ilulaus oder Ululal erst noch zu be weisen ist. 	Hier ist die Stelle 
der Chronik I, 24 sq.: 

	

„Irn 2. Jahre 	1. Tebet 	starb Teglathphalasar. 	(Die Zahl ist 

	

ausgemerzt!) Jahre 	herrschte Teglathphalasar in Akkad und in 
Assyrien. 	Dann herrschte er 2 Jahre in Akkad." 

„Am 25. Tebet setzte sich Salmanassar auf den Thron von 
Assyrien (ausgemerzt! man sieht nur noch ki). 	Er zerstorte Sa- 
maria (Sarnarain).“ 

,Im 	5. Jahre 	starb 	Salmanassar 	am (1.) Tebet. 	5 Jahre 
herrschte Salmanassar caber Akkad und Assyrien. 	Am 12. Tebet 
setzte sich Sargon auf den Thron in Assyrien. 	Am (1.) Nisan 
setzte sich Merodachbaladan auf den Thron in Babylon." 

Warum spricht die Kiinigsliste und Ptolernaus von Ilulaus ? 
Weil Ilulaus Konig in Babylon war, 	was Salmanassar niemals 
gewesen. 	Er 	herrschte 	in 	Assyrien, 	hatte 	die Rabylonier be- 
kriegt und fiel vor Samaria, elf Tage vordem, class Sargon ebenfalls 
in Samaria auf den Thron stieg. 	Weit davon kann er nicht ge- 
wesen sein , er war in Harran einige Zeit vorher , und er selbst 
berichtet , dass 	er ,im Jahre vor seinem ersten Jahre", also vom 
12. Tebet bis 1. Nisan, wahrend der 77 Tage vom 20. Dezember 
722 bis 6. Marz 721 Samaria erobert babe. 	Schwerlich ware ihm 
moglich gewesen , in so kurzer Zeit seine Stellung in Assyrien zu 
befestigen und mit einer Heeresmacht nach Palastina zu ziehen, 
was so ausserordentlich dringend doch nicht gewesen ware. 	Sal- 
manassar und Sargon waren beide vor Samaria , Ilulaus war in 
Babylon, wo nach ihm, 75 Tage nach Salmanassars Ableben,Mero- 
dachbaladan" 	Konig wurde. 	Ilulaus war wahrscheinlich ern Freund 
des Sargon, und die ihnen feindliche Chronik verschweigt seinen 
Namen. 	Die unparteilichen Alexandriner haben uns die Wahrheit 
iiberliefert, auf sie ist bei einem Fallen des Endurteiles Gewicht zu 
legen. 	Merodachbaladan 	wird von Sargon als Feind betraehtet, 
der sich 	„cregen den Willen der Glitter" 	auf den Tbron gesetzt 
hatte. 	Feind war er eines Teglathphalasar und Salmanassar, deren 
Monumente die Sargoniden riicksichtslos und erfolgreich zerstOrt 
haben. 	Und auf jeden Fall hatte Merodachbaladan ebenso grosse 
Eile, sich auf den Thron zu setzen, als Sargon Samaria zu erobern. 
Siebenundsiebzig Tage brauchte er nicht dazu, aber wahrend dieser 
Zeit konnte er, da Sargon weit entfernt beschaftigt war, sich des 
Ilulaus entledigen. 

Die babylonische Chronik ist nicht immer wahrhaft: sie spricht 
von einer Niederlage der Assyrer im 2. Jahr Merodachbaladans, 
verschweigt aber einen Sieg Sargons im 1. Jahre. 	Auf ihr Still- 
schweigen ist gar kein Gewicht zu legen. 	W o z wei Namen 
sind, 	da 	sind auch 	zwei 	Personen, das ist das Prinzip 
und die Regel. 	Die Ausnahme muss bewiesen werden und das 
onus probandi liegt nicht demjenigen ob, der die Dualitat behauptet, 
sondern dem , der glauben machen will , dass dieselbe Person die 
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beiden Namen getragen babe. 	An und fur sich ist letzteres mog- 
lich, aber von selbst versteht es sich nicht. 

Es handelt sich nur um 	das 	erste Jahr Merodachbaladans. 
Ptolemaus citiert aus dem zweiten Jahre noch die vom 15-16. 
Phamenoth , Jahr Nab. 28 , vom 1. September 720 v. Chr. 4 Uhr 
morgens, am 13. Tisri, nicht Elul, wie Herr Dr. Mahler irrig be- 
hauptet. 	Vorher hatte im 2. Jahre die vota 9. Marz 720 	am 
14. Nisan stattgefunden. 

Das Jahr 8 	des 	Cyklus 2 war 	 trotz Dr. 	Mahler , 	kein 
Schaltjahr, sondern das Jahr 9, oder ierodachbaladan Jahr 2 war 
ein solches. 	Und aus diesen Angaben k6nnen wir mit Bestimmt- 
heit die folgenden Daten entwickeln: 

	

9,279 	722 	1. Nisan 	17. Marz 	Mahler falsch 15. April 

	

9,280 	721 	1. 	, 	6. Marz 	 1 	, 	4. April 

	

9,281 	720 	1. 	, 	23. Februar 	 i, 	, 	23. April 

	

9,282 	719 	1. 	, 	14. Marz 	 „ 	, 	12. April 

Von vier Angaben ist keine einzige richtig und kann keine 
richtig sein. 	Furdas Jahr 720 betragt der Irrtum zwei Monate, 
und dieses hatte durch ein gewissenhaftes Studium des Almagest 
vermieden werden 'airmen. 

Interessanter aber als der Nachweis dieser Fehler ist fiir den 
Historiker die endgiiltige Feststellung folgender Daten : 
Tod Salmanassars 	  Freitag 9. Dezember 722 v. Chr. 
Thronbesteigung Sargons 	. 	.   Dienstag 20. Dezemb. 722 	, 
Fall Samarias   Januar—Februar 	721 	, 
Thronbesteigung Merodachbaladans Dienstag 6. Marz 	721 	„ 

Durch die Genauigkeit der Datierungen bei den Assyrern und 
Babyloniern sind wir in den Stand gesetzt , bis auf den Tag die 
Daten 	zu bestimmen , 	was vor der Einfiihrung des julianischen 
Kalenders im ganzen Altertum nicht moglich ist. 	Wir werden erst 
durch Auffindung noch unbekannter chaldaischer Daten den Todes-
tag Alexanders des Grossen genau feststellen 'airmen. 

Von diesem ZAtpunkt ab sind wir aber wahrend sechzig Jahre 
ohne jede gewisse Auskunft. 

Vor dem Ablauf dieser sechzig Jahre haben wir indessen eine 
andere h6chst wichtige Zeitbestimmung zu betrachten. 	Es ist die 
Angabe von dem Ende einer alten und dem Eintritt einer neuen 
Lunarperiode , die in den Texten Sargons in doppelter Form er-
wahnt ist, wenn es sich um Thatsachen aus dem Jahre 712 bis 
710 v. Chr. handelt , z. B. die Botschaft des Konigs von Meluhhi 
oder Libyen , die Eroberung von Cypern , die Landung auf Kreta 
und andere Grossthaten , 	die vorher keiner seiner Vorganger aus-
gefiihrt hatte. Es heisst dort (Textes de Sargon Tra n s a c t. L o n -
d o n Or. Kongress 1874 p. 46) und sonst: 

10* 
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ultu yunze ruquti adi a tsi Mannar 
„Seit den altesten Zeiten bis auf die Periode des Nannar'. 

lJnd auf der Berliner Stele von Larnaka steht oder stand: 

[ultu y] u ni e r u q u r t i sibit Assur [adz' nzu] anna 
„Von den altesten Zeiten des Beginnes von Assyrien bis auf das 

Himm elsjahr ' . 

Fiir [mu] anna kann auch I anna, a sia anna gestanden 
haben. 	Die Hauptstelle ist die erste, die sich mehreremale wieder- 
holt findet und deren rbersetzung Schrader schon vor 25 Jahren 
als 	„unantastbar” 	bezeichnete.1) 	Diese Periode des Nannar oder 
des Mondgottes als „Hiiter der Erde" 	in seiner tmkreisung ist 
der Cyklus von 1805 Jahren. 	Die lange Zeit ist schon durch die 
Redeweise Sargons angedeutet , denn von der Urzeit Assyriens an 
bis herunter auf seine Zeit war keine solche Periode zum Abschluss 
gekommen. 	Sie besteht aus 	diesem. Cyklus , 	nach welchem die 
Eklipsen in derselben Ordnung wiederkehren, aus 1805 julianischen 
Jahren weniger 6 Tagen, 22325 synodischen und 24227 Drachen- 
naonaten , oder 659,270 Tagen. 	Sie ist im ganzen Altertum be- 
kannt gewesen und hat in den Zahlen der Genesis die Rolle gespielt, 
von der wir haufig geredet haben. 

Auch 'die Agypter sahen denselben Zeitpunkt als einen Ab- 
schluss an , wie 	die bekannte 	Stelle Herodots (II, 142) beweist. 
Die Epoche vor der Neomenie 	des Nisan 712 v. Chr., 9,289, fiel 
auf den 24. Marz 8h 5 abends babylonischer Zeit, der 1. Kalender- 
Nisan auf den 26. Marz und die Friihlingsnachtgleiche auf den 
28. desselben Monats. 	Zur namlichen Zeit fand eine centrale Sonnen- 
finsternis statt, die auf der siidlichen Halbkugel, Australafrika, dem 
atlantischen Ocean und Siidamerika sichtbar war, die aber in Babylon 
erwartet werden konnte, weil im Saros vorher (18 Jahre 101/3  Tage 
oder 65851/3  Tage), am 13. Marz 730, 9,271, eine totale Sonnen-
finsternis in Mesopotamien sichtbar gewesen war, die nach Herrn 
von Herdtl in Ninive 4,7 Zoll gross war, in Babylon nach den 
astronomischen Zahlen desselben Autors urn 1 Zoll ungefahr griisser. 
Von diesem Datum , 	dem 	26. Marz 112 v. Chr. 	als 1. Nisan, 
datieren die babylonischen Kalender,  , so auch Milli von ihm der 
von mir zuerst naehgewiesene Saroscyklus. 	Mit diesem Zeitpunkt 
und nicht mit dem 1. Jahre Nabonassars fangen die in Babylon 
gekannten 19jahrigen Perioden an , in deneu man ohne fire Ord- 
nung , 	durch astrologische Riicksichten allein geleitet , an willkar- 
licher Stelle die sieben Monate hinzufiigte. 

1) Ich halte es ftir unnotig, auf die unglticklichen Versuche der tber-
setzung einzugehen , zumal da niemand es gewagt hat, die wahre Ubersetzung 
zu bestreiten, was auch nicht ganz ungefahrlich ware. 
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Mit einer an die Gewissheit grenzenden Wahrscheinlichkeit, 
wie wir bescheiden uns ausdrticken wollen, fiel der 1, Nisan 712 
auf den 26. Marz. 

Herrn Dr. Mahlers Ansatz auf den 24. April ist durch nichts 
begriandet. 

Jetzt aber kommen wir an wirklich greifbare Thatsachen. 	Eine 
schon 'angst von mir behandelte Stelle in den Annalen Sardanapals 
(siehe auch Berichte derselben Wiener Akademie 1885, S. 894) sagt 
aus, dass vor dem Krieg gegen den elanitischen Konig Teumman 
im Tammuz eine Sonnenfinsternis stattgefunden habe , und zwar 
gegen Sonnenuntergang. 	Die Epoche ist durch die geschichtlichen 
Cmstande begrenzt, und meine Bestimmung auf den 27. Juni 661 
v. Chr. ist von den Fachgelehrten zu wissenschaftlicher Gewiss- 
heit erhoben worden. 	Da der Neumond aber unsichtbar ist , der 
erste des Kalendermonates immer nach der Neomenie fallt, so ist 
von Niemandem bezweifelt und durch die Texte der RR. PP. Strass-
maier und Epping bewiesen worden, dass die Monatsangabe mit 
der Neomenie des folgenden Monates 	zusammenfallt. 	Auf den 
27. Juni 661 fiel also die Neomenie des Ab , und der 1. Ab war 
der 29. Juni. 

Es ist nicht der 28. Juli , wie Mahler falschlich angiebt: 
Der 1. Nisan fiel nicht auf den 1. April, sondern auf den 2. Marz, 
das ganze Jahr ist in dem Kanon um einen Monat zuriickzuschieben. 
Das Jahr 661, Saosduchin Jahr 7, Nabonassar Jahr 87, also nach 
Mahler (4 X 19) + 11; nach der Probabilitatsrechnung muss selbst 
Herr Dr. Mahler zuweilen auch mindestens in di e sem Punkte 
Recht haben: das Gegenteil ware ja ein Wunder. 	Aber die drei- 
zehn falschen Angaben seines „Kanon" hatte der Wiener Dr. Mahler 
vermeiden konnen, 	wenn er nur die in Wien veroffentlichten 
:Arbeiten gekannt hatte. 

Dass das Jahr nun wirklich ein Schaltjahr ist, erhellt aus den 
inschriftlichen Dokumenten, die Herr Mahler ebenfalls hatte kennen 
intissen. 	Der Text ist schon 1866 in meiner Grammaire assyrienne 
(IIce ed. p. 110) ver8ffentlicht und ilbersetzt worden: 

„Dem Konig, meinem Herrn, Dein Knecht Istar-nadin-abal, 
Haupt der Sterndeuter der Stadt Arbela. 	Nebo mid Merodach 
mogen dem Konig, meinem Herrn nahe sein. 

„Am 29. des Mounts haben wir den Knoten des Mondes be-
obachtet: den Mond haben wir nicht gesehen. 

„Am 2. Tammuz, der Eponymic des Belsunu, Statthalters von 
Khindana". 

Neben diesem Dokument steht R. III, 51, Nr. 5 eM anderes, 
viel langeres (Nr. 3), 	das leider nicht datiert ist, und auch von 
einer fortgesetzten Beobachtung des Mondknotens von dem 26. des 
Monats ab , wo der Mond verschwand , durch die folgenden Tage 
hindurch berichtet. 	,Den Mond sehen wir nicht, ein e S onn en- 
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finsternis fand aber nicht statt. 	Am 1. Tammuz des ge- 
rechneten Monates erschien der Mond sinkend"1). 	Man sieht also, 
welchen Grund gerade diese Beobachtung hatte, mid weshalb man 
dieselbe 	eines 	Berichtes 	an 	den 	Konig 	wert 	erachtete. 	Das 
historisclie Prisma , welshes uns Kunde giebt von der Finsternis 
vom 27. Juni 661 ist aus dem Ab des Belsunu datiert, der aus 
den dringlichsten geschichtlichen Grfinden nicht tiefer gesetzt wer- 
den kann als das folgende Jahr 660, 	9,341. 	Es Land aber nun 
wirklich in diesem Jahre am 16. Juni eine in Ninive unsichtbare 
partielle Sonnenfinsternis statt, 	die in 	einem Teil von Nordafrika 
und natiirlich auch in fast ganz Europa bis zum hohen Norden 
bemerkt werden konnte. 	Es war creboten , sie zuvor ins Augen- 
merk 	zu 	fassen , 	da gerade 	19 	Jahre 	vor ihr , 	ein 	Saros 	vor 
der vorjahrigen , 	am 	16. Juni 679 v. Chr. 	eine 	grosse Sonnen- 
finsternis in Ninive 	eingetroffen 	war. 	Die Angabe der Inschrift 
lautet auf die Neomenie des Tammuz auf den 16. Juni, und der 
1. Nisan 660 fallt auf den 21. Marz, und nicht wie Mahler irrig be- 
hauptet , 	auf den 19. oder 20. April. 	Also sired hier 25 ionate 
falsch angegeben , und ganz natfirlich auch die vorhergehenden 
von 	662 und die folgenden von 659, was nachweisbar 49 
falsehe Angaben macht. 	Wir haben daher folgende Paten: 

	

9,339 	662 	1. Nisan 	14. Marz 	Mahler falsch 12. April 

	

9,340 	661 	1. Nisan 	3. Marz 	„ 	, 	1. April 

	

9,341 	660 	1. Nisan 	21. Marz 	, 	, 	19. April 

	

3,342 	659 	1. Nisan 	11. Marz 	. 	, 	9. April 
Wir kommen jetzt zum Jahre 9,348 , 658 v. Chr. vor eine 

Frage eigener Art : und haben es mit dem Monatsdatum zu thun, 
aus dem wir das Jahr zu bestimmen haben. 	Die Inschrift ist von 
Konig Saosduchin , der vom Mai 668 bis Anfang 647 in Babylon.  
herrschte. 	Den auf die Finsternis beziiglichen Teil bat Dr. C. F. Leh- 
mann nach einer Kopie von Herrn Alfred Boissier verOffentlicht. 
Ich gebe bier den ganzen Text, den der R. P. Scheil kopiert und 
mir g,iitigst mitgetheilt hat. 	Ich glaube, dass mine Transskription, 
Erganzung,. Auffassung und Wiedergabe des Dokumentes sich ver-
theidigen 'asst. 

Umschreibung. 
	  mi 	 
	 AN. MU. AN. XV. MU 
	 ES. BAR (puruieu) TAR (uparrisu) 
	 to u . . . lu mu ba-su-u kimu 

a 	[am tur] ru gcemeilu u su-zu-bu-ti KI [MU] 
AN BAT NI-NI belit. sa-qu-ti umnzu rim-ni 
ina ma-'-du-ti MUL-MES sa-ma-mi 

1) Es ware interessant, durch Fachmiinner bestimmen zu lassen, welcher 
Tammuz gemeint sein kann, da von einer Jupiterbeobachtung dort die Rede ist. 
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belit ka-a-si at-kal-ki-va ana (SA) sakanki-pa-ai 
Ana/ell AS'amas-sum-akin sarru raki, an-su 

10 sa ilu-su AN-SUR. UT AN. XV su AN. Zur-pa-ni-tuv 
ina HUL. AN-MI. AN-SIN. sa  ina Sabati yun XV kan 

isfsa-kann 
ina HUL. IT-MES. SlMIS-HUL-MES. NU-IfI-GA 
sa ina E-GAL-MU u KUR-MU 1K-MES-va (ibassuva) 
pal-lza-ku-va ad-ra-hu u su-ta-du-ra-ku. 

15 HUL. BI. ya-a-xi u E-MU 
ai [DIL] TE. ai, a-gu. ai. ik-ri-ba ai . . . . 
KU-SE-GA muh-ri-in-ni-va li-We un-ni-ni 
Zinn, US. pur ki ana AN-MU zi-ni-i AN-XV-MU. [PAL] 
ana AN-ER-MU sa SIB.ZU (mudii) va kamzu [apatti] 

20 	ra biri u sued . , . . . sa . . . . sa . . . . va 
AN BE-N1 N1-NI. belit rim nite 
ina a-vat ki-bi-ti-ki sir-ti sa ina eqli mat-nakri 
	 an-ni sa NU. PAL (la mupaku) [ 	] 

' 	Gebet an Annuit, den Planeten Venus. 
Anfang verstiimmelt , 	man 	liest noch 	„. . . . Schicksals- 

fiigung 	 Siinde 	 welchen Namen sie auch hat", 
dann folgt Zeile 6: 	;Auf dass er Vergeltung iibe und mein 
Land rette, fiberweise ich dem Herrn der Glitter, Dir, o Herrin 
der hehren Ratline, barmherzige Mutter — Du bist outer den 
vielen Sternen des Himmels Konigin — auf dass er thu , wie 
mir zukommt. 

„Ich bin der grosse KOnig Saosduchin der Unglackliche, 
wenn auch sein Gott Merodach ist, und seine Gottin Zarpanit. 
tJber die unselige Mondfinsternis vom 15. Schebat, die schlimmen 
Zeichen fiber die Fiigungen des Unheils, das schon fiber meinen 
Palast 	und 	mein Land 	hereingebrochen ist und das 	mich 
ffirchten macht , bin ich erschrocken und verbreite Bangigkeit. 
Dieses Unheil ist das meinige und das meines Hauses. 	Wehe 
fiber den Thron, wehe fiber die Krone , wehe fiber das Gebet, 
wehe fiber (das Opfer)! 

„Fin Freudenkleid bringe mir und raume hinweg 	die 
Trauergewander. Einen Widder aus meiner Habe (will ich opfern) 
meinem 	Gotte (Merodach) , Bussgeld will ich zahlen meiner 
GOttin (Zarpanit). 	Und dem Gotte meiner Stadt , dem weisen 
Hitter (Nebo ?), will ich offnen meine Schatzkammer. 	Durch 
Wahrsagungen und Traume treibe an den Herrn der Crofter, o 
barmherzige Herrin , dass er nach dem Sinne Deines Geheisses 
in das Feld des Feindeslandes (einfalle), wie es wolle das Ge-
schick, dem nicht zu entrinnen ist". 

Wir haben 	diese 	merkwiirdige Urkunde 	veroffentlicht , 	die 
die 	Vermittelung 	seiner 	personlichen 	Gottheit 	anfleht , 	um 	die 
Gunst der den Assyrern 	feindlichen Nationalgottbeiten Babylons 
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zu gewinnen. 	Aber den Ton dieses Gebetes stimmt kein gliiek- 
licher Herrscher an. 	Saosduchin lebte hi den ersten Jahren, bis 
660 mindestens ,. in Frieden mit seinem Bruder Sardanapal, aber 
schon 	658 wissen 	wir 	aus einem 	juristischen Texte , class Not 
in Babylon 	herrschte , 	wegen der Drangsal 	seitens 	der Feinde, 
3 Kab Korn kostete eine Drachme. 	Spater, im Jahre 16, wird von 
der Pest gesprochen , 	„class 	die 	Mutter ihrer Tochter nicht die 
Thiir 	offne" , 	und 	im Jahre 	20 	herrschte Hungersnoth: 	„Die 
Menschen starben aus Mangel an Nahrung". 	Die Not wurde so 
gross, dass nach Sardanapals Bericht die Eltern ihre Kinder frassen, 
und 	endlich warfen die bedrangten 	Unterthanen den Konig in 
die Flammen. 	Der Text fallt 	in •eine 	Zeit, wo die Lage Saps- 
duchins schon eine 	verzweifelte 	end 	„wo 	Unheil 	fiber 	seinen 
Palast und 'caber sein Land hereingebrochen war". 	Die Finsternis 
vom 15. Schebat, einem Ungluckstage, — denn gliickliche Finster- 
nisse helen auf den 13. und 14. des 	 onats, — muss zwischen 658 
bis 	653 eingetroffen sein , wo es einem Astrologen schon ohne 
Gefahr fiir sein Leben erlaubt war, Wises zu prophezeien. 

Diese Betrachtungen werden durch die astronomischen That- 
sachen vollkOmmen unterstfitzt. 	Von den in den Monat Januar 
oder Februar fallenden Mondfinsternissen aus der Reg,ierungszeit 
Saosduchins sind drei ins Auge zu fassen : 

664 	17. Februar 	6h 7' abends bab. Zeit 
662 	28. Januar 	lh 15' morgens 
653 	18.-19, Januar Mitternacht 3' 

Zu 	gleicher 	Zeit 	muss 	die 	gemeinte 	Finsternis 	auf den 
15. Kalendertag des Monats gefallen sein. 	Damit dieses maglich 
wird, muss zwisehen dem Neumond und dem Vollmond eine weit 
fiber das Mittel von 14 Tagen 18 Stunden 22 Minuten 13/4  Sekunden 
hinausgehende Zeit verstrichen sein , 	da der erste des Kalender- 
monats gewohnlich 36 Stunden nach der astronomischen Neomenie 
anfangt. 	1st der Mond wahrend dieser Zeit in der Erdnithe oder 
dem Perigaum gewesen, kann der Zwischenraum bis auf 20 Stunden 
geringer sein , hat er aber die Erdferne oder das Apogaum zu 
durchlaufen 	gehabt , muss 	der Zeitabstand zwischen den beiden 
Syzygien urn ebensoviel grosser werden. 	Dieser Zwischenraum wird 
immer verkleinert durch die 	18 	bis 	36 	Stunden, die zwisehen 
die Neomenie und den Anfang des Kalendermonats fallen, so class 
die Zahl der Falle , wo die Insehriften vom verponten 15. Tage 
berichten , 	ausserordentlich 	gering 	und 	fur 	vorliegenden Zweck 
gunstig sind. 	Tinter 49 Fallen, die mir durch Eppings und meine 
eigenen Forschungen ausser den jetzt besprochenenen bekannt sind, 
fallen auf den 	13. Tag: 15 

14. Tag: 25 
15. Tag: 	9 
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Nun war die Neomenie am 3. Februar 664 um  2h/2  Uhr 
nachmittags babylonischer Zeit 	eingetreten , 	die Mondsichel 	war 
friihestens am 	4. abends 	sichtbar,  , ''der 	5. Februar war also der 
1. Schebat , der 17. Februar abends 6 Uhr war daher der vier -
z e h n t e, wenn der Monat bei den Chaldaern mit dem Vorabend 
wiling, aber der d r e izehnt e, wenn, was sehr wahrscheinlich, das 
Datum von Sonnenaufgang an gerechnet wurde; auf keinen Fall 
aber war es der f ii n fze hnt e. 	Daher ist dieses Jahr 664 a u s - 
zuschliessen. 

Besser wfirde 	schon die Zeit von 	662, 28. Januar 1h 14' 
passen , 	da 	zwischen 	der Neomenie 	und 	dem Vollmond, 	nach 
Herrn von Herdt1,. 15 Tage 911  42' verflossen waren. 	Der Neu- 
mond fiel 	am 	12. Januar 311  32' : 	der 	1. des Monats war der 
14. Januar , daher war die Finsternis am 14. , aber sie war sehr 
klein mid konnte keine Furcht erregen. 

Anders 	indessen 	verhalt 	es 	sich 	mit 	der 	Finsternis 	vom 
18.-19. Januar 653. 	Die Neomenie war am 3. Januar 11h 42' 
vormittags eingetreten, der 1. des Monats konnte schon der 4. Januar 
sein; auf jeden Fall aber war der Mona mit dem Abend des 
4. begonnen. 	Also 	der 18.-19. Januar war sicher der ffinf - 
z e h n t e, folglich ist die von dem klagenden Konig erwahnte die 
beinahe totale Mondfinsternis vom Donnerstag auf Freitag, 18. auf 
19. Januar julianisch, 11. bis 12. Januar gregorianisch des Jahres 
653 v. Chr., 	- 652, 	9,348, im Jahre 14 	1:1es 	Saosduchins , 	in 
seinem 	15. 	Regierungsjahr 	unter 	den 	assyrischen 	Eponymen 
Silim-Assur. 

In diese Zeit der Drangsale gehort auch der Weheruf des 
Konigs vom 15. Schebat. 

Im Jahre 653 fiel also der 1. Schebat auf den 4. Januar und 
nicht auf den 	3. Februar, 	wie Herr Dr. Mahler falschlich und 
ohne Grund behauptet. 	Herr Dr. Lehmann ist durch Dr. Mahlers 
falsche Annahme irregeleitet worden: die von Saosduchin beklagte 
Mondfinsternis ist mit Nichten die von 664, sondern die von 653. 
Von da ab bis zu des Konigs tragischem Ende verflossen nicht 
ganz fiinf Jahre. 

Das vierte bekannte Datum ist das des 1. Schebat 644 , der 
nach der Neomenie am 22. Januar 644 fiel, an dem eine in Ninive 
unsichtbare 	Finsternis 	in 	der 	assyrischen 	Ha,uptstadt, 	erwartet 
wurde. 	Ein Saros vorher, am 12. Januar 662 war in Assyrien eine 
der gr8ssten Sonnenfinsternisse eingetreten und die Sonne war zum 
grossten Teil verdunkelt untergegangen. 	Hier hat Herr Dr. Mahler 
einen richtigen Anschlag gemacht, er setzt den 1. Schebat auf den 
24. Januar; ob das Jahr der Eponymie Belkas-Sadua, unter dem 
diese Beobachtung gesetzt wird, ein Schaltjahr war, wie das Schema 
des Herrn Dr. Mahler dogmatisch behauptet, wissen w i r n i c h t. 
Es ist gar keine Ursache vorhanden , dem angeblichen 23. April 
Dr. Mahlers nicht einen vielleicht richtigen 24. Marz vorzuziehen. 
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Herr 	Dr. Lehmann 	spricht 	in 	seiner(' 	schon 	angefiihrten 
Artikel u. a. (Z. A. XI, S. 110), von einer Mondfinsternis, von der 
Sardanapal in denselben Ausdriicken redet wie sein ungliicklicher 
Bruder; mit Becht glaubt Herr Lehmann, dass dieses Phanomen 
nicht das Saosduchin betrefiende ist, und aus ganz richtigen Griinden. 
Aber wieder leitet ihn der treulose „Kann" irre. 	Die von Sar- 
danapal angefiihrte Mondfinsternis fallt auch in den Schebat; leider 
ist das Tagesdatum unleserlich. 	Auch sie fallt in eine Zeit der 
Bedrangnis fiir den Assyrer, den vielleicht schon damals der Meder 
Phraortes, der Arbatyctes (Iribatukte) von Ummannanda im Prisma 
des Nabonidus, bedrang,te. Die Finsternis des Schebat kann sehr wohl 
die totale Finsternis vom 	18. Januar 634 v. Chr. sein, wo der 
Mond beinahe schon ganz verfinstert fiber Ninive aufging, und einen 
bedeutenden Eindruck auf Konig und Volk hat ausuben miissen. 
Die totale Verdunkelung des Mondes dauerte 1 Stunde 38 Minuten 
und die gauze 	Erscheinung wahrte bis Ringer als drei Stunden 
nach dem Aufgang des Mondes. 	Ist das nun wirklich die in dem 
Texte bezeichnete — und es konnte schwerlich eine andere sein —
so ist auch Kier das Schema des „Kanon‘ im Irrtum. 

Und hierin liegt ein gewichtiger Grand, dieses Phanomen fend 
unter denselben Bedingungen statt; fiber 151/2  Tag waren zwischen 
den Syzygien verfiossen , und auch damals fiel die Finsternis auf 
den unheilvollen 15. Schebat. 

Ptolemaus (V, 	4) 	fiihrt 	noch 	eine 	Eklipse 	aus 	der 	Zeit 
Nabopalasars an , 621, den 22. gegen Sonnenaufgang , im Jahre 5 
des genarmten Kiinigs , am 14. oder 13. entweder des Nisan oder 
des Iyar. 	Genaueres konnen wir nicht ennitteln. 

Mit diesen Angaben miissen wir bis jetzt uns fiir die ersten 
140 Jahre der sogenannten Ara Nabonassars begnagen. 	Aber von 
der Zeit Nebu.chadnezzars an besitzen 	wir eine anfangs weniger 
vollstandige , 	dann aber ununterbrochene Datenreihe 	bis an das 
Ende des Darius, also ungefahr wahrend 120 Jahre, und haben in 
diesem Falle das seltene Gluck, auf eine ganz bestimmte Angabe 
fussen 	zu diirfen. 	Diese findet sich im beriihmten Kalender aus 
dem Jahre 7 des Kambyses. 	Durch die wertvolle Arbeit des R. P. 
Strassmaier kennen wir alle Schaltjahre wahrend eines ganzen Jahr-
hunderts, und konnen daher alle Daten dieses geschichtlich merk-
wurdigen Zeitraums mit einer Genauigkeit bestimmen, der wir, wie 
gesagt, vor Julius Casar, in keiner Periode des Altertums begegnen. 

Nach den zahlreichen Texten haben wir bis jetzt die Erwahnung 
folgender Schaltjahre : 

Nebuchadnezzar: Jahr 2, 7 (zweiter Elul), 9, dann eine Lucke, 
26, 33, 36, 41 (zweiter Elul). 

Evilmerodach: Jahr 2. 
Neriglissar: Jahr 3. 
Nabortid: Jahr 1, 3, 6, 10 (zweiter Elul), 12, 15. 
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Cyrus : Jahr 2 (zweiter Elul), 3, 5, 9 (zweiter Elul). 
Kambyses: Jahr 3 (zweiter Elul), 5, 7. 
Nebuchadnezzar III.: Jahr 1. 
Darius: 	Jahr 3 (zweiter Elul), 5, 8, 11, 13 (?), 16, 19, 22, 25, 

27 	. 	. 	. 	. 
Aus ctiesen Elementen kit:mien wir, auf der Basis der Finster- 

nisse vom 7. Jahr des Kambyses 	elle Monatsanfange 	herstellen, 
was wir in beifolgender Ubersicht thun werden. 	Dieselbe ist schon 
in den Comptes rendus 	de l'academie des Inscriptions et Belles- 
Lettres 1892, p. 414, ferner in Z ei ts ch rift ffir Assyriologie 
VIII, 70 erschienen , and wird hier verbessert gegeben. 	Wir be- 
merken nur beilaufig , class Herr Dr. Mahler diese meine Arbeiten 
kannte , 	ohne sie zu erwahnen , and class er sie benutzte and an- 
wandte , selbst wo sie gegen seinen „Karon" zeugen. 	Zuweilen 
werden indessen Nebuchadnezzar, Neriglissar, Nabonid, Cyrus, Kam-
byses and Darius verbessert. 

Es ist absolut unnotig, den Leser mit der Aufzahlung der von 
Herrn Dr. Mahler falsch angesetzten Schaltjahre zu langweilen, wo-
durch die Anfange folgender Jahre irrig entweder zu frith oder zu 
spat bestimmt sind. 	Diese sind: 

604 , 600 , (dann Lucke der Angabe), 	579, 573 , 570 , 565, 
564, 563, 562, 561, 560, 559, 557. 

Die gauze Regierung Nabonids ist richtig; hier sind meine 
Arbeiten benutzt. 	Dasselbe gilt von dem Jahre des Cyrus. 	Mit 
Kambyses fangt die Unordnung wieder an, die beiden ersten Jahre 
529 and 528 sind falsch and dann ist die Regierung des Darius 
absolut verfehlt. 

Auch ist der „Kanon" 	nicht eingehalten , es sind z. B. die 
Jahre 1, 3, 5, 8, 12, 14, 16 im Cy-klus 11 (557-539); im Cyklus 
12 (538-520) haben wir Jahr 2, 3, 5, 9, 12, 14, 16, also acht ! 
Far die Wfirdigung des Versuches werden diese Beispiele genitgen. 

Mit der Regierung Darius beginnen aber sehr ernste chrono-
logische Schwierigkeiten, die um so bedeutender erscheinen mii9sen, 
als sie 	auf widersprechenden keilschriftlichen Angaben beruhen. 
Auf der einen Seite haben wir die seleucidische Sarosliste and den 
ihr folgenden ptolemaischen Kanon , auf der andern aber die aus 
der bezuglichen Zeit selbst stammenden Datierungen der Urkunden. 
Jenes System unterdriickt namlich das ganze Jahr des Smerdis 
and den Rest des Anfangsjahres des Darius , welches auch null 
dem forfnellen Zeugnis 	der Insclirift von Behistun nicht auszu-
merzen ist. 

Darius berichtet, class im Viyakhna (Eisfrei), dem babylonischen 
Adar, der Magier Gomates sich als Smerdis in Pasargada (Paisiyanu-
vada) erhob, dass er sich am 10. Garmapada (Warmeanfang) (Nisan) 
zum Konig machte and am 9. Bagayadis (Gotteropfer) oder Tischri 
you den sieben Verschworenen im Sikhiyauvatis in Nisaea in Medien 
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getotet wurde. 	Darius bezeugt, dass Smerdis, auf altpersisch Bar-
diya. im Assyrischen mit der Zendform Barziya genannt, „Konig war". 

Mit 	diesen Angaben 	stimmen nun genau die aus Babylon. 
Die von Kambyses Zeit gehen bis auf den Schebat des Jahres 8, 
dann beginnen die Texte von Bardiya bis zum 1. Tischri und am 
20. Tischri herrschte schon in Babylon Nidintabel unter dem Namen 
Nebuchadnezzar. 	Von Darius finden sich, von ausserhalb Babylons 
datiert, schon Texte aus dem Kislev oder Athriyadiya (Feuerkult), 
in welchem er am 26. des Mounts Nidintabel am Tigris schlug, 
und zehn Tage seater vernichtete er das babylonische Heer bei 
Zazana am Euphrat. 	Darius belagerte Babylon, von wo aus fort- 
wahrend, trotz der Einschliessung , Urkunden datiert sind. 	Sicher 
ist ebenfalls, dass schon im Adar des Jahres 1 des Darius derselbe 
in Babylon eingedrungen war. 

Da nun das Jahr der Accession des Darius, welches mit dem 
des Smerdis identisch ist, einen Veadar hatte, so sind seit der Ein- 
schliessung Babylons im Tebet 15 Monate verflossen. 	Herodot be- 
richtet , dass die Belagerung Babylons zwanzig Monate gedauert 
habe ; ohne Zweifel zahlten seine Gewahrsmanner von dem Sturz 
des Kambyses an: vom 14. Adar des Jahres 8 des Kambyses zwanzig 
Monate angerechnet, kommt man auf den 14. Tischri des Jahres 1 
des Darius, sechs Monate vor dem Datum aus Babylon, das schon 
sicher von dem Jahre 7, nicht dem ersten, des Darius stammt. 

Die Inschriften, seien sie babylonisch oder altpersisch, sind so 
pracis und so tibereinstimmend wie moglich. 	Das Jahr 8 des Kam- 
byses konnte kein Schaltjahr sein, da das Jahr 7 eins gewesen, es 
schloss auch merkwiirdig spat. 	Dagegen wird das nachstfolgende, 
das Jahr des Smerdis, das Accessionsjahr des Nidintabel und des 
Darius, als ein Schaltjahr bezeichnet : es ist also verschiede n. 

Anders rechnen nun die Sarosliste und der alexandrinische 
Kanon. 	Nach dem Jahre 8 des Kambyses beginnt sogleich , der 
historischen Wahrheit zuwider,  , das Jahr 1 des Darius, mit dem 
1. Nisan am 13. April 9,480, 521 v. Chr., dem schon erwahnten 
Jahr, in dem der 1. Thot Nab. 227 auf den 1. Januar, der 1. Thot 
228 aber auf den 31. Dezember fiel. 	Das Jahr des Darius begann 
also ftir die Seleuciden am 13. April, fur die Alexandriner am 
1. Januar des Jahres 9,480, 521, wahrend Darius erst am Tage 
nach dem 9. Bagayadis, das ist am 20. Oktober den Thron bestieg. 
Historisch ist, dass Kambyses rind der Magier zusammen 8 Jahre 
wirklich herrschten , jener sieben Jahre fiinf Monate, dieser sieben 
Monate 	(Herodot). 	Ganz 	genau 	ist 	dieses 	aber 	auch 	nicht, 
denn noch im Dezember 529 lebte Cyrus, wie aus einem Texte 
(Str., Camb. n° 	) hervorgeht. 	Aber seit langer als einem Jahre 
vor dieser Zeit war Kambyses seinem Vater als „Konig von Baby-
lon' nachgefolgt, wahrend mehrere Urkunden ausdriicklich bezeugen, 
dass zu dieser Zeit „sein Vater, Cyrus , Konig 	der Lander" war. 
Cyrus lebte also noch im Jahr 1 	des Kambyses und dieses bat 
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keine Schwierigkeit, wahrend die Folgezeit bis auf Alexander chrono- 
logische Diskrepanzen bietet. 	Darius regierte 36 Jahre, im Elul 
485 lebte er noch, und das 1. Jahr des Xerxes begann den 1. Nisan oder 
26. Marz 9,517; 484, nach dem Branch einige Monate spater, wahrend 
welcher wir Texte von Xerxes aus dem Kislev besitzen. 	Das Jahr 
263 Nab. hatte schon mit dem 22. Dezember 9,415; 486, begonnen, 
also beinahe ein Jahr vor dem vvirklichen Tode des Darius; das 
erste Sarosjahr des Xerxes begann am 5. April 9,516 ; 485 , wah-
rend die wirkliche Zahlung der Babylonier der altherkommlichen 
Sitte entsprach. 

Xerxes herrschte nur zwanzig Jahre, bis 9,536; 465. 	Dieser 
Unterschied gleicht die Differenz zwischen den zwei Chronologien 
nicht ganz aus. 	Die Regierung des Artaxerxes Longimanus fangt 
an mit Nab. 284 17. Dezember 9,536; 465, der Seleucidenkanon 
1. Nisan 9,537; 464. 	Aber Artaxerxes starb 	schon im Sommer 
oder Herbst 9,576 ; 425, wie aus der alien Keilschriftforschern be- 
kannten Stelle des Thucydides (IV, 50) hervorgeht. 	Als nainlich 
die Athener die in altpersischer Keilschrift geschriebenen Verhand-
lungen des grossen Konigs mit den Spartanern auffingen , und sie 
in Athen libersetzen liessen , 	war Artaxerxes soeben gestorben: im 
folgenden Frilhling ' sagt der grosse Geschichtsschreiber , war eine 
Sonnenfinsternis. 	Schon Petavius hat dieselbe 	auf den 22. Marz 
9,577; 424, angesetzt. 	Aber nach seinem Tode herrscbten noch 
Xerxes II. mid Sakyndianus, und erst dann km Darius II. Ochus 
auf den Thron. 	Die beiden Listen geben dem Artaxerxes 41 Jahre 
bis 	, also Nab. 324. 	Der 1. Thot 325 fiel auf den 7. Dezember 
9,577, der 1. Nisan des 1. Jahres Darius Ochus in den Marz-April 
9,578; 423. 	Dieses kann richtig sein, denn wenn der 1. Nisan auf 
die Neomenie der Sonnenfinsternis vom 22. Marz 424 fiel, war Darius 
Ochus noch nicht auf dem Thron, und sein Jahr 1, nicht sein erstes 
Jahr, begann mit dem 1. Nisan 423 oder 9,478. 

Die Auseinandersetzung fiber die spateren Regierungsjahre der 
persisohen Konige liegt unserer Aufgabe fern; wir beschranken uns 
nur darauf, zu bemerken, dass nach dem Ptolemaischen Kanon der 
letzte Tag der Regierung Alexanders der 21. November 9,677; 324, 
ist, wahrend der grosse Macedonier in Wirklichkeit sieben Monate 
spater, am 11. Juni 9,678; 323 v. Chr., in Babylon starb. 	Nach 
Philippos Arrhidaeos (7 Jahre) teilen sich die Listen : der Kanon reiht 
noch die 12 Jahre Alexanders II. ein, aus dessen Zeit wir wirklich 
datierte Urkunden 	besitzen. 	An dessen Stelle tritt in den Seleu- 
cidischen 	Sarostafeln Antigonos 	und die Selencidenara ein. 	Die 
Nabonassarara zahlt nun- weiter nach Ptolemaus und romischen 
Casaren, die mit Babylon und Nabonassar nichts gemein haben. 

Es miisste fur den Leser interessant sein, die gauze Sarostafel 
zu sehen , 	deren letztes Stuck zuerst von M. Pinches und deren 
erste Halfte von R. P. Strassmaier - veroffentlicht wurde. 	Die Be- 
zeichnung als Sarostafel ist die meinige in der Schrift : L'inscrip- 
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getotet wurde. 	Darius bezeugt, dass Smerdis, auf altpersisch Bar-
diya, im Assyrischen mit der Zendform Barziya genannt, „Konig war". 

Mit diesen Angaben 	stimmen nun genau die aus Babylon. 
Die von Kambyses Zeit gehen bis auf den Schebat des Jahres 8, 
dann beginnen die Texte von Bardiya bis zum 1. Tischri und am 
20. Tischri herrschte schon in Babylon Nidintabel unter dem Namen 
Nebuchadnezzar. 	Von Darius finden sich, von ausserhalb Babylons 
datiert, schon Texte aus dem Kislev oder Athriyadiya (Feuerkult), 
in welchem er am 26. des Monats Nidintabel am Tigris schlug, 
und zehn Tage spater vernichtete er das babylonische Heer bei 
Zazana am Euphrat. 	Darius belagerte Babylon , von wo aus fort- 
wahrend, trotz der Einschliessung , Urkunden datiert sind. 	Sieber 
ist ebenfalls, dass schon im Adar des Jahres 1 des Darius derselbe 
in Babylon eingedrungen war. 

Da nun das Jahr der Accession des Darius, welches mit dem 
des Smerdis identisch ist, einen Veadar hatte, so sind seit der Ein- 
schliessung Babylons im Tebet 15 Monate verfiossen. 	Herodot be-
richtet , dass die Belagerung Babylons zwanzig Monate gedauert 
habe ; ohne Zweifel zahlten seine Gewahrsmanner von dem Sturz 
des Kambyses an : vom 14. Adar des Jahres 8 des Kambyses zwanzig 
Monate angerechnet, kommt man auf den 14. Tischri des Jahres 1 
des Darius, sechs Monate vor dem Datum aus Babylon, das schon 
sicher von dem Jahre 7, nicht dem ersten, des Darius stammt. 

Die Inschriften, seien sie babylonisch oder 41tpersisch, sind so 
pracis und so tibereinstimmend wie moglich. 	Das Jahr 8 des Kam- 
byses konnte kein Schaltjahr sein, da das Jahr 7 eins gewesen, es 
schloss auch merkwiirdig spat. 	Dagegen wird das nachstfolgende, 
das Jahr des Smerdis, das Accessionsjahr des Nidintabel und des 
Darius, als ein Schaltjahr bezeichnet : es ist also verschiede n. 

Anders rechnen nun die 	Sarosliste und der alexandrinische 
Kanon. 	Nach dem Jahre 8 des Kambyses beginnt sogleich, der 
historischen Wahrheit zuwider,  , das Jahr 1 des Darius, mit dem 
1. Nisan am 13. April 9,480 , 521 v. Chr., dem schon erwahnten 
Jahr, in dem der 1. Thot Nab. 227 auf den 1. Januar, der 1. Tbot 
228 aber auf den 31. Dezember fiel. 	Das Jahr des Darius begann 
also ftir die Seleuciden am 13. April , fur die Alexandriner am 
1. Januar des Jahres 9,480, 521, wahrend Darius erst am Tage 
nach dem 9. Bagayadis, das ist am 20. Oktober den Thron bestieg. 
Historisch ist, dass Kambyses und der Magier zusammen 8 Jahre 
wirklich herrschten , jener sieben Jahre ftinf Monate, dieser sieben 
Monate 	(Herodot). 	Ganz 	genau 	ist 	theses 	aber 	auch 	nicht, 
denn noch im Dezember 529 lebte Cyrus , wie aus einem Texte 
(Str., Cainb. no 	) hervorgeht. 	Aber seit langer als einem Jahre 
vor dieser Zeit war Kambyses seinem Vater als „KOnig von Baby-
lon" nachgefolgt, wahrend mehrere Urkunden ausdrucklich bezengen, 
dass 	zu dieser Zeit ,sein Vater, Cyrus, Konig 	der Lander" war. 
Cyrus lebte also noch im Jahr 1 	des Kambyses und dieses hat 
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keine Schwierigkeit, wahrend die Folgezeit bis auf Alexander chrono- 
logische Diskrepanzen bietet. 	Darius regierte 36 Jahre, im Elul 
485 lebte er noch, und das 1. Jahr des Xerxes begann den 1. Nisan oder 
26. Marz 9,517; 484, nach dem Branch einige Monate spater, wahrend 
welcher wir Texte von Xerxes aus dem Kislev besitzen. 	Das Jahr 
263 Nab. hatte schon mit dem 22. Dezember 9,415; 486, begonnen, 
also beinahe ein Jahr vor dem wirklichen Tode des Darius; das 
erste Sarosjahr des Xerxes begann am 5. April 9,516; 485, wah-
rend die wirkliche Zahlung der Babylonier der altherkommlichen 
Sitte entsprach. 

Xerxes herrschte nur zwanzig Jahre, his 9,536; 465. 	Dieser 
Unterschied gleicht die Differenz zwischen den zwei Chronologien 
nicht ganz aus. 	Die Regierung des Artaxerxes Longimanus fangt 
an mit Nab. 284 	17. Dezember 9,536; 465, der Seleucidenkanon 
1. Nisan 9,537 ; 464. 	Aber Artaxerxes starb schon im Sommer 
oder Herbst 9,576 ; 425, wie aus der alien Keilschriftforschern be- 
kannten Stelle des Thucydides (IV, 50) hervorgeht. 	Als namlich 
die Athener die in altpersischer Keilschrift geschriebenen Verhand-
lungen des grossen Konigs mit den Spartanern auffingen , und sie 
in Athen iibersetzen liessen , war Artaxerxes soeben gestorben: im 
folgenden Friihling , sagt der grosse Geschichtsschreiber, war eine 
Sonnenfinsternis. 	Schon Petavius hat dieselbe auf den 22. Marz 
9,577; 424, angesetzt. 	Aber nach seinem Tode herrschten noch 
Xerxes II. und Sakyndianus, und erst dann kam Darius II. Ochus 
auf den Thron. 	Die beiden Listen geben dem Artaxerxes 41 Jahre 
bis 	, also Nab. 324. 	Der 1. Thot 325 fiel auf den 7. Dezember 
9,577, der 1. Nisan des 1. Jahres Darius Ochus in den Marz-April 
9,578; 423. 	Dieses kann richtig sein, denn wenn der 1. Nisan auf 
die Neomenie der Sonnenfinsternis vom 22. Marz 424 fiel, war Darius 
Ochus noch nicht auf dem Thron, mid sein Jahr 1, nicht sein erstes 
Jahr, begann mit dem 1. Nisan 423 oder 9,478. 

Die Auseinandersetzung fiber die spateren Regierungsjahre der 
persisohen Konige liegt unserer Aufgabe fern; wir beschranken uns 
nur darauf, zu bemerken, dass nach dem Ptolemaischen Kanon der 
letzte Tag der Regierung Alexanders der 21. November 9,677; 324, 
ist, wahrend der grosse Macedonier in Wirklichkeit sieben Monate 
spater, am 11. Juni 9,678; 323 v. Chr., in Babylon starb. 	Nach 
Philippos Arrhidaeos (7 Jahre) teilen sich die Listen : der Kanon reiht 
noch die 12 Jahre Alexanders II. ein, aus dessen Zeit wir wirklich 
datierte Urkunden 	besitzen. 	An dessen Stelle tritt in den Seleu- 
cidischen Sarostafeln Antigonos 	und die Seleucidenara ein. 	Die 
Nabonassarara 	zahlt 	nun• weiter nach Ptolenaaus und romischen 
Casaren, die mit Babylon and Nabonassar nichts gemein haben. 

Es miisste fiir den Leser interessant sein, die ganze Sarostafel 
zu sehen , deren letztes Stuck zuerst von M. Pinches and deren 
erste Halfte von R. P. Strassmaier veroffentlicht wurde. 	Die Be-
zeichnung als Sarostafel ist die meinige in der Schrift: L'inscrip- 
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Von hier ab bis 297 waren die Finsternisse alle unsichtbar 
in Babylon; die Mfiglichkeit des Phanomens horte nach und nach 
auf , weil die Entfernung der Syzygien von dem Knotenpunkt all- 
mahlich zu gross geworden war. 	Die letzte , nach einer Unter- 
brechung, vom 20. Dezember 243 v. Chr., war nur noch in einem 
kleinen Teile von Sfidindien sichtbar. 	Man darf daher annehmen, 
dass die Rechnung hauptsachlich auf den beiden berfihmten astro-
nomischen Ereignissen von 603 und 585 , den Jahren 2 and 26 
Nabuchadnezzars, beruhte. 

Die Existenz dieser Finsternisse 	wurde 	immer 	festgehalten, 
and dieses bezeugen die Angaben aus den Jahren 189 and 201 
der Seleucidenara, 123 and 111 v. Chr., die von Epping beleuchtet 
und erklart sind. 	Dort ist von vier Sonnenfinsternissen die Rede, 
von denen eine vielleicht, die andern drei aber sicker in Babylon 
unsichtbar waren. 	Drei fiikren die Notiz 1:-.—  , was ich nicht mit 
Epping mit „total' fibersetzen wiirde, sondern „nach der Rechnung 
ana sa?ad", vielleicht ist in dem Wort saPadu die Etymologie des 
noch heute bei den Astronomen gebrauchlichen Wortes Saros fur 
die Halley'sche Periode zu suchen , das mii dem sar oder 3600 
nichts zu thun bat. 

III. 	Einfiihrung des fixen von den Juden angenommenen 
Einschaltungssystems. 

Wir haben bis jetzt nur die friihere Periode der chaldaischen 
Zeitmessung betrachtet , wir mfissen uns jetzt mit einer spateren 
Epocbe beschaftigen , wo griechischer Einfluss die bishet nur un-
bestimmte Rechnung einer fixen, von jeder aberglaubischen Ein- 
mischung 	fremden 	Norm 	unterwarf. 	Die 	trefflichen 	Arbeiten 
der R. R. P. P. Strassmaier und Epping haben uns in den Stand 
gesetzt , nun selbst 	die Sache einer genauen historischen Priifung 
unterwerfen zu kfinnen und hieraus fiir die Entwicklung anderer 
Zeitrechnungen unbekannte, neue Thatsachen zu entdecken. 

Wir haben mit der Regierung des Xerxes die Aufzahlung der 
Schalttage abbrechen intissen , weil von nun an, durch noch un-
bekannte Ursachen, die babylonischen Quellen unter Xerxes, Arta-
xerxes and Darius Ochus ausserst sparlich fliessen; aber wir sind 
in dem gliicklichen Falle, diese Unterbrechung von beinahe hundert 
Jahren mit einer von nun an fortlaufenden Reihe von Feststellungen 
beenden zu kfinnen. 

Wir werden zeigen, dass bis zum Jahre 368 v. Chr. kein festes 
Einschaltungssystem ,in Babylon bestand: dass aber vom Jahre 367 
an , durch uns schlechterdings unbekannte TJmstande, eine Zeit- 
rechnung Platz griff, 	die spater von den Juden aufgenommen 
worden ist: namlich die Jahre 3, 6, 8, 11, 14, 17 und 19. 

Die gelehrten Jesuiten haben (ZA. VIII, 170) eine Liste von 
Schalttagen verfiffentlicht , die, wenn sie auch nicht ilberall diplo- 
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matisch nachgewiesen ist , doch den Charakter einer an die-  Wahr- 
heit grenzenden Wahrscheinlichkeit an sich tragt. 	Sie geht fort- 
laufend von 392 bis 281 (eigentlich 278) v. Chr. und lasst sich 
so formulieren. 	Schaltjahre waren: 

Artaxerxes II.: Jahr 13, 16, 18, 20, 24, 27, 29, 32, 34, 37, 
40, 43, 45. 

Ochus : Jahr 2, 5, 8 (zweiter Elul), 10, 13, 16, 18, 21. 
Darius III.: Jahr 1, 4 (zweiter Elul). 
Alexander: Jahr 1, 4, 7. 
Philippus Arrhidaus : Jahr 2, 5. 
Antigonus : Jahr 2, 5 (zweiter Elul). 
Seleucus 	(Seleucidenara): 	Jahr 1, 4 , 7, 9 , 12 , 15 , 18, 20, 

23, 26, 28, 31, (34). 
Hierzu kommen noch Jahr 148, 156, 189 (zweiter Elul). 	Von 

diesen 46 Schaltjahren haben 42 einen Veadar,  , 	4 einen zweiten 
Elul. 	Die Astrologie hatte auch damals nicht ganz ihren Einfluss 
eingebtisst. 

2 383 	III 	365 	346 	327 	308 	289 . . . . 156 
6 381 	VI 	362 	343 	324 	305 	286 
9 378 	VIII 	360 	341 	322 	303 	284 

11 376 	XI 	357 	338 	319 	300 	281 . . . . 148 
14 292 	14 373 	XIV 	354. 335 	316 	297 	278 
17 389 	16 371' 	XVII 	351 	332 	313 	294 	275 . . . . 123 
19 387 	19 368 	XIX 	349 	380 	311 	292 	273 

Man sieht aus diesen Angaben, dass die Anfange soicher 19jahrigeir 
Cyklen 386, 367, 348, 329, 310, 291 waren. 	Alle diese Daten 
warden auf 747 v. Chr., das Jahr 1 Nabonassar,  , zuruckgehen, 
wenn nicht die ganz entscheidenden Angaben des sechsten Jahrhunderts 
dagegen sprachen , und wenn diese nicht alle auf 713 und 712 
einstimmig zuriickfiihrten. 	M5glich ist , 	dass die genaueren Auf- 
zeichnungen der Phanomene den damaligen Sosigenes oder Lulli 
veranlasste, diesen Zeitpunkt festzustellen. 	Bis dahin herrschte Un- 
ordnung , und man sieht auch aus der Folge der Schaltmonate 
im vorhergehenden Cyklus 2, 4, 6, 9 (neun !), 11, 14, 16, 19, dass 
vor 367 v. Chr. in Babylon nicht einmal die Teilung des Metonischen 
Cyklus in die Octakeris von 3, 6, 8 , und die Hendecakeris von 
3, 6, 8, 11 eingehalten war. 

Diesera Unwesen wurde nun 367 eM Ziel gesetzt , in dem-
selben vierten Jahrhundert, das eine Regelung der Zeitverhaltnisse 
durch die Einfiihrung der Olympiadenrechnung und die Bearlindung 
der ersten wirklich im Volksleben angewandten Ara der Seleuciden 
zuwege brachte ; fiir Babylon begann diese mit dem 2. April 9,690, 
311 v. Chr., -310. 

Von nun an baben wir noch die Angaben durch die Tafeln aus 
der .Ara der Seleuciden 189 und 201, 123 und 111 v. Chr., sodass 
man die Daten jeglichen Jahres feststellen kann , indem man von 

Bd. LL 	 11 
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368 die Jahreszahl vor Christo abzieht , den Rest durch 19 divi- 
diert : 	der tTberschuss giebt 	die Stelle 	des Jahres im Cyklus an. 

Folgendes Schema giebt ungefahr 	 mit einem Tage weniger 
oder mehr, den Anfang des Jahres, 1. kisan: 

1. 21. April 	8. 	3. April 	15. 	16. April 
2. 10. April 	9. 	23. April 	16. 	5. April 
3. 30. Marz 	10. 	11. April 	17. 	25. Marz 
4. 17. April 	11. 	31. Marz 	18. 	13. April 
5. 7. April 	12. 	18. April 	19. 	2. April 
6. 27. Marz 	13. 	8. April 
7. 14. April 	14. 	28. Marz 

Dieses waren genau die Jahre eines jiidischen Cyklus, wenn 
jemals der 1. Nisan des ersten Jahres, der etwa auf den 27. Marz 
gregorianisch 	(jetzt 	15. 	Marz julianisch) 	fallen 	muss, 	nut' den 
21. April verschoben werden konnte. 

Aber 	der von 	unbekannter Hand 	geschriebene Kanon hat 
seinen Weg durch die Welt gentacht , und er ist vielleicht schon 
vor der Einfiihrung des heutigen , durch die verbotenen Wochen-
tage sehr komplizierten Kalenders im vierten Jahrhundert bei den 
Juden im Gebrauch gewesen. 	Dieses ist das letzte grosse Resultat 
unserer Forschung, die sich in folgende Punkte zusammenfassen lasst: 

1. Die Chaldaer batten ein Mondsonnenjahr ; sie kannten die 
theoretische Wahrheit des 19 jahrigen Cyklus von 235 synodischen 
Monaten. 	 . 

2. Die Chaldaer kannten, ausser der Sothisperiode von 1460Jahren 
und der Lunarperiode von 1805 Jahren, den sogenannten Saros-
cyk-lus von 223 synodischen und 242 draconitischen Monaten von 
65851/3  Tagen oder 18 Jahren 101/8  Tagen, dessen Triplum von 
19 756 Tagen ihnen unter dem Namen „Auswindung" (exeligmus) 
bekannt war. 

3. Aber niemals ist die 19 jahrige Periode durch eine feste 
Norm geregelt. 	Lasst sich auch der Anfang und das Ende dieser 
Periode , 	von 713 oder 712 an , mit Sieherheit feststellen , so ist 
ebenso gewiss, dass vor dem vierten Jahrhundert keine feste Regel 
zur Anwendung gekommen ist. 	Die beifolgende Tafel der Jahres- 
anfange beweist dieses zur Geniige. 

4. Erst mit dem Jahre 367 v. Chr. beginnt der erste 19jahrige 
Cyklus, und diese Reform ist hochstwahrscheinlich 	durch athe- 
nischen Einfluss ins Leben gerufen worden. 	Von nun ab gab es 
regelmassige Cyklen, in denen die- Jahre 3, 6, 8, 11, 14, 17, 19 
je 13 Mondmonate batten. 

5. Diese Reihenfolge ist spatey von den Juden fill- ihren eigenen 
Kalender verwendet worden. 

6. Die Ara Nabonassars ist nie in Chaldaa im Volke oder 
sonstwie gebrauchlich gewesen. 	Aus uns noch unbekannten Granden 
scheint sie in der Perserzeit zu astronomischen Zwecken verwendet 
worden zu sein. 
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7. Die aus der Zeit der Seleuciden und der Romer stammende 
Sarostafel geht allerdings zuriick auf den 1. Nisan des Jahres 1 
des Nabonassar oder den 22. Februar 747 v. Chr. 

8. Die heute noch in vielen Volkskalendern erwahnte Ara des 
Nabonassar beginnt fiinf Tage spater,  , am 26. Februar 747. 	Sie 
ist eine rein agyptische, von den alexandrinischen Astronomen zum 
Behuf der Z ahlung der T age gebildete Ara mit Jahren von 
365 Tagen, nach dem agyptischen Kalender mit agyptischen Monaten. 

9. Diese. Ara Nabonassars ist weiter nichts als die am 20. Juli 
1322 v. Chr. beginnende Sothisperiode von 1461 vagen oder 1460 
julianischen Jabren ; sie beginnt mit dem Jahre 576 dieser Sothis-
periode , dessen Anfang oder 1. Thot auf den 26. Februar fallen 
musste. 

10. Von dem Jahre 431 der Ara Nabonassar an teilt sich 
diese Ara in die babylonisch-seleucidische einerseits und die agyp-
tisch-romische andrerseits. 

Dieses sind die Hauptpunkte, die durch folgende Tabellen er-
klart und bewiesen ixerden. 

Kanon des Nabonassar. 
Babylonisch. 	Agyptisch. 

Jahr 1. 	 1. Nisan 	1. Thot. 
Nabonassar  	747 21. Februar 	26. Februar 
Nadin  	733 	 23. 	,, 
Kinsir  	731 	 22. 	, 
Porus (Pul)  	728 	 21. 	, 
Ilulaeus  	726 	 21. 	, 
Merodachbaladan 	. 	. 	.  	721 7. Marz 	20. 	t 
Sargon  	709 	 16. 	,, 
Interregnum  	704 	 15. 	,, 
Belibeus  	702 	 15. 	t 
Assurnadinsum  	699 	 14.. 	,, 
Irigibel (Nergalusesib)  	693 	 13. 	t 
Musezib-Marduk  	692 	 12. 	, 
Interregnum  	688 	 11. 	,, 
Assarhaddon  	680 	 9. 	, 
Saosduchin 	667 	 6. 	,, 
Kandalan  	647 	 1. 	, 
Nabopolassar  	625 	 27. Januar 
Nebuchadnezzar  	604 	2. April 	21. 	, , 
Evilmerodach 	561 	6. 	„ 	11. 	,, 
Neriglissar 	559 14. 	, 	10. 	„ 
Nabonid  	555 31. Marz 	9. 	, 
Cyrus  	538 20. 	„ 	5. 	,, 
Cambyses  	529 10. April 	3. 	0 
Darius  	521 	12. 	j, 	521 	1. 	, 
Xerxes  	485 	5. 	„ . 	486 22. Dezember 

114 
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Babylonisch. 	Agyptisch. 
Jahr 1. 	 1. Nisan. 	1. Thot. 

Artaxerxes I.  	464 	 465 17. Dezember 
Darius Ochus  	423 	 424 	7. 	, 
Artaxerxes II 	404 	 405 	2. 	1, 
Ochus  	358 21. April 	359 21. November ' 
Arses  	337 19. 	, 	338 16. 	„ 
Darius III 	335 28. Marz 	336 15. 	,, 
Alexander  	330 	2. April 	332 14. 	, 
Philippus Aridaeus . 	. 	.  	323 21. 	„ 	324 12. 	, 
Alexander II.  	317 10. 	„ 
Antigonus  	317 	8. April . 	. 	. 	. . . 	. 	. 	. 
Seleucus  	311 	2. 	„ 	  
Ptoleinaus Soter 	305 	7. 	,, 

rberall da , wo der Anfang des Nisan nicht ermittelt werden 
konnte , haben wir das Datum nicht gegeben. 	Die spaten chal- 
daischen Daten sind nach Epping bestimmt (ZA. VIII, 170). 	Man 
sieht , die Differenz zwischen dem chaldaischen mid Kgyptischen 
Kanon besteht einerseits in den Jahren Darius III. und Alexanders, 
denen die Chaldaer 5 und 7, die Agypter 4 mid 8 Jahre geben, 
dann in den 6 Jahren des Philippus , dem die Alexandriner 7 zu,  
messen ; Antigonus und Seleucus sind natiirlich letzteren unbekannt. 
Vom 2. April 311 ab zahlt die chaldaische Lunarara der Seleuciden. 

Wir lassen jetzt den Kanon der ersten Kalendertage des baby-
lonischen Jahres folgen; die Daten der Jahre der christlichen Zeit- 
rechnung sind in chronologischer,  , 	nicht in astronomischer Weise 
angegeben. 	Das Datum entspricht dem ersten Kalendernisan, nicht 
der Neomenie dieses Monates, wie Wir es in unsern friiheren Ver-
offentlichungen gethan haben ; das bezeichnete Datum fallt also eM 
oder zwei Tage spater als der astronomische Eintritt des Neumondes. 
Man kann mit Hilfe dieser Tafel jegliches in den Inschriften be-
zeichnete Datum finden ; man muss zu dem Tage v o r der An-
gab e je nach der Zahl der Monate 29'4, 59, 87%, 118, 1471/2, 
177, 2061/2, 236, 2651/2, 295, 3241%Q  oder 354 T.age mid die Zahl 
der Tage des Monates hinzufiigen. 	Der Irrtum kann wegen der 
unbestimmten Zeit des Monatsanfangs urn einen , hochstens zwei 
Tage variieren, sodass die Irrtumsgrenze sehr klein ist. 

Die Serien von 19 Jahren beginnen mit dem 26. Marz 712 v. Chr., 
die romischen Zahlen bezeichnen die Zahl des Cyklu.s. 	Das fast 
konstante Datum ist der 25. Marz fill- den Anfang des ersten, der 
5. April, der Aufgang der Pleladen, in dem 19. Jahre. 	Alles andere 
wechselt. 	Wir haben nur die durch Dokumente bekannten Jahre 
angefiihrt, mid jedermann wird ohne Kommentar begreifen, class an 
eM fixes System der Einschaltung nicht zu denken ist. 
Quod erat • demonstrandum. 
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Ursprung des arabischen Artikels 31. 
Von 

Eduard Glaser. 

In einer Ztisatzbemerkung am Schluss meines im September 
1895 erschienenen Buches: „Die Abessinier in Arabien und Afrike 
unternahm ich den Versuch , verschiedene Pronomina, Dualsuffixe 
und 	Prapositionen 	der 	altjemenischen 	Sprachen 	(sabaisch und 
minaisch) mit den entsprechenden Formen des heutigen Arabisch 
oder der Dialekte in Einklang zu bringen. 	Wie es scheint, hatte 
ich 	im ' grossen und 	ganzen das Richtige getroffen; 	denn auch 
J. H. Mordtmann veroffentlichte fast ein Jahr spater in der WZKM. 
ganz ahnliche Ansichten, die, wie aus dem von Mordtmann seinem 
Artikel beigefiigten Datum hervorgeht , unabhangig von meiner 
Publikation entstanden sind. 

Es scheint mir nun an der Zeit, auch den arabischen Artikel 
al wie nicht minder den hebraischen und den lihjanischen, ja auch 
den sabao-minaischen Artikel unter den gleichen Gesichtspunkt zu 
stellen. 	Als Nichtphilologe kann ich solche Dinge natiirlich nicht 
entscheiden, sondern bloss zur Diskussion stellen. 

Ich habe namlich sehr den Eindruck , dass die verschiedenen 
Formen des Artikels (arab. 31, hebr. `t, litd. r und 71, minao- 
sabaisch an oder an) aus einem urspriinglieh gemeinsamen De-
monstrativpronomen hervorgegangen sind, mid zwar am irtbm = 
ola-hdn oder ala-hdn. 	Die eine Gruppe der semitischen Sprachen 
verwendete den zweiten Komponenten (irt) zur Bildung des Artikels, 
der dann entweder \roll han (hcin), oder abgektirzt ha (ha), bezw. 
an  , a'n lautete', wahrend das Arabische sich zum gleichen Zweck 
des ersten Komponenten (al) bediente. 	Das sabaische an oder an 
darf nicht auffallen , zumal wir neben ithti auch die Form f:$ 
kennen , aus der zu ersehen ist , dass das n leicht wegfallt. 	So 
haben wir sabaisch ja auch rtr*N neben rbti . 

Diese ursprfinglichen Demonstrativa sind eigentlich lediglich 
Doppelpronomina , ganz wie hddd (= hd --I- dd), hdold (= ha + 
old). 	Irtbti speziell ist der Form nach dasselbe wie Mold, nur in 
umgekehrter Reihenfolge. 	Das lange a in oia scheint erst spater 
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gebildet worden zu sein; die urspriingliche Form des Pronomens 
thirfte ha-ola oder ha-ala gewesen sein, da ja auch alladi (eigent-
lich =-- ala ± di . derjenige, welcher) far den ersten Komponenten 
noch deutlich die Aussprache ala erkennen asst. 

Da die beiden Komponenten solcher Pronomina stets dasselbe 
bedeuteten 	 so geniigte es, als man den Artikel aus ihnen formte, 
sich nur Eines Komponenten zu bedienen; denn das war kiirzer 
und entsprach such mehr dem Wesen des Artikels, der eben keine 
so prononcierte Determination auszudrucken hatte wie etwa das 
Demonstrativpronomen. 

Die Ableitung des arabisehen Artikels aus dem sabaischen an 
oder an, die vielfach als die richtige angesehen wurde, (lathe nach 
dem Auseinandergesetzten sonach abzulehnen sein. 	al and an (an) 
sind 	nicht 	auseinander hervorgegangen, 	sondern sind 	durchaus 
koordiniert. 

Der an Stelle von al in manchen arabischen Dialekten ge-
brauchte Artikel am scheint mir auch nicht so ohne weiteres aus 
al oder aus an (an) erklart werden zu konnen. 	Ich neige der 
Ansicht zu, dass auch diese Form des Artikels aus einem De-
monstrativpronomen entstanden ist und zwar einem solchen, Welches 
ein 7,. hat. 	Lind da finde ich vorlaufig kein 	passenderes als das 
sabaische 1-17:47 . 	Wir kennen die sabaischen Demonstrativa rin , 
r,n and rinn , die, wie aus der Form von selbst hervorgeht, unter 
Zugrundelegung der Pronom. pers. u 	(er), vrt (sie, sing.), mid cr, 
(sie, plur.) 	gebildet 	sind. 	Gleichwohl ist 	nicht 	sicher, 	dass 	sie 
etwa (der Aussprache der Personalpronomina entsprechend) huwat, 
hijat and huwat gesprochen wurden. 	Es scheint vielmehr,  , dass 
sie, im Anschluss an das Demonstrativpronomen ha (han, Mn) etwa 
hawat (hawat), hajat (hajat) und hamat (hamat) lauteten. 	Aus 
hamat nun konnte der Vulgarartikel am entstehen. 	Wenn man 
namlich hamat gerade wie die anderen Demonstrativa als Doppel-
demonstrativum auffasste , so musste man den einen Komponenten 
in ham erblicken, aus dem dann das h ebenso verschwand wie 
das h im sabaischen han oder kin. 	trbrigens steht die Aussprache 
theses Vulgarartikels , 	der besonders in Jemen stark verbreitet ist, 
durchaus nieht fest. 	Sie kann ebensogut als em and im wie als 
am gelten ; im ware vulgare Verunstaltung von urn and dieses 
wiirde auf urspriingliches hum hinweisen. 

Munchen, am 8. November 1896. 
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Zur Umschreibung des Hebraischen. 
Von 

Eberhard Nestle. 

Im Anschluss an die Verhandlungen des Genfer Orientalisten- 
Kongresses veroffentlicht die Royal Asiatic Society for Great Britain 
& Ireland in der Oktober-Nummer ihres Journals (1896) neben einer 
Tabelle flit die Umschreibung des Sanskrit und der verwandten 
Alphabete und einer zweiten fiir das Arabische ei n e n V o r s c hlag 
f ii r das Hebraische, der 	ausdriicklich erst als Vorschlag be- 
zeichnet ist (The Council would take this opportunity of suggesting 
the following scheme for the transliteration of Hebrew). 	Ich lasse 
denselben hier folgen. 

'0119g cldh# (oder hb) v z 1/ ! y'leklmnsij 
(offenbar Druckfehler fiir f) p s q r ,9 (=-_- t) s (= iv) t t; 

--° oder ' ;Mor.1;aeiou;ccfp;i3; Dage§ forte --= 
Doppelbuchstabe. 

Mit 	wenigen Abfinderungen 	scheint 	dieser Vorschlag 	sehr 
empfehlenswert. 

1. Storezid 1st, wenn man beiin Hebraischen stehen bleibt, dass 
Rafe und Mapplq, welche entgegengesetzte Bedeutung haben, 
durch dasselbe Zeichen < ausgedruckt werden sollen. 

2. Noch storender 1st dies Zeichen < , wenn man das fiir das 
Arabische angenommene System vergleicht ; denn nun haben wir 
g. = i mid b  f --= h und k.:::.) , cl . ;"; und 3 , It == r7 und 	• 

r,• 
Diese Schwierigkeit failt weg , sobald man das Rafe (Strich Ober 
dem hebraischen Buchstaben) durch einen solchen unter dem roma-
nischen ersetzt; also bgdk i. 

3) Fur :1, HO mit-  Mapplq, wiirde ich einfaches h vorschlagen; 
r als mater lectionis am Ende der Worter wfirde ffir gewohnlich 
gar nicht geschrieben, oder, wenn nOtig, mit kleinerem h oder durch 
h, mit schiefem unterem Strich, der nach dem vorgeschla,genen 
System (Note 10) ohnedies schon fiir jeden nicht gesprochenen Buch-
staben angewandt wirdl). 

1) a. B. Ha 	=j7, 1:lerth oder 1.1sali 
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4. Fir dat Ardbisehe 1st angenoinmen Alif am &nfang der 
Wiirter gar nicht zu sehreiben. 	Diese 'lege' einpfiehlt sich dureh- 
ans such fin' des Hebraselle. 	.  

.5. Wig Man die Tonstelle bezeiehne, iSt nieht.gesagt: .es wird 
wohi beim A.eeent bieiben: cork;), "',.. 	rIVItt, vtre4h .= tilt.t. 

6. Statt des Rings ' fir das --- wilde mir einfacher l'unk-t 
einfaeber scheinen b•rafli, heityr; ebenso far daS zusammengeseta,te 
.8eliwa 12 e 9 statt e r  2, 

7. in die Ts:bale meht aufgenommen, abet ans. der beigegebenen 
Trausliterationsprobe ersiclltlich ist die Schreibung ei fir ,-,-", z. B. 
/mai :=-- ,mp, 4* T. .1.,; 4  dem war-de ei filr ....7.- entspreehen, Dies 
ist etwas inissverstandlieh, kano aber belassen werdeti, z. B. dead 

IM 6btigen dfirfte es sich erapfehlen , ()ass unsere d'eutsehen 
Gelehrten mglithst bald Steil:4g. zu diesem engliseben Vorsehlage 
nehmen. 

• 
I) Warn* Gesmaus-Kantzscli 2‘• $. 63 'en* =breast .(so mit a statt al, 

vtotim ich nicht; mantilla-1i *Mt os frel. die naturlangon von 1104 tonlangen 
-Vokalon als 4 von a otc. an uotorsoliMden. 	' 
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Zu den arabischen Papyri der koniglichen Museen 
in Berlin. 

Von 

Siegmund Fraenkel. 

Zu den jfingst von Abel publizierten arabischen Papyri erlaube 
ich mir einige Berichtigungen resp. Erganzungen zu geben. 

Nr. 3 lin. 10 lese ich das drittletzte , von Abel in dubio ge- 
lassene Wort L;til..) mid nehme dies in der von Dozy zwar erst aus 
moderner Zeit belegten, wohl aber auch friiher iiblichen Bedeutung: 
,erwachsener Sklave". 	Damit ware 	der 	eigentliche Zweck des 
Briefes --, alles Ubrige sind ja Phrasen — ermittelt, 

lb. paenult. lese ich IL.?..L..- :j...f.4 (51- 	t 	1/ 4„,....x.<13.) fiir. Abets ,E.S..S 
ii:...L.., das sich schon grammatisch wenig empfiehlt. 

Nr. 4 lin. 7 wfirde man am liebsten das Ha zu .) ..,z er-
ganzen, doch weisen die weiter erhaltenen Spuren nicht darauf hin. 

r. 10 lin. 12 ist mir das zu dem ersten Namen (rechts) ge-
h8rige Nomen gentilicium auch nicht klar; in jedem Falle aber 
mochte ich — im Gegensatze zu Abel — die Nisbeendung an dem 

zweiten Teile des Namens sehen und den Schluss 	ci .... lesen, 
wahrend der erste auf L.) endigt. 	Das Ganze ist

L-  
eine Bildung 

wie 	-,.....L j..x.J" 	1 Jaktit Geogr. Worterb. I, 871, 17 	und ahnliche. L._ 
Nr. 11 lin. 3 steht Y.....4l.kadz , das Abel in seinem Kommentare 

mehrfach diskutiert hat , 	ohne eine sichere Erklarung zu geben. 

Das von ihm vorgeschlagene ."....3LA12i ist nicht brauchbar. 	Zu lesen 

ist z‘x.42,4; dies heisst: „seinen Anteil". 	Diese Bedeutung ist zwar 
in unseren Lexicis noch nicht fiir die altere Zeit gebucht; vgl. aber 

Dozy s. v., wo c..4...2c als „echoir en partage" aus 1001. Nacht be-
legt wird. 

Nr. 13 lin. 10 ist der erste Name in der Unterschrift rf 1....c. 
Nr. 14 lin. 15 am Ende ist ik.5•P in der Transkription aus-

gelassen ;  es geh8rt zu dem unmittelbar vorhergehenden Namen. 
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Anzeigen. 
Con t e s de Da nt a s, recueillii et traduits avec une intro-

duction et une esquisse de grantmaire par ei. ei s t r up. 
Leyde 1897 (VIII und 163 S. 	8.). 

Herr Dr. Ostrup giebt tins bier eine Auswahl aus den Ge-
schichten im Damascener Dialekt, die er bei seinem Aufenthalte 
in Syrien1 ) aus dem Munde illitterater Eingeborener aufgezeichnet 
hat. 	Zehn davon verdankt er einem Muslim, eine einem Christen. 
Da wir grade FLU. die Mundart von Damaskus nosh gar keine 
barosseren Texte haben, wie uns denn tiberhaupt die heutige Sprache 
Syrians weniger bekannt ist als die Agyptens , so ist diese Schrift 
besonders wilikommen. 	Die Geschichten sind fiir den, der einiger- 
massen an vulgararabische Texte gewOhnt ist, im Ganzen leicht zu 
verstehn, aber doch wird auch ein solcher dem Herausgeber dafiir 
darken, dass er neben den arabischen Wortlaut eine franzosische 
tTbersetzung gestellt hat. 	Und man wird zweckmassig handeln, 
wenn man sich vor der Lektiire die kurze grammatische Skizze 
ansieht. 

Ich will Kier nur einige wenige zerstreute Bemerkungen fiber 
den Dialekt geben, wobei ich grosstenteils einfach Ostrups Angaben 
wiederhole. 	Die Damascener bewahren die kurzen Vokale nicht in 
dem Maasse wie die Agypter. 	So lassen sie unbetontes e, I, A in 
offener Silbe 	vor langer Silbe meist ausfallen , withrend sie 	ein 
solches ti, beibehalten; 	immerhin finden wir bei ihnen kaum je 
schwierige Konsonantenhaufungen , wie sie manche maghrebinische 
Dialekte lieben. 	Die l'Arbung der kurzen Vokale (z. B. a, ei, 6) 
schwankt auch Kier vielfach. 	Im Unterschied von den Dialekten 
der phOnicischen Kiiste fehlt in Damascus die 'mile des a zu ae 
und werden au, al regelmassig zu o, e. 	Vereinzelt scheint ii/Cui 

,.z 	 .. 
--= i3..,,I zu stehn ; weniger fallt das allverbreitete sidi --,.— (5,..x....„, 

- .. 
(.5,_\.?,,,, auf. Nur bei Verdoppelung bleibt auw, z. B. auwal, ta(jtb 

1) Eine andere Frucht seiner Reise ist die Darstellung seiner geographisehen 
und architektonischen Forschungen fiber eine Reihe von Ortschaften 	in der 
syrischen 	Wilste 	„Historisk-topografiske Bidrag til Kenskabet til 	den syriske 
Oerken" (Kopenhagen 1895). 
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.. (tad  ja). 	Doch finden wir auch schon ijam, Om = 	A . 'Alp t ,,L 
,.- .. -,..- 	iz  beruht aber wohl 	auf der Analogie von Formen wie (..5 	

0
.3 	z 	 -,i,_. .. 

ajackei t•---- 	.34. 	Das auslautende e - 	wird in Damascus 
nicht zu i wie in andern Teilen Syriens. 

Von den alten Formen sind manche verloren oder doch im 
Begriff, verloren zu gehn. 	So tritt beim Pronomen und Verbum 
vielfach das Masculinum filr das Femininum ein. Die vierte Verbal-
klasse 1st auch hier bis auf einige Participien ausgestorben. Ebenso 
finden sich vom Passiv nur noch ganz wenige Reste wie praq =-- 

k_ iLL::  „man klopft" 68, 14; abgesehen von einigen der higieren 

Sprache entlehnten Redensarten wie jibka tocfjunah = cl.4., 
„man weint und halt Totenklage 60, 8 v. u. 

Eine merkwiirdige Bildung ist istauwal „ward lane 88, 18. 

Es steht filr istatauwal, wie klassisches 	filr 	und ist ELLI.,.! 	plIcti.,„t, 
... 

eine forma mixta aus II (oder V) mid X gleich dem agyptischen 
istaraq4; vergleiche allerlei ahnliches im 'Omani. 

Pr o n o m i n a. 	Das urn der suffigierten Personaipronomina 
des Plurals wird zu on in kon, hcm, al a in entu und in katabta, 

030.. 	O)0 	. 

:$1.  ib t a 	 ..-= r%j3.S.:t 	$ t4,;.: 4 741 . 	Fur 	das 	selbstandige 	:.10 	steht hinne 

90, 7; 94, 7 v. u. 	Sind diese Formen mit u eigentlich weiblich V) 

Bei 13...4) fallt das 3 weg, wenn es attributiv vor dem Artikel steht: 

hal = 31 1,:)..1to . 	Sonst bleibt hada. 	Fern. Nadi, vor dem Artikel 
auch hai 94, 16, 18. 	Der Ausfall des 3 bei den Demonstrativen 
creht in andern arabischen Dialekten noch 	welter und ebenso in 0 	

. 

aramaischen. 	Dahin gehort aber auch das sehr verbreitete elli = 
03.11. Mit Unrecht sieht OStrup in ojii eine weniger urspriing- 
fiche Form, gebildet aus elli, das mit rf:m zusammenhange. Letzteres 

t 
kommt ja, wie das entsprechende .p.V u. s. w. nur als Pluralwort vor2). 

1) Ira Neusyriscben treten beim Demonstrativ mehrfach weibliehe Formen 
fur miinnliche ein.  

2) „Was?" 1st ert =...0D L.);,:il GP eLsa L.59 . Im beduinischen ibie 
..--- Damascenischem kii bak (S. 135) ist ' wohl nicht aus e''il verkiirzt, sondern 
es ist =--- L):::,,li ohne  Zusatz des "9. Das aiIinno „sintemal er" in Barthel&ny's 

.. 	<, 
Text wird einfach 1,..ii 	 c sein. 
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• Das Genitivverha It n is wird nur selten durch ttba` aus- 
gedruckt , etwas 6fter durch at, z. B. hada '8.90' it elifrit •elfu-
lani „dies ist das Schwert des und des `Ifilt" 90, 7 v. u. 96, 3. 
Vermutlich ist das •4....4....' 	„Farbung, Farbe" (zu 	....,), wie ja mit .  

..-  r.=a Czat-A)  ist. 	F „ arbe" ware dam etwa far „Art' gebraucht, 

vgl. eglon 	 0 ., = 	.1 t.) ,̂•-ri ! 	* 	• wie" 	(persisch Jiliin, can). 	Das in 
Agypten und sonst als Genitivzeichen beliebte Elx,o, ELz ist in 
Damascus nicht gebrauchlich; ebensowenig 3LA. 

Die alten Prapositionen scheinen fast alle erhalten zu sein. 
Der Gebrauch von an hat sich noch ausgebreitet, indem es einen 
Tell des Gebietes von fa fibernommen hat: es steht beim „sprechen 
v o n" u. s. w. 	Das geht vielleicht aus von 	 = 3C.... — L5.11 fliesst 
zuweilen mit 3 zusammen1). 	Jenes steckt such in dem eigentiim- . . , 
lichen lekoh „le voici", lekhon „les voici" d. i. ,e5..,tir ± a und ,...50. 

.. 
Ein solches 25..<41, 44.<*lt ist nicht auffallender als das klassische 
, — 
a.K.i3,3 n vor dir es", d. i. „lass' 	es" Ham. 103, 15; (..10,4.1.333 Agh. 

....t 
7, 7, 16 ff.; 	 .st...K330 Tab. 1, 2062, 14i vgl. Liti,34..., 	wdeine Sache 
sie", d. i. „nimm sie", 	onache mit ihr,  , 	was 	du willst" Agh. 6, 
62, 24. 	Diese Ausdrucke gewinnen eben den Sinn eines Verbums 
und nehmen so ein Objekt an. 	Der AbfalI des anlautenden Z--' 

mit unbetontem Vokal 	ebenso in haj „Bruder" = t.5... 1, 	.,a.iie 
.t 

=--- z,,,,,..44, jak 1----- 41.SLgt u. s. w. — 	fiigt 	anch „Schwester" 	 ce,.., 

in diesem Dialekt die Suffixe an eine Pluralform: be,neitna, benathon. 
Bei den Konjunktionen ist namentlich zu beachten, dass 

fe in lebendigem Gebrauch geblieben 1st, wenn anch gelegentlich 
we (wi, u) dafar eintritt. 	Dass die modernen Formen fen und 

. 	c.. 
wen „wo?" aus cy,A1 mit ,...t. und . 	zusammengesetzt sind, hat, so 
viel ich weiss, zuerst Snouck Hurgronje ausgesprochen; diese Auf-
fassung wird dadurch bestatigt, dass das Damascenische noch dent-
lich ween hat. 

1) Das agyptische C4.*  .i ,,bis dass" ist Lavit, nicht L4i, 
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Die Syntax ist in diesen Erzahlungen durchweg sehr ein- 
fach, 	aber 	echt 	arabisch. 	Das 	zeigt 	sich z. B. 	im Bau der . 
Relativ- und der Zustandssatze. 	Zu beachten ist, dass das Imper- 
fect hier noch sehr oft far eine Dauer oder eine Wiederholung in 
der Vergangenheit steht, auch in Hauptsatzen, z. B. teqal „dicebat" 
60 paen ; kill jom jugsul2 wetrii4 eluy elkbire tbi`oh u. s. w. 
„jeden Tag wuschen sie (Wolle) und ging die alteste Schwester, 
sie zu verkaufen u. s. w." 56, 7 v. u. und so oft, 	Aueh ist die 
Verwendung dieses Tempus in Zustandssatzen, nach Halfsverben wie 
,scir u. s. w. die alte. 	Das Perfect ist noch manchmal, ganz wie 
im Altarabischen, das Tempus des Bedingungssatzes, z. B. in nafas 
tenfise „wenn er einen Wind lasst“ 112 , 8 v. u.; fein kit „wenn 
du nun' willst" 96, 6, 7; mahma Su ft „was du auch sehen magst` 

.. 	.. 
86, 1; e min h,a§am Ay acfroboh „jeden, der (0.01 09 auf mich 
eindringt, haue ich" 86, 11. Auch die Negation der Vergangenheit 
durch lam mit dem Impf. kommt noch vor z. B. lam drifoh 
„ich karmic ihn nicht" 58, 11; lam to4ki „sie sagte nicht' 62 ult. 
Dagegen fangt die selbstandige Verwendung des activen Particips, 
die im 'Omani einen so bedenklichen Umfang angenommen hat, such 
Kier an, vgl. z. B. .4irib eddawa erra§il ubaqi ila . . „der Mann 
trank die Arznei and le b t e noch bis . ." 	112, 7 v. u.; ma 'and; 
Wm min en aGi 'et-iblta „ich weiss nicht , woher mein Vater sie 
gebracht hat' 76, 17; 2-0 mead elweleide wejeli awallid ikon 
uhtkon „die Zeit der Geburt wird kommen, da komme ich, 
eurer Schwester Geburtshilfe zu leisten" 60, 1. 

Fur das Femininum tritt , wie schon gesagt , in sehr weitem 
Umfange das Masculinum ein, und zwar oft auch da, wo die 
Femininformen noch erhalten .sind. 	Am weitesten geht darin der 
christliche Erzahler , der sogar huwa von einer Frau gebrauchte 
114, 4 (aber 1. 17 kja). 	Ob das jedoch der wirklichen Sprache 
angehort und nicht 	ein 	blosses 	Versprechen 	des 	ungeschickten 
Mannes ist, wage ich nicht zu entscheiden. 

Auf der andern Seite ist nicht zu verkennen, dass auch diese 
Erzahler trotz des Mangels an Bildung doch 	durch die hohere 
Sprache etwas beeinflusst sind. Der Herausgeber weist selbst after 
auf Entlehnungeir aus dieser bin. 

Die Transscription Ostrups schliesst sich im ganzen an die 
Spitta's an. 	Das muss ich durchaus billigen. 	Nur ware es viel- 
leicht besser gewesen , wenn er fur j  nicht q, sondem etwa 3 
gesetzt hatte, dean wir Lassen uns durch q zu leicht verleiten, hier 
ein wirkliches L3 zu lesen, statt des in Syrien (und in Unteragypten) 
durchweg daraus gewordenen _..' . — Leider ist die Zahl der kleinen 
Druckfehler im arabischen Text 	ziemlich 	betrachtlich. 	Meistens 
kann der Leser freilich die Fehler selbst verbessern, wenn etwa t 
ftir t gesetzt ist, ein ' vor statt nach einem Vokal steht oder ein 
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Langenzeichen fehlt, aber mitunter bleibt er doch unsicher, ob das 
Gedruckte falsch ist , oder ob die Sprache da eine ungewohnliche 
Form zeigt; bei dem Schwankin in der Vokalisation , auch in der 
Quantitat, ist das storend. 	Absichtlich hat der Herausgeber mehr- 
mals met:Marin (mit _So) 	„unniitze (Jungen), Taugenichtse 	ge- 
schrieben, weil er das, wie er mir versichert, bestimmt von seinem 

...-. 
Gewahrsmann gehort hat. Aber das Richtige ist doch 04 .;.: jt,00 (von 

:= ) , s. Dozy s. v.; Zotenbergs Aladdin passim (wo such einige- 
mal 	der 	Inf. 	4.*:‘,.:i ). 

Das Glossar giebt fast nur die Worter, die in den Lexika der 
klassischen Sprache fehlen. Allerdings hatte ich gem gesehen, class 
es etwas umfangreicher ausgefallen ware. 

Dem Ganzen bat ostrup , der schon eine gediegene Schrift 
fiber 1001 Nacht verfasst hat '), eine inhaltsreiche , auf sehr aus- 
gebreitete 	Kenntnis 	begriindete 	Einleitung 	fiber 	die 	modernen 
arabischen Erzahlungen vorausgeschickt. 	Er betrachtet diese von 
verschiedenen Gesichtspunkten aus, untersucht ihren Zusammenhang 
mit der hoheren Litteratur and ihren Ursprung2). Er kommt dabei 
zu dem, gewiss richtigen, Ergebnis , dass die Wundermarchen mit 
`Ifriten, verwandelten Prinzessinnen u. s. w., an die wir bei der Erzah-
lung von 1001 Nacht zunachst denken, indogermanischen Ursprungs 
sind. ()sirup weist hier auch nach, wie die arabischen [und syrischen] 
Geschichten , welche in unserer Zeit nach miindlichen Mitteilungen 
aufgezeichnet werden , zum grossen Teil durch Zusammensetzung 
verschiedener altbekannter Stficke 	entstehn. 	So kommt in die 
Geschichten zuweilen ein Zug hinein , der fur sie gar keine Be-
deutung hat, wahrend auch woh1 mal ein wesentlicher Zug fehlt. 
Das gilt namentlich auch von den hier gegebenen Marchen. 	Sie 
sind im Einzelnen zum Teil recht gut erzahlt , aber als Ganzes 
befriedigen sie nicht recht. Man vergleiche nur die beiden Versionen 
(Nr. 8 mid 11) der Geschichte von den drei eingesperrten Lieb- 
habern mit der alteren Gestalt; sie fallen sehr dagegen ab. 	Leid- 
lich gut ist dagegen die hier abgedruckte Form (Nr. 7) der Er-
zahlung vom Ochsen , Esel und Hahn aus dem Anfang von 1001 
Nacht (alte Calcuttaer Ausgabe [1814], 1, 27 ff.; Habicht 1, 19 ff.$), 

1) Stadler over Tusind og en nat. (Kopenhagen 1891). 	Von den Resultaten 
dieses Buches giebt er bier S..14 eine kurze Ubersicht. 

2) Ob die Geschichten des Eulenspiegels L.. in der Form, wie sie die 
Beiruter Ausgabe hat (S. 15), aus dem Tiirkischen flbersetzt oder wenigstens 
durch die tiirkischen Versionen beeinflusst sind, kann ich nicht sagen, aber fest 
steht jetzt bekanntlich durch den Fibrist 313, 21, class solebe Erzcihlungen von 
L.:5‘..?. 'angst arabisch existierten, bevor sie zu den Tiirken kamen. 

3) Beide haben in der Geschichte die Form 	Vi.....:ZA (Calc. 36, 2; Hab.  
27, 3) entsprechend dem Damascensischen jitbedal Ostrup 58, 17. Es wird etwa 
sein: oinander anweinen, um die Wette weinen". 
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bei der nur vergessen ist, gleich fin Anfang zu sagen, dass der Mann 
sterben muss, wenn er andern mitteilt, was er die Tiere hat reden 
horen. 	Diesen Fehler hat ubrigens such die sehr kurze Form des 
Bi-'lager Testes (2. Anti. 1, 6 ff.). 

Fiir Erzeugnisse arabischer Stadter sind die Geschichten recht 
sittsam gehalten. 	Nicht einmal der Schwank Nr. 10 ist eigentlich 
unanstandig. 	Aber Ostrup hat einiges Material wegen der darin 
vorkommenden Obsconitaten zuriickgehalten. 

Die Direktion des Carlsberger Fonds in Kopenhagen hat durch 
einen ansehnlichen Beitrag das Erscheinen des Bushes erm6glicht. 
Wir danken ihr dafiir bestens und danken zum Schluss noch aus- 
driicklich dem jungen Verfasser,  , 	der 	dadurch wie 	durch seine 
frilheren Schriften seinem Lehrer Mehren grosse Ehre gemacht hat. 

Strassburg i. E. 	 Th. Nöldeke. 

Erklftrung. 

Aus dem neusten Hefte der 	„Oriental. Bibliographie" 1896 
(nr. 1515) ersah ich vor Kurzem , dass ein mir unbekannter Herr 
Oswald Wirth eine 	franzosische tbersetzung meiner 
„Aufsatze zur 	persischen 	Geschichte“ 	hat erscheinen 
lassen (Paris, Leroux). 	Eine Besprechung dieser Ubersetzung von 
Drouin im Journ. as. 1896, 2, 180E, worauf a. a. 0. hingewiesen 
wird , ergiebt einiges Weitere. 	Hoffentlich ist die Arbeit, die ich 
noch nicht gesehen habe , gut ausgefallen, aber immerhin ware sie 
gewiss noch etwas besser geworden , wenn sich der genannte Herr 
vorher mit mir in Verbindung gesetzt hatte. 	Sie ist namlich, wie 
ich hiermit 	ausdrticklich 	erklare , 	ganz ohne mein Wissen 
gemacht.  

Der gesetzliche Schutz gegen unbefugte Ubertragungen daue4 
zwar nur wenige Jahre, aber schi5n ist es doch kaum, wenn solcbe 
uberhaupt bei Lebzeiten des Verfassers erscheinen. Zninal befremdet 
das bei einer so hoch angesehenen Buchhandlung wie der von 
Leroux. 

Strassburg i. E., im April 1897. 	Th. Middle. 

Druckfehler. 
Bd. L S. 671 Abs. 1 Z. 2 v. u. lies : „darzulegen". 
Ebenda Abs. 2 Z. 3 f. lies: Ruhe und Niichternheit der Dis-

kussion nur". 
S. 672 Anm. 1 Z. 6 lies: ,16. November 1892'. 
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Arabische Lieder aus Syrien. 
VOn 

Martin Hartmann. 

Wahrend meines Aufenthalts in Bairut 1876-1887 schrieb 
ich nach dem Diktat meist weiblicher Personen aus der Stadt und 
der Umgegend zahlreiche Lieder nieder. 	Langst war es meine 
Absicht, sie herauszugeben; denn sie zeigen sprachlich und metrisch 
manche interessante Eigentitmlichkeit. 	Doch 	schien 	Vieles ohne 
neues Material nicht hinreichend gesichert, um vorgelegt zu werden. 
Da erstanden mir seit Mitte 1895 folgende Hilfsmittel , 	welche in 
zahlreichen Fallen Dunkles aufklarten, Ltickenhaftes erganzten: 

1. Eine Sammlung von Liedern, die Herr dirkt Dimitri Sur-
sock, Dragoman des deutschen Konsulats in Bairut, anfertigte; sie 
hat den arabischen Text, Umschrift desselben mit lateinischen Buch-
staben und franzosische tbersetzung ; bezeichnet mit S. 

2. Eine solche, angefertigt von Herrn Aijilb Abela, deutschem 
Vicekonsul in Saida; nur arabisch; bezeichnet mit Abela. 

3. Meine Niederschrift von Liedern im Mai 1896 nach dem 
Diktat der vier Sangerinnen aus Damaskus, die zu dem arabischen 
'Theater der Ausstellung Kairo (Direktor Clirgl Elehilri) 	gehorten. 
Eine, Muntaha, war Christin, die andern drei waren Jildinnen; es zeigte 
sich bald, dass Muntaha in Kenntnis von Liedern und Fahigkeit, 
sie deutlich herzusagen , den andern weit tiberlegen war, und ich 
arbeitete daher spater mit ihr allein. Mit „Mune ist das bezeichnet, 
was auf sie als Quelle zurtickgeht. 	Als 	natzlicher Helfer ftir Er- 
klaruna des Diktierten 	erwies sich zuweilen Herr Chalil Fuwaz, 
Mitglied der Truppe. 

4. Das Volksliederbuch nuzleat valab fi 'am almaghani wa.t-
tarab, Kairo, Saraf 1310 (112 S.), bezeichnet mit nuzha. 

Das Sp r a chlic he bewegt sich im Allgemeinen in den be- 
kannten Formen der mittelsyrischen Dialekte. 	Im Einzelnen ist 
trotz der nicht unbetrachtlichen Vorarbeiten, unter denen Landbergs 
Proverbes et Dictons die erste Stelle einnehmen, ftir die Erforschung. 
dieser Mundarten noch viel zu thunl), and auch aus diesen Liedern 

1) Noch mebr freilich ftir die der arabischen Dialekte des nordlichen Syriens, 
welche manche, altes Sprachgnt bergende, Sonderheiten weisen , wie das ka 
hinnijt51 da ist er! im Sinne des mittelsyrischen MO (wahrscheinlich ---= igkehu). 

Ed. LI. 	 12 
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wird manche neue sprachliche Thatsache gewonnen werden. Anderes, 
was bei Dozy nur nach dem multi! el-mukit Albustams und nach 
Bocthor verzeichnet ist and was in meinem Sprachfiihrer ohne Er-
klarung hingestellt ist, findet bier Bestatigung, Deutung, Berichtigung. 
Nicht zu vergessen ist dabei immer,  , 	dass wir es hier mit Ausse- 
rungen zu thun haben, die urspriinglich streng metrisch gedacht 
sind. 'Aber die Beeinflussung dadurch ist nicht allzu stark. 	Denn 
bei dem Vortrage in gewohnlicher Rede kommt die metrische Form 
gar nicht zum Ausdruck , schon deshalb , weil kaum irgend einer 
von denen , 	die 	die Gedichte mitteilen , 	eine Vorstellung von den 
metrischen Verhaltnissen hat. 

Die urspriingliche metrische Form ist in den meisten Fallen 
zu erkennen, freilich nur fur den, der mit den Eigentumlichkeiten 
der Vulgarpoesie 	in 	Behandlung 	der 	Silben 	vertraut ist. 	Die 
Veranderungen, die hier gestattet , sind der Zahl und dem Wesen 
nach bedeutend. 	Sie finden sich samtlich schon in dem 
altesten Denkmal der Zagal-Litteratur, demDiwan des 
Ibn Quzman; zum Teil sind sie aus der altesten Poesie der Amber 
zu belegen, wenn sie auch dort nur vereinzelt vorkommen. 

Die arabischen Sprachgelehrten selbst haben sich mit diesen 
Veranderungen beschaftigt und versucht , 	sie 	zusammenzustellen. 
Schon Sibawaihi handelt in § 7 seines kitab ,Von den poetischen 
Licenzen"). 	Der Kommentar,  , den Assirafi zu diesem Abschnitt 
gegeben hat (s. Jahn L 2, S. 27 ff.), ist ausserordentlich reichhaltig; 
nicht weniges 

'
das darin beigebracht ist , findet sich auch in den 

wichtigen nawddir Abu Zaids. 	Ein sonst ziemlich untergeordnetes 
Ingenium , 	der wegen seiner Obsconitaten berfichtigte Safijeddin 
Elbilli, hat das Verdienst, zusammengestellt zu haben, was sich hei 
den Zagal-Dichtern von Unregelmassigkeiten findet2). 	In dem Werke 

;. 	., 
,s.ILicil ua .).4.3t., (.5.4..... 3....6.....1‘ 3) 	widmet 	Safijeddin 	einen 	grossen 
Teil der muqaddime (f. 14 b ff.) diesen Erscheinungen. 	Da das 
Meiste davon auch in den modernen Vulgarpoesien vorkommt, so 
gebe ich eine kurze tbersicht : 

1. Zusatz and Fortlassung von Buchstaben; Beispiele: 4..'  .1 
fiir 	 fiir 	-t.13,...., 	fiir 	1,....,,..f.:..3 	fiir 1„,.<', 	, 	(.5.:13...1 	 ..,,cLer.:::...; 	 ; 	,:;,,,,) L5 

fiir ,_syf, 	fiir 	u v. a. 	Besonders gem wird Liii... 	Ntai L5,:).• 	, 	 .....o...< 

das hanzza zugesetzt oder fortgelassen ; z. B. 	,g,<4 fiir w.<....1t, 3..,.c 

1) Hierher gehort auch § 174, in welchem das tarelam besprochen wird, 
das sich die Dichter auch in andern Fallen als in dem des Vokativ erlauben. 

2) Seine Anordnung Mast sehr viel zu wiinschen ubrig; Zusammengehoriges 
1st oft auseinander gerissen; Vieles ist schief. 

3) Handschriftlich in Miinchen; s. Aumer Nr. 528. 	Die Kopie dieses 
wertvollen Manuskriptes, welche Herr Praetorius angefertigt hat, durfte ich be-
nutzen und sage daftir hier den warmsten Dank. 
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fur 3).=5; ebenso die Dehnungsbuchstaben; z. B. U 	furlii1), Ly...AT 
. 	. 	- 

ftir Li.,,,o5, 3 	und f. fiir )5, la; •hierher gehort auch Verdoppelung 
des Buchstabens und Aufhebung der urspriinglichen Verdoppelung, 

. 	- 
z. B. 	fiir 1‘,;.a, 	 :e.-4:1 fur 	0,,A  fin. 0,,,i ; 1:1:i fur :iii, v_Sv.X.c ?^'o 	 ri.*43, 

fur 4...),.., _.)..3 fiir )1„3 (Mai); 	hierzu ist 	zu vergleichen .Assirgi 
bei Jahn I, 2, S. 29 unten if. 	. 

2. Zusatz und 	Fortlassung eines 	Vokals , 	z. B. 3,,ii.C, 
. 	- 

3..;.,:_:,-, furJ,, t.)-1•;•Z ; L.5-.,?, 	flit. L57..., „5.3; 	fur .,1') 	 5 ..... 
_ 

3
.. 

.51..... 2); vgl. hierzu Assfrgi bei Jahn I, 2, S. 30 unten ff. und 42f. • 
3. Verwandlung des havizat gat' in harnzat wall und um-

gekehrt2); Beispiele sehr zahlreich. 
In den Anmerkungen konnte nicht in jedem einzelnen Falle 

aufmerksam gemacht werden, welche metrische Freiheit in dem mit-
geteilten Texte anzunehmen ist, damit das vom Dichter beabsichtigte 
Versmass hervortritt. 	Oft ist es geschehen ; 	wo 	die Veranderung, 
die 	zu beachten ist, 	nicht 	leicht erkennbar schien. 	Dass hand- 
schriftliche und gedruckte Texte diese Veranderungen nicht ausser- 
lich 	darstellen — nur deshalb , 	weil das Versmass, 	wie 	schon 
bemerkt , nicht empfunden . wird — , werden wir eher als einen 
gliicklichen Umstand bezeichnen diirfen; denn dass in einem gewissen 
Falle ,....i4 als kaf auszusprechen ist, darauf werden wir bei einiger 
-Chung selbst kommen , dass aber in dem ,...§..f eines Textes , der 
gar keine Zeichen tragt, ,....its zu sehen ist, wird nicht immer mit 
gleicher Schnelligkeit und Sicherheit erkannt werden. 	Die altern 
Dichter ahmten freilich die Aussprache in der Schrift nach und 
das ist, 	als eM nicht allzusicherer Anhalt fiir ihre• Zeit, 	fiir 	uns 
von hoher Bedeutung; eM L.,.4 bei Ibn Quzman zeigt uns eben, 

1) Diese Aussprache in der Form (Tina rtir ana ist manchen Dorfern des 
Libation eigen, namentlich werden die Leute von brummana mit ihrem Zina 
geneckt. 

2) Danach ist zit berichtigen die. Behauptung het Sachau, Arab. Volks- 
lieder S. 36: „es kommt zwar hitufig vor,  , dass einsilbige Worter als zweisilbige 
behandelt warden, aber nicht umgekehrt". 

3) Das ist natarlich eigentlich nur eine Unterart von 1); denn wenn ich 
..... 

sage wa'isql fair  t...L...3., , so habe ich eben einen Buchstaben zugesetzt, das 

hamza, and sage ich win fur ,.,‘3 , so babe ich das hamza fortgelassen. 	Die 
"'i. 

arabisehen Grammatiker,  , in ihrem Formalismus und ihrer Befangenheit in den 
termini, sahen nicht die hoheren Einheiten. 

12* 
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dass man vor 750 Jahren im Andalus bl'ais'inii so aussprach , wie 
man es heute in Syrien ausspricht. 	Bei modernen Niederschriften 
ist die Zweideutigkeit, die in einem 1.,..0ii liegt, schlimmer als die 
tinrichtigkeit, die in Darstellung eines metrisch erforderten firaqhum 

,durch 14.01..i liegt. 	Ich wahle dieses Beispiel, weil dieses Lieblings- 
wort der arabischen Schmachthanse sowohl in den hier mitgeteilten 
Liedern-  haufig die Verkurzung erleidet , als aueh schon von Sauk 
.eddin als Beispiel daftir angeffihrt wird; 	so heisst es nach %ti/ 
f. 30a in der Mim-Qaside des Madghalis (VM medid): L5OL.:.51 Lt!  

)503  trill.; tail.? 	L 	‘c.,..g.ii 	was zu lesen: 	wafi ak- a-_, o...1 Z-,  • 	
0. 0.11 

bach dam min firaqhum u. s. w. 	Der Vers findet sich such 
wirklich in gleicher Fassung in dem 'ati/ f. 10 a mitgeteilten Stuck 

,der Qasidel). 
Nr. 1. 

Nach dem Diktat verschiedener Personen schrieb ich in Bairut 
.acht Strophen eines Liedes nieder , 	das 	mir 	als 	badawyi (seil. 
Ihinnyi), Beduinenlied, bezeichnet wurde und das die redde haben 
.sollte : jahwedal i, jahweddi — mathumi 'Ind alit& berg. 	Es 
finden sich davon Niederschriften in den Sammlungen Sursock und 
Abela. 	Sursocks Fassung hat die tTberschrift: 	„chants par un 
bedouin sur les sommets du Djebel Kneisse [Dsch. Keneise bei 
Fischer-Guthe D 1] au Liban". 	Im Juli 1895 gestattete mir Herr 
Konsul Wetzstein, aus einem seiner unschatzbaren Sammelhefte das 
abzuschreiben , was er von dem Liede notiert hatte. 	Es hat bei 
ihm die therschrift : „Das Volkslied von der Hodeli (Hauranisch)'. 
Mag es nun wirklich ursprtinglich hauranisch oder beduinisch sein, 
jedenfalls ist •es jetzt in ganz Syrien bekannt und war es wohl 
:schon vor Jahrhunderten. 	In 	der gedruckten Litteratur finde ich 
:seine Spur nur :an einer Stelle: in den man;Ftmeit des in Syrien 
sehr beliebten Dichters Amin Alibi& Alhinisi , ed. Bairut 1883 
findet sich S. 61 ein Lied mit der Vberschrift : L5.1.),.0 tX.i „nach 
der Weise von alhauddi". Dieses Lied Algindis ist metrisch voll-
kommen korrekt gebaut nach dem Versmass — - - - - - - - -, 
Also einer Art des leamil, und das ist sicher auch das urspriingliche 
Versmass der Vorlage Algindis , 	alten jahweddi-Liedes , wenn 
.auch dieses Versmass heute insofern verwischt ist, als — - regel-
massig durch - - ersetzt ist, auch an den Stellen , wo — - vollig 
korrekt ware, wie in jachaiii bumrachdadaha Wetzst. Str. 2, V. 3 
ftir ja-chafji humra chudadahei. 

1) Nur dass dort in Balbvers 2 	durch Umstellung von 24.114 end 0....1 
das Versmass gestiirt 1st; dean wa'airiill (so war zu schreiben!) billah las jan 
geht nicht fur 	 , Wohl aber waYriitt Ian bills jan. 
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Der Bau der .Strophen ist einfach: jedes daur hat vier Verse 
der Form 	- 	. 	Vers 4 zeigt den Gemeinreim, Vers 1-3 
einen Sonderreim. 	Den Gemeinreim haben anch die beiden Verse 
gleicher Form, aus denen das maga' oder die redde besteht. 	Der 
erste Name entspricht etwa unsenn „Anhub", der andere dem 
„liehrreim". 	Daneben heisst dieser Teil des Gedichtes auch lazime. 

. , 
So hat Wetzstein iiber seiner Niederschrift:1,4 icA)N-11 	30.64.ii. ..043 	c.,... 
Uber dieses mutii‘ hat sich schon Dozy geaussert (Suppl. 1I, 55 b) 
and gewiss richtig: „c'est pent-etre la pronotciation synenne, mais 
elle est mauvaise1). Sicker ist beim gemeinen Volk weder mutli‘ 
(matla') noch /azime ilblich, sondern nur redde. So heisst es in der 
Beschreibung der Hochzeitsgebriiuche gisfat 'al S. 79: 14.9:,!  3f,.411.5  

o.e.)..c 	 24,...?, 	 3l.:04.il 	IL5JD L5 .c 	030.71 	le: .1 	te..?. 	c_i‘X.11).ii.5 ,..4...= 	,... 
,3_,:d4 "IS (.542.1 t. 	Es folgt dann das Lied von der Art qurradi 
(fehlt in den Wbb.) mit der Uberschrift iiber dem ersten Verspaar: 

1.6.ii! to...4 2). 	Der bessern Ubersicht halber sind die redde's :-.-:1 _, 
der verschiedenen Fassungen in der „tbersetzung and Erklfirung“ 
zusammengestellt. 

Muntah'& 
r e d de 1: jahwedali jahwedali — 'agLgam lahauwa winzali 
redde 2: jahwedali jahwedali — nitrak wait §innet heli 
redde 3: j ahwedalijahwedali — allah 'ala aulad ilharam — 

kef ilmhabbi tinsali 
S t r. 1: 	 ja well well ..q-,e-dlic-i — mniPain mellit ‘f:tolha 

lo thif humr chdudha — tuffah i'y'ramissukkari 
S t r. 2 : 	 jei well weli ma le fu — wahbeib albi ma le fu 

nidrin 'aleja win le fu — lazaffinak ja menzili. 
_... 

1) In der von MM angegebenen Bedeutung: ot..i..t..1 3..41 ...X.:.= t1.iat4.31 

1•41.3 43).4....«.4 0..0 	 .),: • 	0 ist mir maga,  nicht vor- 0 	 (04.310.0.47.:440 0.4 
gekommen. 	Das mu'annii, fiber welches Dozy nur die Stelle in MM giebt, 1st 

erwant qissat 'a S. 	35: 	 i.i3 ..4.3i 	ebenda (.501;.:03 i....41•44 	0.3LiNi; 
S. 61f. sind eine Anzahl mu'annC.Strophen mitgeteilt, wie sie bei Hoehzeiten 
gesungen werden. 

2) Bin drolliges Missverstiindnis findet sieh in Bouriant, Chansoni popu- 
laires arabes (Paris 1893): da 1st S. 157 Z. 10 a.)), 	das dort offenbar musi- 
kalische Anweisung sein soil, als Teil des Liedes betrachtet, ahnlich wie S. 157 
Z. 14 eine Randnotiz „u..1.;.-" sich in die Verse verirrt hat and dort Unheil 
stiftet. 	Ein Wunder ist das freilielr nicht; denn der Herausgeber hat von den 
Gesetzen des chanson populaire keine Ahnung. 
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S t r. 3 : 	 ja well well shnsima — akli wa.'sfirbi sintsima 
ja ter illi bissenta -- sellim 'ala dirit heli 

S t r. 4: ja wei welt rah gemal — 'et'li uziltni rail kmal 
allah jecfirrak ja zeman — alzramtani .;'aufit heli 

S t r. 5: jet' wel tali minngui — aktar belqji minncha 
(14kit wabaijan sinneha — imm itujan mudebbeli 

S t r. 6 : 	 jet well welt mnil'antelt — sit 'allamak bedr il 'ame11 
lau satta4anii) 'addebeh — mabfitt ltabibilauwali 

S t r. 7 : 	la well well marmara — akli wa,:s'irbi marmara 
miskin illi ma la mara — fi -Jim bilfergi dahkeli 

S t r: 8 : 	id well welt .sariha — wiumcd abuja sarilp 
mqhla litilimbar4a — ti ii 'aid anzubteli 

S t r. 9 : 	 ja well well mnizzebib —  akli wct:s'irbi mnizzebib 
imiskin illi ma to habib — binam bilfergi dal.tkeli 

S t r. 10: 	ja well - welt gassito .—  g a'rattawil ugaffito 
raltit labuha uwa.y.yito — gtijib ma rido, .§-az ili. 

Sursock. 
Die Kehrreime : 

S 3,_...,N 	r  t  Air  2) 	J LX:i"? LA L4 LN.A"? LA (i 
t 	7 	N., 	4)-i 	I.X.,?..,--?- L4 J aye. LA (r L9 	e 	 . 	L4 

1 . .-4-31 	N-1-3 1 	0,:i.,-?• 	U3  (-X.:1_, -  t-4 (r.  0 	0-*-0-? 	• 	,..4 

Die Strophen : 

`r`';•'')a-'\11 	 3`:!3 	0 -•-3i ciA 	t.}•••°! 	• 	c•".x.3! 0-'4  L.543 
ts.33 1! 	0_,-&:*:,s 	Lc-Ls 	. 	,_....iiiit 	tsi.it 	cit.Aii; ,.:::, 

tz.)t-L!..ic 	 t:Zi64.:.•31 	 LA 	(r 

	

cyo L.5 ..‹.? l --.! 	. 	cria tsir? 	L).:!., 

6  -."` 	 Q:J 1-1 /4-3  3-  .--: 4  3' .0 	t._4 	.: 	• 	 -K••••• 	..*•-•eji-4) L-4 • .... 
l z .;.,* 	 l...g....LA 	 J.-A., 	L 	0'" 51,---i. 	4.:.:I 	. 	L.6...1- 3  

L.4.3 z....* .t.syj  La 	.,....,i!..:::, 	, 	L.....43 	1..-.9,-4 	‘.::.....1)  

."...... 	 L.. ),-.4! 31:-.•••-? 	• 	Z.--?)\-...,  Ly-L-A3 	3•--A, 	L-4 	(f J 
3.X...4.11 	3.14.1cii 	:-*- .; 	1̀ ..)L•.•,•,4 .4•1-4 a''‘-‘4 	C! Lai 	. 

1) Var. maddadiini.  
2) Dariiber mit kleineren Buchstaben: L51,..X.,4)..0 U L.51.X&t.S0 	L4 	• 
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i9 43 A  L5 4- 7 443 	 6-4-4 	.L5L. 	0) k.0 	...• 	-1--1 	• 	.., 	-1-A3 	L43 
3"ti-430 	L, 	 sf° 	1-4•U 3-43 L • • 	C.A.'yi  
Lk? 	t.1.3l..3 	Lk%;', 	3.•:i3 LA 	(h ..,41 	. 	;4...4 	cro 	-4 	04,p , 
L./.4'-m ) 	0..,-*-= 	31. z4.-:itik...7-4 	.....,:....:yza -A5.--S 	; 	‘5.,........= 

Abela. 
; 	3,-..• 	 V 	L:i 	e.,z))1A .,ol.,:::J..z 	. 	Lb.I.N.4,9 	0.30.iS6  

. t 
6,-474 	-•*:43 	L -,S 	ti...5...4 	1.,4 0 ..„5 .3.5• L..4 	. 	0..J,t, 0.-1,43  
Lskx.÷:-A 	0-4.}-3 	..ol...LA 	, 	3_,..a..  _,... 	L4 	tsr! 	0..t"........o 
A• - '"'S 	3.-,i,...4-11 	s.X...zi 	L.,i 	(r j..x.:::. 	. 	, L5J-A3  L'5.1-,i3  

0 — 
L51 	(7.,..3 	=a;-?. La 	,......4L.4:, 	. 	.I.X,..:1, 	1..?"-4 	•.:.:A.-..) 
L.""9-4  C4  (.54 4't 	. 	'"?..J•Alr OA cjY., J'A.." LA 0" .... 	ccLSt 

%.1:....:..... 	 •..„...1.§..ic 	LID Lot 	r 	v.:A.:4 	. 	0...., 0L& 

Bairut. 
redde: jahwedali jahwedali — matitand 'indallah beri 
S t r. 1: ja wail wailli marmara — aleli wairbi marmara 

ja dillak ja ma lak mara9 — bitnTim naumimbandale) 
S t r. 2 : ja wail wailli alto .- ba'rattautoil, n'ay,sito 

ral.tit labaija3) wa,96ito — itijib' ma riclug4 ) bauz ili 
S t r. 3 : ja wail wadi mnilbentit — akli wegirbi bilbendt 

at'it ta'm abaha Med& — ja wail waili marmara 
S t r. 4: jä waili waili gift° — ana bi'aini gift° 

chadd ilmel* k,agafto — 'alba wa'ana b dj i • 
S t r. 5 : wiggCtit 	darbit gibba — albi ma 'ad je4ibbo 

r4u lilbir udibbo — ti,sba 	ido-  rnaksara. 

Text and tbersetzung Wetzsteins. 
„Das Volkslied von. der I-16deli (Hauraniseh). 

• la' ' (LA•cy' 	I 	a.,op..1.11 ,, 	• i) (7...1_ 
.. 	..• 	„. 

ii..-.?. 	 LIS)L3 	 t.4 	1. ti.IP 

	

L.51..X .,.0 	u..0 
I 	 I 	r 	• 	- 	• 

1) Var. ja dillilli ma lo mara. 	2) Var. wham naum ilbehdele. 3) Var. liabiiha. 	 4) Var. rido.. 
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0 meine Hwalil, die Hone mit dir und nicht das Paradies mit 
meiner Familie. 

J3i  2, 	, 	_ 
z‘ j-5.) 	 1)(.4Y., 	3`7h L  0 LF—L1L14" 	LY"Ii'l-, 	1-59LAa 	.0 

- 	:, 	.6 	1 	. 	0.. 
(.45)12 !‘)..... 	4.41 1/4...:.......!...i..t 	ti...?1...? 3t 	L.5_,.41 	v.:).,,..:::,) 

(zki) ..1.)i) 

1. 0 wehe, mit der Spitze des Armels traf sie mich, ich verliess 
meinen Vater, der mich erzeugt, und folgte der Weichwangigen. 
(0 wehe d. h. wie tief bin ich ins Herz getroffen.) 

_.)3J  

L';̀)...."—? (.5,71  (:)"t: 	3 =̀ 	1-431,-"?' VIA." 3'43 L ! (r _0 ) 	
2, 	T„..,,c. 	_ , 	) 	.0 	.4 ) 	. 	, ..., 

L5
1
,..;.:04.4 	)4,40 1 J.= U)A.4••••00:1 	L9653 6 X►..>' 	 ......, L5.... 	1.,! 

(4,./45)..1.19 
2. 0 wehe 	 sie fiillte den Schlauch an der Quelle; Bruder, ihre 

roten Wangen sind auf dem Baum gereifte Aprikosen (d. h. 
lebhaft rot). 

.6.)  
J.,  

	

.., 	, . .. 
lia;:v 	51 3.2,o 	lia,« 	3) 	3.43  l.! (r .3.! L5013 	,J 	L5431 

. 	. 0 
• 

L.4,.. 	.,,,,,,,,,..k.• •.i 	,..........‘, 	1..Lt..,....,..,0 	%,,,...„4:ti 	LA.,...,4 
2 	

. 
1 	 *: 	' 

3. 0 wehe , wenn sie mich in der Nacht wie ein Dieb fiberfiele. 
Einst umfing ich ihre Taille ; sie lachte und ziirnte mir nicht 
(":'23  -= l54-;i) • 

.)-• ..6) 
1 .• 0 ... 	W 	.. 	 , 

	

ZLA.5 ., &.#.J 	 ILS.444 	 IA 	3.4...43 t...,! (f L504..:4 	 3 

...$4./013 	s..e......... L...c 	z,......:o5Q 	, i-,  isiS1)  3 	. 	- -„Lv).-J1 0.*4 
1 

(zu5".).1.11) 
4. 0 wehe , wie schiank ist sie , mit meiner Hand konnte ich sie 

hoch in die Hobe heben. 	Auf das Bette mochte ich sie legen, 

mit ihr kosen und meine Familie vergessen. ---, 2$44:jJ etc. sind 
alles die erste p. fut. 

1) Dartiber: „ma-ii-well". 
2) flit Bleistift ricbtig ' 	fiber dem 1 nachgetragen. 
3)  Das f mit Bleistift hinzugefligt. 
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)3'3  . 	.. 	, l...4%-x_e„.? 	).t1...Ni 	 j,...';', 	LiLxe, 	1,!3 	3-43 L,! (a . 	.1, 	e, 	. 	... 45.' . 
N, 	1-0,.Xeri.3 	t.:.:.-',-.4 	Loa., ts..-..;-,4 ,-.0 	!,...:i 

5. 0 wehe , sieh die 	Spangen an ihrer Hand; einmal fasste ich 
ihren Busen; er war noch erst im Beginnen and noch nicht 

...,  
voll (,..x.41 ist Dimin. — 	statt 	von SI.A. 	s.,3 

1 
,,4 

to
LL.44 

0 . 

and rata fern. LCD :i plur. ..4.-; bed. so ebe n, gerade jetzt). • _., 	r-... 
,) ..)-t . 	-,. 	. 	.. 	 .. 	, 

	

3y1,..). 	%.::-.....?)13 	JY., 	c? 	el u:::,,C.:.... 	 tf•-•7?. 	t.).,?3 
:-.0.4 	 ,,.... 	. 

I - 	! 
man• hat noch viele Verse in der Art. 
6. 0 wehe , sechszehn und 16 Zopfe lasst sie herabhangen und 

tragt man mich (einst) auf der Bahre, ich werde meine erste 
Geliebte nicht vergessen. 

0 weh', o weh mir, sechszehn Jahr 
Und sechszehnzopfig floss ihr Haar 
Und birgt mich einst die Todtenbahr', 
Mein erstes Lieb vergess' ich nie- 

Ach 1-16deli, 
Die Rolle mit dir, wie schon ist sie!" 

Eine gedruckte Mitteilung Wetzsteins aus diesem Liede findet 
sich in Delitzsch, Kommentar zu Hiob und Hohes Lied S. 437f. 
(zu HL 4, 3. 6, 7 Granatapfel-Ritz): ,Hat das heutige Madchen acht 
Flechten, so hangen vier nach hinten und zwei auf jeder Seite des 
Gesichts herab; doch sieht man nieht selten auch zwolf, wo dann 
auf jeder Seite drei sind, vgl. ZDMG. 22, S. 94, Anm. 18. 	'Wenn 
es aber in einem Volksliede, das ich zu Tibna im Agluner BeY.irk 
Kara horte, heisst: 

. 	.. 	.T• 	0 .. 0 5 	0 -. 
u:;;.= %4:,.....W 	b..,.....c1) 043 	1.--A 

	

0 - 	:-. 

	

t)::....c. 	‘1:„...v. 	j..:M.A.-?• 	t..:..)I3 

Weh mir, sie hatte sechszehn Jahr! 
Und sechszehnzopfig floss ihr Haar — 

so haben wir es entweder mit einer ungewohnlich koketten Kleinen 
oder mit einer poetischen Hyperbel zu thun". 

1) Am Rande: 	a,..41.4., zu iesen". „wohl 
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tbersetzung und Erklarung. 
Munt redde 1) -.,---. S redde 1) = Abela redde. 	0 mein 

kleines, sanftes Wesen (bis) — nach Damaskus will ich mich wenden 
und mich 	dort 	niederlassen. 	— 	V. 1. 	Uber i.5.1.)..,P bemerkt 

Wetzstein am Schlusse des Liedes : „,...54i,  ist ein weiches, sanftes 

Madchen von 34—  1. 	Die Form 3,.X,LOD mit — in der letzten 

Silbe gesprochen, ist Diminutiv; die Maskulinform statt (;J,..).,.1) 
4-, 

{tidk.x.,i,..01, weil es unanstandig ist Frauen zu besingen". 	Dass 

(3,10.4 ..9 Maskulinum ist, geht auch aus dem narak Munt redde 2) 
hervor 1). 	S hat auch in der Umschrift: 	„ jei dschweklall ou ja 
hweidali“ und tibersetzt : o bon, o bon , prete - moi ton attention; 
es 	ist 	also 	bei 	dieser Fassung wohl an 	'wctfjid + li gedacht. 
Es dilrfte bier ein Beispiel vorliegen, wie ungewante Worte durch 
bequemere, an Bekanntes anklingende ersetzt werden. 	In den Wbb. 
scheint 3,),p, 0.1.1,..9 nicht erwahnt zu werden. 	Doch wird ein 
Hodali genannt , der , urspriinglich ein Steinmetz , durch seine Ge-
sangeskunst grossen Ruhm und viel Geld gewann (s. Agh. 4, 152; 
danach ist seine Geschichte erzablt von Kremer, Kulturgesch. 1, 
43 f.). — V. 2. Das 33.n rt.4:..i. bei Abela ist allein die metrisch 
korrekte Fassung ; 	denn will man nicht eine 	sehr gezwungene • 
Kiirzung `cd.i'dm. annehmen, 	so 	ergeben 	die 	anderen Fassungen 
Vs',4eimp lallauwil , da der Hilfsvokal nach der doppelt geschlossenen 
Silbe unentbehrlich ist2). 	ltattwil fur ulictuwil hat in der Sprache 
dieser Lieder gar kein Bedenken. 

Munt redde 2) 	--= S redde 2) . -,..- W redde. 	0 mein 
kleines 	 sanftes Wesen (bis) 	— 	Reber die Hollenqualen mit dir 
(d. i. die mir durch deine Liebe verursacht werden) als das be-
hagliche Leben mit meiner Familie. W iibersetzt: „O meine Hwedil, 
die Hale mit dir und nicht das Paradies mit meiner Familie"; 

1) Oft nimmt man an, dass wegen des grammatiscben Geschlechtes die 
angesungene Person als .ein Knabe zu denken 1st; das ist vollig irrig. ,.........?.!...t 
ist Rir den Araber n i ch t: der Geliebte , sondern: das geliebte Wesen. 	Der 

1 	,.... 
beste Beweis 1st das haufig vorkommende ts3).1-i t  8043 (z. B. Sef. Mulk 5, 10, 

V. 3, S. 72). 	Auch bier wird 01.,.X.A.,..CD vielmehr „mein Sanftchen" als „mein 
Sanfter" sein. 

2) Siehe das von mir in „Metrum und Rhythmus" S. 185 Gesagte. 	Es 
giebt nur sehr wenige sichero Fiille in den Liedern, in denn die Regel verletzt 
1st; in den meisten wird sick der Vers so herstellen lassen, dass entweder der 
Hilfsvokal da ist oder die doppelt geschlossene Silbe als einfache erscheint. 
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nach mandlicher Erklariing W's ist bei heli vielmehr an die Ehe- 
frau des Dichters zu 	denken als an die ganze Familie; die Be-
zeichnung der.  Frau durch ail sei beliebt (so auch in Bairut: kef 
6a1 ail betkon und geradezu kef 01 betkon far: wie geht es 
Ihrer Frau ?). 	Auch Munt erklarte wales §innet heli richtig durch 
wales il§inni 'and ahli; Wink sei gleich „Feuer defiler Liebe'. 
S's 03 li.:::....- und seine tbersetzung „ je prefere ton feu (d'amour) 
sur ton par a dist' zeigen, dass das hell fiir ahlf, das auch Munt 
wohl bekannt war , aber auch von ihr auf meine Frage als der 
gewohnlichen Un*gangssprache nicht angehorig bezeichnet wurde, 
im westlichen Syrien scion nicht mehr verstanden wird. 	Die Form 
hel fur ail 1st auch in den Liedern der Marjut-Beduinen sehr be-
liebt; ich habe viele Belege War. 

Munt redde 3). 	0 mein kleines 	 sanftes Wesel]. (bis) — 
Gott 	verfluche 	die 	Bosewichter! 	--Wie wird die Liebe ver- 
gessen! — Wegen der Dreizahl der Verse und der Reimlosigkeit 
des mittleren tritt diese Fassung aus dem Kreise der redde heraus 
und es hat vielmehr den A.nschein, als seien V. 2 mid 3 der 
Schluss (V. 3. 4) eines unvollstandigen daur. 	Doch wurde mir 
durchaus 	versichert, 	dass 	diese 	drei Verse 	als 	redde gesungen 
warden. ,— V. 2 verlangt das VM allah ‘alfiltidilOrtim, mit Ver- 

wandlung von oN;1 in ,.>1..t j (s. .'alummo zu Munt Str. 1, V. 4). — 
V. 3 nach VM ilmuipbbi. — S r e d de 1) s. Munt redde 1). — 
Sredde 2) s. Munt redde 2). — S redde 3). 0 mein trenches 
Wesen (bis) — Gott helfe dem (von Liebeskrankheit) Betroffenen. 
Das hawa , `i.'s'q wird von den Dichtern mit Vorliebe als ein bald 
bezeichnet, mit dem der Verliebte von Gott getroffen wird. 

Abela redde = Munt redde 1). 
Bair redd e. 	0 mein sanftes Wesen (bis) — Der Ver- 

dachtigte ist bei Gott von Schuld frei. — Fuwaz will den offenbar 
verdorbenen Text so herstellen: lmathame ‘ind u. s. w.; 	es liege 
ein metel, 	ein Sprichwort vor. 	Doch ist intatham gegen 	die 
metrischen Gesetze; 	so 	wird zu lesen 	sein: 	mathiimu'ind oder 
mathiimwdind. 	Der Sinn ware dann etwa: 	„ich bin verdachtigt, 
aber bei Gott bin ich" u. s. w. 

W redde = Munt redde 2. 
Munt St r. 1) = W 2). 	0 wehe; wehe mir! ihr Schlauch — 

Aus der Quelle ffillte sic ihren Schlauch — Sahest Du die Rote 
ihrer Wangen — `Vie zuckersiisse Apfel von Damaskus! — Wetz- 
steins 	tbersetzung 	s. oben S. 184. — V. 1. 	Die verschiedenen 
Formen des wel am Anfang jeder Strophe bei W sollen wohl alle 
nur das we/-ii-weii darstellen, das er in Str. 1) dariibergeschrieben 
hat. 	Es ist jedoch zu bemerken , dass ein wil-ii-weii gegen das 
Versmass ist, das durchgangig die offene Silbe im zweiten Teile 
des Dijambus mustarilun 	 esthalt. 	Von Munt glaubte ich bald 
wel, 	bald well zu 	horen. 	S, dessen Redaktion gerade metrisch 
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Beachtung 	verdient , 	hat 	ilberall 	richtig 	(.51A3 	3..A3 	l.,,1 ; 	Abelas 

(5,10 043  LA  spricht fiir wdi bei Munt mit i als Hilfsvokal neben 
dem u W's; doch kann sein erstes 	 t  auch als we/ + suff. pron. 
gefasst werden , gleich dem zweiten well ; denn die Behandlung 
gerade des i (pron. suff. 1. p.) als kurze Silbe 1st scion im alten Zaial 
sehr haufig. Zu §zid s. ZDMG. 22, 120. — V. 4 bei W: 1. ‘alummo, 
mit Verwandlung des hamzat go!' in hamzat wall, wie sie Schon bei 

Nabigha 7, 1 (aminali fur 5 11) vorliegt und im Zagal ganz 

gewohnlich ist, wegen des Versmasses, das ‘al'ummo nicht zulasst. 
— Bei Munt ist in tzt174 ing anzissukkari das ihNimi gegen das 
Versmass , doch singt man eben durchaus so, nicht wie korrekt 
ware : tuireqip :sami sukkari. 	Der Sinn ist : 	Sahest du ii. s. w., 
(so wiirdest du sagen: das sind ja) zuckersiisse u. s. w. 

Munt St r. 2). 	0 wehe , wehe min sie kamen nieht (be- 
suchten mich nicht) — Die drei Freunde meines Herzens kamen 
nicht — ich thue eM Gebibde , und wenn sie kommen — Dann 
will ich dich schnnicken, mein Reim! — V., 1. le fu von dem in 
der Vulgarsprache so sehr beliebten 	lafa bjafi , 	das Landberg 
Prov 223 ii und 260 7 richtig durch „hanter" erklart, also gleich 

-r 
0.3 0,..).5:i , ab- und zugehen wohin. 	Auch die syrischen Beduinen 
bedienen sich des Wortes gern , und zwar ganz gleichbedeutend 
mit „kommen", s. Wetzstein ZDMG. 22, 118. 130; Sachau, Arab. 
Volkslieder 41 (zu ‘ataba 17, 4.) 	Auch Mint erklarte le fa durch 
10. — V. 3 adrin stellt hier neben 'aleja den Nominativ dar. 
Vgl. zn als durchgehende Form des tanwin in den Liedern bei 
Wallin ZDAIG. 5, 1 if. 

Munt St r. 3). 	0 wehe, wehe mir! eM Sesamkorn — Mein 
Essen und mein Trinken ist eM Sesamkorn ' — 0 Vogel , der du 
im Himmel bist — Griisse mir die Wohnstiitten meiner Lieben! 
— V. 1. 2. So heruntergekommen ist vor Liebesgram der Sanger, 
dass er von. einem einzigen Sesamkorn lebt 	simsima fur simsinzi 
wegen des Reimes mit bissema V. 3. — V. 3. iii ter illi bissema 
gegen das Versmass , das verlangt: ja tetT jalli bissema oder la 
tiijir illi. 

Munt St r. 4). 	0 wehe, wehe mir ! nordlich ging — Ni5rdlich 
ging mein Sinn und Verstand — Gott verdamme dich, Zeit! — 
Du hast mich beraubt des Anblicks meiner Lieben. — V. 1. 2. 
Warum gerade gemal gesagt sei , lasse sich nicht feststellen; viel-
leicht liege hier ein Anklang daran vor, dass bei den Beduinen 
Bernal geradezu fiir telef, cli`cin (Verlust) gebraucht werde. 	So die 
Originalerklarung. 	Gewiss ist &ema/ nicht willkfirlich genommen; 
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der Norden ist die 	linke 	Seite fiir 	den nach vorn (d. i. Osten, 
hebr. qedem) Gerichteten , 	und damit die ungliickficlie, 	wie 	das 
rechts Gelegene das Glfickliche ist (vgl. aYaman, jumn). 

Munt St r. 5) = S 3). 	0 wehe , wehe mir! ach fiber sie! 
— Mein meistes Leid (S Weinen) kommt von ihr. — Sie lachte 
and ihre Zahne teigten sick — Die mit den Schmachtaugen (S : 
Sie ging zu ihrem Vater und ihrer Mutter — „Einen Graukopf 
will ich mir nicht zum Manne"). — V. 1. 2 hat S minha, das 
metrisch auch zulassig , . wenn man Katalexis annimmt (- - - fur 
— -). — V. 3. 4 bei Sursock ahnlich den V. 3. 4 von Munt 
Str. 10; da bei Sursoek Munt Str. 10 fehlt, so ist die Verwendung 
der VV. 3. 4 von Str. 10 und Anpassung des V. 3 an den Reim von 
V. 1. 2 hier wool erklarlich. — V. 4 Zujan mudebbeli: so, gegen 
den Sprachgebrauch; man erwartet it `ttditn iddubbali; vgl. zu S 

Str. 6; 	3.4,...X.o fehlt bei Dozy in dieser Bedeutung, 
Munt St r. 6). 	0 wehe, wehe mir 1 ach, fiber das Getreide ! 

— Was hat dich denn das Getreidesaen gelehrt ? — Streckten sie 
mich auch zum Schlachten aus — Ich lass doch nicht mein erstes 
Lieb! — Die Situation ist, nach der Originalerklarung, dass der 
Liebende die Geliebte bei der Landarbeit findet, und sick beklagt, 
dass sie mit dem Getreide beschaftigt sei und keine Zeit fiir ihn 
habe. ---, V. 3. 4 Zum Gedanken vgl. Nr. 3, Str. 3. 

AI unt St r. 7) = S Str. 5) = Abela Str. 1) = Bair Str. 1). 
0 wehe, wehe mid Bitterkeit ! — Mein Essen and mein Trinken 
ist Bitterkeit! — Der Armste, der keine Frau hat — Er schlaft 
im Bett, indem er sich hin und her wirft. — V. 1 marmara hier 

	

4. 	 .- 
gewiss Masdar zu 	bei MM: 	01 iL.4.-.2...8 	5.,0 3,ii$ Y.A...ji3  

	

J.,45,4 	jia-1 	 j,, 
,,,, 
LA ; das Wort ist also in dieser Bedeutung durch diesen, in ganz 
Syrien bei Alt und Jung bekannten Vers gesichert. — V. 3 bei 
Munt und Abela mit grobem Verstoss gegen das Versmass: nziskin 
illi und misicin jalli durchaus - - - - , wahrencl nur - - - - zulassig 
ist; ebenso fehlerhaft auch Bairut. 	Hier hat der Beduine S's eine 
vorziigliche Variante : id 	/yelp iibnitiog mara, 	dessen it fur illy 
durchaus dem syrischen Sprachgebrauch angemessen ist. — V. 4 
bindm bilferV gegen das VM.; auch mit dem dal.tkeli, das durch 
derkelel) erklart wurde, steht Munt allein; der gewohnliche Schluss ist 

1) Wetzstein bestatigt die von Dozy gegebene Bedeutung „rouler", fiir die 

er als Beispiel das Sprichwort bat: k.•:"ertil 	 s; 	1, 4‘15-.t)  t.. 	31..jr  '3 
d. h. auf die Schulter klopfen ant' dem Markt, herauskollern (herauswerfen) zu 
Hause (von dem Juden, welcher den, der ihm den Besuch seiner hiibschen Frau 
ankiindigt, auf der Strasse freundlich auf die Schuller klopft, nachher aber, warm 
er sich sehen liisst, herauswirft). 	Ich hurts in Bairut nur des von MM als 
„hiiufiger" bezeichnete darkab, so dass die Worte sich als ost- und westsyrisch 
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wie bei Abela: jendm nauminzbandali oder wie bei S: jeig `cti"yam-
bandal i, wo das derbere jenarn offenbar abgeschwacht ist; caber 
bandal und bandala s. Landberg Prov. nach Index, wozu jedoch 

. 
zu bemerken, class die Erklarung in MM: .12....; L.,„? NIAL= 141i 3,41 

, 
zu4.6 2‘31.,....:, der in Syrien tiblichen Anwendung des Wortes naher 
kommt als L's injurier, maltraiter; hier hat das Part. den Sinn: 
elend, verachtet, verfichtlich, lacherlich. -:— 	Die Varianten in Bair 

Str. 1 	bieten 	keine 	Schwierigkeit ; 	dill ist 	3:::), 	das in der Ver- 
bindung mit dem Pron. suff. fur; 	„Ach caber mich, dich u. s. w. 
Armen" in Syrien sehr gebrauchlich ist, besonders bei den Frauen, 
die bei dem geringsten Anlass ja milli schreien. 

Munt St r. 8) = S 4). 	0 wehe , wehe mir 1 sie zieht auf 
die Weide -- Die Kameele ihres Vaters ziehen auf die Weide — 
Wie Miss waren die letzten Nachte! — Sie heilten den von Liebes-
leid betroffenen Kranken. — V. 1. Das 3  , das in beiden Redaktionen 
V. 2 von V. 1 trennt, lasst hier an Anschluss des sart7.ca in V. 1 
an das well denken , so dass etwa ana zu erganzen ist; so fiber-
setzt auch S : ,0 roalhner de mes malheurs, je suis courante dans 
la campagne". Doch spricht dagegen, dass in alien anderen Strophen 
der Sprechende offenbar als der Liebende gedacht ist, der un-
moglich von sich sagen kann : seirqta; auch an eine Wechselrede 
ist hier nicht zu denken. 	Deshalb ist in der Ubersetzung der 
anderen Auffassung der Vorzug gegeben, die von FttwRz vertreten 
wurde, zu sari0 sei hije zu erga,nzen und statt abaja: abaha zu 
lesen. 	Sursoek, bei dem im arabischen Text das Pron. ausgefallen 
ist , hat in der Umschrift abuja wie ?Aunt. — V. 3. 	Das Vers- 
mass verlangt malda kalimb.; S's ja maMa lailatinbariha ist in 
sofern nicht gegen das Versmass, als Verkiirzung des a sehr haufig ist; 
doch ist an tmb in lailatmb: Anstoss zu nehmen. — V. 4 S's 
&aid korrekter als das 'alit bei Munt mit der bekannten vulgaren 
Fortlassung des Artikels ; man ist versucht als urspriingliche Fassung 
zu vermuten Oft ghalil (vgl. das bekannte Werk hp' alghez&l 
von Alchafabi).  

Munt St r. 9). 	0 wehe , wehe mir! caber die Rosinen! — 
Mein Essen und mein Trinken ist von den Rosinen — der Armste, 
der kein Liebchen hat — Er schlaft im Bett, in dem er sich hin 
und her wirft. — Zu V. 3'.  und 4 ist das Gleiche zu bemerken, wie 

zu scheiden scheinen. 	Fiir darkab uncle ich in einem Sammelheft des kelt 
Jusuf Alasir (Nr. 42 meiner Handschriftensammlung) folgendes Sprichwort als 
Beleg : LAlaa.'i l.r!  L.t...?7,4 	a..I 	3li tL:-<L.:::...11 i..)..;..c 	 .g. k_......9a, was etwa 
herauskommt auf: „Gleich und gleich gesellt sich Bern". 
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bei Str. 7. 	Bei S fehlt ebenso wie bei Abela , these Strophe , die 
ja nur eine Variation von Str. 7 ist. 

Munt St r. 10) =-- Abela Str. 3) = Bair Str. 2). 	0 wehe, 
wehe mir ! sie bat es abgeschnitten ..-- Thr langes Haar, sie hat es 
abgeschnitten — Sie ging zu ihrem Vater und drang in ihn — 
„Einen Graukopf will ich mir nicht zum Mann". 	V. 2 Trotz 
Abelas 	 .....z::, ist sicher in kera#awil j..4.,.101 LP j..z.:;:, zu sehen , 	wie 
auch Munt erklarte. — V. 3. Des u in uway,sito gegen das VII, 
wenn man nicht lesen will labiihauwa.vito , was zulassig ist. — 
V . 4. vgl. zu Str. 5. Der gajib and die Abneigung des Madchens 
gegen ihn kommt in den Liedern oft vor ; vgl. Nr. 3 Bair Str. 4). 
— Nach Abela und Sursock ist zokc ti zu schreiben; naher liegt 
wohl 'a5zili mit vulgarem 'ai fiir (.5.1, dessen hamza am Anfang 
in der Verbindung fortgefallen ist. 

S Str. 1)"- Abela 3). 	0 wehe, wehe mir! caber die Wein- 
trauben — Die Hauptsiissigkeit kommt (mein Essen and mein 
Trinken ist) von den Weintrauben — Was ist das fur eine Zeit, die 
hereinbrach -- Fiir mein erstes Liebchen! — Zu V. 1. 2 vgl. Munt 
Str. 7 und 9. — V. 3 ist bei Abela mit Riicksicht auf die Ab-
weichung in V. 4 etwas anders zu ilbersetzen , etwa: Was ist das 
fur eine Zeit , die sich gewendet hat! — V. 4 bei Abela: Das 
Teufelsinadchen hat mir den Vater verflucht. 	Eine der beliebtesten 
Beleidigungen in Syrien ist die durch Verfluchen des Vaters und 
der Religion 	(letzteres 	kiinnen 	sich 	Juden 	und 	Christen gegen 
Muslims nur mit Lebensgefahr gestatten), mit den Worten jil'an 
abide, jil'an dinak; das Aussprechen dieser Formein heisst sabb 
(et ab, eddin). 

S S t r. 2) =--- Bair. Str. 3). 	0 wehe , wehe mir! 	fiber 	die 
Madchen! --- 	Mein meistes Weinen ist von den Madchen — Ihr 
Speichel ist Rohrzucker — Er heilt einen von Liebesleid betroffenen 
Kranken. — Zu V. 2 vgl. Str. 5) V. 2. — V. 3 der Preis des 
Speichels bei den Dichtern ist bekannt. — sukkar nebat bier 
offenbar, um besonders guten Zucker zu bezeichnen. — Zu , 	 L),,t1= 
j..x....5 	vgl. 	j..;,:.!.4.J! 3.44 	S 	Str. 	8 , 	V. 	4. 	Die 	Fassung 	dieser 
Strophe in Bair. ist sehr verdorben. 	V. 3 ist metrisch nicht her-
zustellen und hat keinen Sinn. 

S S t r. 3) =-- Munt Str. 5). — S S t r. 4) = Munt Ste. 8). 
— S S t r. 5) --= Munt Str. 7). 

S S t r. 6). 0 wehe, wehe mir ! was blieb ! ---- Vom Leben, bei 
Gott, was blieb! — Ich brachte mein Leben hin in Schmach —
den Schmachtaugen zu Liebe. — V. 1 Lo:4 ; als Verbum sonst meist 
bigi, wahrend baqa erstarrtes Adverbium ist: endlich, 'noch. — V. 3 
nib in der hier vorliegenden Anwendung scheint in den Wbb. 

noch 	zu 	fehlen ; 	es 	kann 	nur 	zu 	bL,0 	- 	t f..«.,?.. 	Lai k...53,c .) 
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:),Lc .i:.1 	.4...?. ,i,.31..< zi..? j.;.= 	- 	.1 	uestellt 	werden und 

	

Lea :,... 	ii.4. 4.+33 	b  

win-de hier in der daraus zu entnehmenden Bedeutung : Brand- 

	

markung ) Schmach recht gut passen. 	S umschreibt b‘az4a. — 
V. 4 kurmal ist schon besprochen von Landberg Prov. S. 22. 

Dazu zu stellen ist das in Syrien sehr beliebte 'u'bal (3l..,1;), das 

aus 3 -....ii.c entstanden ist und mit folgendem 	Nomen bedeutet : ..t-,  • 
„moge es dem . . . auch so gehen ! moge er auch solches Gluck 

;,. haben!' — 3,.4 ,3' I: richtiger 3..4,..)..11; 	dubbal, 	vulg. 	dubbal, 	ist der 
korrekte Plural zu i,a4I,3 , 	das ein besonders beliebtes Beiwort des 

Auges 	als 	des schmachtenden 	ist; 	so 	z. 	B. 	 ....,. 	1 3.;,..X.31 co.e..1! 
Tantawi S. 186 med. 

Abela St r. 1) = Munt Str. 7). — S t r. 2) = Munt Str. 10). 
— S t r. 3) = S Str. 1). 

Bair St r. 1) = Munt Str. 7). — S t r. 2 = Munt Str. 10). 
— S t r. 3 = S Str. 2). — 

Bair St r. 4). 	0 wehe , wehe mir ! ich hab' ihn gesehn — 
Mit meinem Auge habe ich ihn gesehn — Die Wange des Hilbschen 
hab' ich enthallt — wahrend ich nach Haus eilte. — V. 4 ist 
metrisch nicht korrekt. 	Es wurde vorgeschlaaen, statt :4iiii : mu- 
herweli zu lesen ; doch ist dann der Sprechende' 	als eM Madehen 
anzusehen, und das vertragt sich kaum mit V. 3. 

Bair St r. 5). 	Der Graukopf , zum Teufel seine Graukopfig- 
keit ! — Mein Herz liebt ihn nicht mehr — Ich geh' und schmeiss' 
ihn in den Brunnen — Da bricht er sich den Arm. — V. 1. Sehr 
auffallig ist das ,§ibbo, das durch den Reim gesichert ist, und hier 
die Bedeutung von gebo haben muss. — darbit gibbo kann hier 
wohl nur sein : jicfrab kibbo , mit sehr merkwiirdiger Anwendung 
des Verbum darab in dein in Syrien sonst nicht tiblichen Passiv : 
man sagt ganz allgemein : tidrab, fern. tidrabi, mogest du getroffen 
werden I das ist gewiss = y5„z:,:i , 1545,223 . — V. 3 wird her- 
zustellen sein : bibo labir,  , 	ich bringe 	ihn zu einem Brunnen. — 

- dibbo wird erklart durch putt° ; ..03  werfen mit Heftigkeit, schmeissen ; 
fehlt , scheint es , in alien Wbb. ; s. m. Sprachf. S. 346. — V. 4 
lies 	uti,sbaltidontkesseri, 	das 	ist 	dem Versmass 	und Reim an- 
gemessen. 
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1Str. 2. 
In Bairut zeichnete ich nach dem Diktat verschiedener Per- 

sonen sieben 	Strophen eines Liedes auf, 	dessen Eingangsstrophe 
und zugleich redde gewohnlich so vorgetragen wurde : 

haihat 7nol il'arab 'aini id lubnafja 
id bid la tirlialu clallu Outuala0a. 

Dieses Lied hat Abela mit 2 redde und 7 daur, Sursock, 
unter der rberschrift 	„chante par un homme a ZAle , Isl.6l..i..-", 
mit 1 redde und 7 daur. 	Am 2. Mai 1896 schrieb ich es nach 
Diktat der Damascenerin Muntaha mit 5 redde und 7 Strophen 
nieder. 	Man sieht, das Lied ist in verschiedenen Gegenden Syriens 
wohl bekannt und es ist nicht der geringste Zweifel, dass es in 
Jaffa und Jerusalem , Tripolis , Lattakia und Aleppo ebenso gem 
gesungen wird wie in Saida, Bairut und Damaskus. 	Trotzdein 
scheint bisher nur an einer einzigen Stelle eine , nicht sehr aus- 
giebige , 	doch recht beachtenswerte Nachricht dariiber vorzuliegen. 
In einer von Wetzstein gehorten Strophe kommt als Name eines 
Brunnens oder einer Quelle heiba vor, 	und das gab 	dem 	aus- 
gezeichneten Glossator zu Delitzsas 	Kommentaren 	zu folgender 
Anmerkung zu rqirt Gen. 14, 151) Veranlassmig (Komm. Gen. 1872, 
S. 561 f.): „Im Menadir-Lande 	(1.4A.;.....4 	0)4) 2), d. h. in den Ort- 
schaften 	ostlich 	von 	ljasia 	und IIims (Emesa), 	also 	in Karjeten, 
Tedmor, Erek, Sachna, Rusafa u. A. hat man eine eigene Art kurzer 

Gesange , 	welche 	Muwelija 	(a.... 	i) 	heisst 	und 	unter 	der 	in 
dortiger Gegend nomadisierenden, gesang- und thatenreichen, nament-
lich aber durch den Seelenadel ihrer Weiber beriihmten kleinen 
Volkerschaft der MOIA oder Mawalt (wovon das nom. rel. u. unit. 
Muweli, fem. Muwelija) entstanden ist. 	Es besteht glpich dem 
hekannteren Mauwal und dem `At'aha aus einer vierzeiligen Strophe 

und hat, wie das Taugill, einen zweizeiligen Anhub (.11:14 welcher 
mit der vierten Strophenzeile reimt und unverandea-  also lautet : 

U .,...., 	 e C1 	C P .. 	 U. 
' • ,.ii 	 j.....-) L51i.....1c 	tsiya IL:4.0:P°  

If.et.? 	(33LX.LII 	 (4 	-, 	I l..L:. 	...3.,,c,  - 	• .. 

Wer bringt uns den MOlil Gottes? 	Ich beschwore die Muwelitin! 
Lieber Dolchstosse, als dass ein Niedriggesinnter mir gebiete.4) 

1) Die iibliche Gleichstellung clieses 115bah mit alqaiin bei Damaskus 
(unklar ist B3d3  341) 1st hochst zweifelhaft. 

2) W. Handex. am R.: „so benannt von den vielen militirischen Wach-
posten — mita* —, welche zur Zeit des Kalifats in dieser dem Einfluss 
der Ostrtimer ausgesetzten Grenzprovinz bestanden". 

3) Im Handex: ist das d in d korrigiert. In der That kennt die Sprech- 
sprache nur nedl. 	Vgl. Abela Str. 3). 

4) Vgl. Bair redde 2). 
Bd. LI. 	 13 
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Im Jahre 1860 besuchte mich einige Male der Scheich von 
Iarjeten im Interesse seines damals von der Regierung geachteten 

Schwiegersohnes1) Da"as (u...A..c,3) el-Gel-Ads. Einmal brnehte er den 
Chatib von larjeten mit, dessen G-esang und Liederreichtum seine 
Intervention untentiitzen saute, und bei diesel' Gelegenheit schrieb 
ich mir .eine Anzahl solcher Strophen nieder. 	tine lautet: 

- c - 	. _ 
A.Lp- 	 .),3 	 La 1.. 	' u.,  ), 	) 	.)'' 
z9)..,:::../' 	L4 jia4 30%...3; eth:1 j) ,41..t  

.- 	i'' 	-• 	. 	, 
2'`'"' ?_!''\''= 	ri‘)." -1  L5i'"A 	4)":! cLit3  
., 

• l.2.> f 
c — l . , 	. - 

z,,al.,-h j 	.-- ,3 	. 	b,.....*.!.:11...?•• 	3...,9 • ,...A-r.- 
1 

AVer ist die stolze Gazelle, welche zur Tranke geht nach HOW, 
Wahrend ich den Wanderzug der Nomaden zerstreut in der Sonnen- 
Apfel sind es, was auf `Addlibas Brust gereift, 	[glut sehe? 
End die sie fernher brachten sind Damascener. Handler, 
d. h. 	die 	Reize 	der 	zum 	HOba - Brunnen 2) 	gehenden 	`Addilba 

(Caritativ des Eigennamens L.)1,3.; 	„Herzenspein“) 	gleichen mehr 
denen einer Stadterin als denen einer Nomadin." 

Gewiss , die Angaben Wetzsteins verdienen hohe Beachtung. 
Immerhin scbeint das muwailje seiner redde, selbst wenn es )virk-
lich bier gleich „Muweilitin" ist , nicht notwendig auf die „Ent-
stehune dieser Liedart unter den MawalI -Arabern hinzuweisen. 
Ich vermute, dass hier eM sehr altes Lied erhalten ist, das ja unter 
den Mawall-Arabern besonders beliebt sein mao.,, gewiss aber zu 
alien Zeiten auch in Damascus mid andern Orten Syriens gesungen 
wurde. 	Zu bemerken ist, dass es durchgangig das reinste bash 
(mustafilun fa'ilun mustafilun fa'lun) aufweist , und dass Ver. 
stosse gegen dieses Versmass nur auf schlechte Tradition zuriick- 

°Then. 	So ist 	das 	,J-, 4,ir WSJ 	tz.,1 , .S; 7 	das 	schon 	1 	der 'Cher- a 	 L. 	-4 	.Il 
setzung 	sett): 	befreindlich ist — was soli man 	sick unter dem 
„Nola Gottes" 	denken ?3) 	— und 	das 	unmoglich 	 
skandirt werden kann , eine arge Verstiimmelung des o' en als ge-
wohnliche Form der redde in Bairut . angefiihrten haihat mi51 a- 
'arab, das wohl nicht zu iibersetzen ist: „wer bringt uns den Herrn 

1) W. HaMlex. am R.: „des Bahuznk-Agis". 
2) Im Halides. korrigiert in „Quells". 
3) W. will nach miindlicher Mitteilung bei dem ersten mi; (7 an „Knecht" 

mit Anspielung auf molii als Name des Stammes (s. oben) denk 	. 	Eher wire 
wohl , wenn man die Lesart durchaus erkliren will — mir scheint nur Ver-
stiimmelung durch einen ungeschickten Tradenten vorzuliegen — an „Herr 
des 1U 61ri-Stam m e s" zu denken, mit Ersetzung des allgerneinen it 'crab, 
die Beduinen, durch diesen Namen. 
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der Araber (Beduinen)", sondern: „Fern ist das Ziel , o Herr der 
Araber". 	Schlechte 	Tradition 	ist 	aucb 	das 	L:.4.,..3-3.X.3 	in V. 2 	der 
von W mitgeteilten Strophe. 

Noch muss jell' erwahnen, dass diese Liedart offenbar gemeint 
ist in folgender Stelle qi,svat ,al S. 35: Li..1.03 K351:4-:--<v3 ,:41 o_y;.iti, 

L> .) , I 1L-3 	:).1.-3) 	(.5  1= 	L.e....„ 	.: ts. ...,.4.3! 	CJs1..g.;v33 	L.3l-s 	I= d. i. •  
„und 	man 	singt 	(bei 	den 	Hochzeitfeierlichkeiten) 	verschiedene 
Lieder,  , 	manche nach dem miOnil, manche nach dem viatqa, 
andere endlich nach hale bilwarida')". 

Ich gebe nun zunachst wieder die Niederschrift nach Muntaha, 
dann die Fassungen bei Sursock und bei Abela; endlich meine 
Bairuter Aufzeicllnungen und die Niederschrift des Schech Jasuf 
Al'asir , welche den Vermerk tragt: „Dieses Gedicht , 	welehes ur- 
spriinglich von den Beduinen stammt, ist allgemein bekannt; auf- 
a bezeichnet von Sch. Jusuf d. 22. 3. 80". 

Muntaha. 
redde 1: hat jabuzzilef 'aini jantalaija 

beni ubenalc ‘gebel ubhar unzof ja 
i• e dde 2: haltilulula?ja caini famidaija 

gisr elhadid inbara min dos riblaija 
redde 3: hat jabuzzilef 'aini jamida0 

ja nar albi ig'ili tvigwi lahm naija 
r edde 4: hat jabuzzilef 'aini jamulaija 

ja der' aini nzili us'izzera' moija 
r edd e 5: hat jabuzzilef 'aini jamidafja 

$afseif la tisthi girgak 'alalmofj'a 
S t r. 1 : 	lemma nawu ‘assefer ma gift bi‘ujani 

wissinn jidhak lihom widdem' bi‘ujuni 
ja ret ma jariftehom ula at4agani 
ja rabbi tib'at sabr li'albi wdaineja 

St r. 2 : 	eid ja rabbi e a ja rabbi 
rmetani bilhawa tirmi ma'i hibbi 
within ma 'andana burghul ula habbi 
innissemen ja buzzilef ma jilla'a u'ije 

1) d. h. nach dem durch die Vorlesungen Wetzsteins schon seit 30 Jahren 
bekannten ,ataba, bier nach dem Anfang einer Strophe benannt, die im Libation 
besonders beliebt zu sein scheint. Das VI11 aller 'atiiba's ist 	  
Von einer „katalektischen Form des rabaz" (Sachau, Ar. Volksl. 18) 1st nicht 
die Rede. 	In der Sammlung Sursock (Nr, 3 S. 4) findet sick zi...j...4L? ;13.1.;) als 
Anfang von zwei Leitversen (matla , ) vor drei 'ataba-Strophen. 	Eine vom 
Herausgeher nicht erkannto ‘atii5a-Strophe ist such Landberg Arab. 3, 30 Anna., 
wo der Text zu. emendiren ist. Abela hat 10 ‘atiebii-Strophen. 	Ich selbst habe 
ca. 15 'ataba-Strophen notiert. 

13 
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S t r. 	3 : wield haddali wit'ul hadelidi 
‘afra Or elghirb 'albur:g haddali 
lau addamuni lilhulcm wal'askar widdoli 
ma hill 'an 'ihretak ja niir 'ainaija .  

S t 

St 

r. 	4: 

r. 	5 : 

wit'ul ja 'ammo wit'ul ja 'ammo 
ettintm chatim deheb subhan man lemmo 
hall jachud rimli ja deMmi ja de»zmo 
ana bidah,r alfaras bidi tatarije 

ghatalabjacil jammi gh,atalabjad ma 
min 15m fir' elwilif ma sift jom abjad 
ja chidr ja bul'abbas ja bul'alam labjai 
ridd ilwilif 'alwilif abl ilghurabya 

St r. 	6 : *id binti jamda'da'a ja dem il'irale1 ) 
sajig 'alelc ennebi lat'airi Alafi 
enti tnami bilhena bifrage walhafi 
u'ana atalni elbered bita' el'abaje 

S t r. 	7 : ballah, ifaidi ennefel baward ghattant 
ana tarih essumr lilbid waddani 
wissumr ja munjati wilbid jafifint 
issumr luthalhelic gbizlan berro.a 

Sursoek. 
Der Kehrrelin. 

. L. L5-3,--4 

	
0-3_,—*-=.3 	L5-1-1-P- 

x*.U!  

Die Strophen. 

(.5 	LY....,a 	,3).A:3:3. 	tsUA 	0.,4 3.,,ii:i. 	0 

J. c.:14-4) Li;...m.,LAD 	1,.!  5.iti! 3.... 	olt,....-4, 

1.:4/.. 	I 	• 	3i....o.)...ic 	4).06 	,.........4-6 L5 	J ).) 3 

L.5.;,e,s. 	L.5 ,..! 	SAL„uc..1....o3 	v..1....3L-1, 

	

LI? 3,-a-:?, 	0 L5-4) L-4 t3,-k-.3 t5-4j 

(5-t-'. Le' 	L.5"1,-,! 	1-,.'z-iL? 	k5;̀;̀ "A> 
N.,....., 	.J...) 	0.*.S.6 	Li..X.i...= 	L.do 	3........? 

3.4,6 . 	iL,4_,..;;:, 	16.30.j.s zt.*.t..1 	0......3 

1) Var. erra'afe. 
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5-3,_?l,.....0 As- 	'3 Lri,...l.d. 	,3_,-i 	(r.  

(.53,4i....4 	&t p_Sl._?3 	WO 	}z 	...-05,4 
k_iii.:;:,  L53,,41-ka ci,I3 	L..4 -1 roja:i ,3 

. 
,....5;,,,s j.".3 	l. 	,..,,,<3..;,:*:....= cy= 	,),.*: 	LA 

x.ijl-•? L 	(f ,,.S...:iLisi.>-=. 5,../../i...1 	re-Us 

cd....'sL41 	et:i 	1,-P F.4.........i L5 .4)  LA 

I-4 	to5,-*-i 	' e3 L.5-L1 	j,3 	f lt.L3  t 

Ne:i L.50_,AS a.,.! Lo r,..<:sti Cy9 .5.1.. 	1.4 	(o 

x''* (-Pi OIL; 114-7! 1  14C;U4  L53P L_,J 
x.„,,,), 	,,..k.1 	t,..,s‘.4.',c, 	t_y.E.J1 (4 ot 
. 

L5Lx,!1-.3 	-1L-So ,-,:, 	41,11--? !,i-i! 
Lci..,,ts..? 	13..6:_ 	0..5 d..i.ss" 01 	or.. 	(1 
a 4..3 v25...:*= o..tii ,...ii.*Sa's L.,d..*=. 
0.2.ii3)3.tta3ta1/ 4,.).d.st3l ie..A.....:4,.:,..i.k.. 	(v 

1.,..1.7.... 	2,-..k.x..4„ 	....4.. 	3-4).4 	'.31 

Bairu t.1) 
redde 1: haihat mol il'arab 'aini ja lubnaqa 

ja bid la ad-tau dallu Ouwalaida 
redde 2: halt jauzzillaf jamvillif 'alaqa 	. 

Barb ulclianctir wala hukm irredi fija 
r edde 3: halt ja mol il'arab 'aini ja lubnaija 

baini wabainale, :9abal was vaffalak la#a 2) 
S t r. 1: 	wieid ,sabani wit'al obani 

marra 'alejil'ida webil'ain fabiini 
lau3) 'atta'ani gi'af wilwate sabuni 
mablad 'an 'igretak ja fur 'ainaija 4 ) 

1) Den Text Abelas, der hier folgen sollte, siehe S. 212 f. 
2) Var. wablriir -ummwaija. 
3) Var. lg. 
4) Var. s. zu S Str. 3. 
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S t r. 2: latla"ala ras ishebel warif 'alalwadi 
wabsih ja merhaba nessem hawa bladi 
jalla jtaf innahr la tihmul ilwadi 
wa'mil cfahri be-sr wab'a,ttiqk la ja 

S t r. 3: larrth 'alalmaybagha tra,ybigh ana taubi 
waksrilt ja ma,sbagha 'ala fra' mahbabi 
jihram 'alazyi afarah widda" winnaubi 
tihram 'ala id inni,la mazakibna5a 

S t i'. 4: wat9ih ma brido wat,94 ma brido 
waggebbi ma sahhali wannall ,§11 brido 
ma rid ghair .ebb afeta baratto bi'ido 
jistad dik, ilhqel min and berrijak) 

Str. 5: watyih min midi wat:rih min midi 
fistan .ughl elghiwa ja .9 alla I hatli 
wallabte minha elusu,val wazzrar hallitli 
ja half .ebb it fetes beddo chalawija 2 ) 

S t r. 6 : 	min hon la'ubrus min hon la'ubrus 
wanthabbtak bil'alb bitzid ma btin'u,,9 
hallefet9 hint it 'arab 'attabl ma btir'us 
la amrani 4 ) JO 'arab 'gift° bi'ainafja 

S t r. 7: 	min hon laghazzi min hon laghazzi 
huff el 'adm 'al'adm we lcha9ri jinhazzi 
wib'aini :sift el'amar min sidrha fezzi 
latkezziba ja 'arab gift() bi'aina#a 

Jusuf. 
 	(i...0)) 
L4J5.-- 	5.....-S 	i3(..X.....-!...:i *J U 	L. 

1--.5'L;a-?. 	v.a.-4.- -  0.-A 	v.:...-5..if 	i..4.,!)  l... 	(I 
LPL.:—.3.._,- ;.IS 	3........0 	uoi_ii... 	2,...:....:::..:i 

LPL] 	LIL., 	,..-. 	'6,-! 	b i; 3 	r. 	-.j...; 	...".-? 	Ls-1.-c 

L.i...t .1.-.• 	e........zi.-i 	ts--<L.,:4t 	r,...3 	f.L....s, 
$)..,....) 0_,....p 	cy_. 	_.,... _=.5.7.;! 	Y-4.-A)  L-.,4 	(r 

L5 j.i.J._ 	srgar_II., 	L)..it.St 	...F.,..s 	5,:::,..4 

L5ji 	L.10),..x.....0 	0A 3....)i 	,:,.1.A.2.47., Ls.;..!, ...43  

4:*....? 	•::, 	cL-,! .,,.:Lit- 	-J.,-A 	,43....‹.'S 	..5 

1) Var. was! elbarriji. 	2) Var. ?dial wiscili elf diheb ,osmanlije. 
3) Var. idifit. 	4) Var, latkezzibg. 
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&?,i. 	L5,..),,i6 	L.51.›•! 	LA r..<: e,i L5,9 	g6.1,>1 LA 	(i" 
0. 

2,...S 	L.5...40)_. 	c.i',. 	0213, 	 ,...<;,:;.4 	(.5_,.._; 	' .,..3 
. 

/5...!,,aji3  „....1.2A.1 	...,...:_,-\...UL—i 	L5,4 _3i 	c)t. 	...y_S 

L -?,x-*-1 	(1-1--- 	c..413. ..,••=xJ4 l.5_,-0 (Y-3  

Ubersetzung und Anmerkungen. 

Munt redde 1). Gieb her, du mit den Wangenlocken, mein 
Auge , mein Herr — Zwischen mit und dir ist ein Gebirge und 
Meere und Wasser. — Munt sagte durchgangig hat mit arcrem 
Verstoss gegen das Versmass; denn so fehlt eine Silbe am Anfang, 
da im basil nicht 	gestattet ist, 	was 	dem (413 oder c..;;; im lawil 
und mutagarib entspricht. 	Auch in Bair finde ich neben dem 
richtigen hailtat : hat und halt. 	Abela hat sich aus der Klemme 
geholfen — er Mate wohl, dass am Anfang eine Silbe fehle, wenn 
er 1.A..9 schrieb — indem er (...:49k,51 setzte, das gar nichts ist. —
abuzzilef ist wohl zu denken als abuzzuif, mit Verwendung des 
ttirkischen zulf; denn mac,  dieSes Wort, 	das die Tiirken erst von 
den Persern bekommen haben, auch urspriinglich arabisch sein , in 
der Bedeutung „Wangeniockea ist es-  gewiss dem Tiirkischen ent- 
lehnt. 	Dass der mot il'arab hier durch einen abuzzilef ersetzt 
ist, kann nicht Wunder nehmen: die Wangenlocken, die ganz den 
pap, nits : , der Juden Russlands gleichen 1), sind so recht das 
Kennzeichen des Beduinen und werden von dem vornehmen Beduinen 
sorgfaltig gepflegt. Auch Wetzstein will in dem zilef die Wangen- 
locken sehen, 	etwa was sonst ,...siit,„ genannt wird (s. z. B. den 

r 	—. 	) to 3 

Vers u' 	,..\.a 0.33 yrat.s..? Lalli.:i Liq,..A.,.., in der von ihrn zu Delitzsch 
HL 7, 2 rnitgeteilten saha); 	doch ist auch nach ibm eine Zu- 
sammenstellung von zilef mit scan-alt.  nicht wahrscheinlich. 	Nicht 
verschweigen darf ich auch, dass Fuwaz von der tbersetzung ,,der 
mit den Wangenlocken" nichts wissen wollte; abuzzilef sei nur abud-
dela und der beste Beweis Ptir diese Bedeutung sei das jamzellef 
in Bair redde 2), das nichts bedeute als jamdellel, der sprode thut, 
sich ziert. 	Diese Deutung lasst sich erklaren aus '43)...ZA und i...> o • ) 	, .... 
d 	 nie 	sich in den Originalworterbiichern ffir ,...43) und ,_9..1- fi den: ) 

1) Stolze Vorderlocken bewunderte ich an dem kch Turki ibn &ad:1'n, 
dem von den Tiirken anerkannten Haupt der 'Aneze, den ich im Zelte des 
Kommandanten der Maultierreiter-Garnison von Meskene zwischen salamja 
and elekuniifra im Mai 1887 traf, und ein vortreffliches Bild dieser Beduinen-
zierde giebt die von Hermann Burchardt in der syrisclien Wiisto aufgonommene 
Photo eines vergniigt-verschmitzt dreinsehauenden Wiistensolines. 
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abuzzeief ware 	„der Mann von Rang" und k....A.ko „der sich gross 

thut" ; doch diirften zelf, zelef, zallaf in diesen oder verwandten 
Bedeutungen in der heutigen Sprechsprache Syriens nicht tiblich 
sein. — 4aini: 	die Liebkosungsausdriicke 'ain't, ‘ujitni, 'and/a 
meist mit vorgesetztem ja, nicht selten gehauft , wie in ja `aini 
ja '21jilni, sind ausserst beliebt; vgl. das neugr. pcirde ',toy, turk. 

.. 	, 
iki Ozihn u. a. m. -4—jam/Zia/fa: man denkt zunachst an L.5.3,Al.4, 
o mein Herr, und danach ist oben tibersetzt. 	So umschreibt auch 

S (s. unten) sein t:51,..4 Li mit ja , molafja, hat tibrigens die tber- 
setzung dieses Stiickes vorsichtig weggelassen. 	Doch scheint mir 
Beachtung zu verdienen, dass sowohl nach Munt als nach Fuwaz 
durchaus nicht an mold zu denken ist, 	sondern zu trennen ist: 
jamit &Oil; lama sei soviel wie ja imm i. W. bestatigt, dass man 
in Damaskus jiima als Liebkosungswort brauche , entstanden aus 
ja 'unzmil). 	Obwohl ich janzu horte, halte ich es fur wahrschein- 
lich, dass die Endung dieselbe ist .wie in 'ammo (s. Munt Str. 4)) 
und in ja 2.i?no , am Anfange eines bekannten Liedes. 	Sollte bei 
diesem o ein Einfluss des Kurdischen vorliegen, wo es regelmassige 
Vokativbezeichnung ist 2)? 	Liest man jarna lafja, so ist lafja = 
her zu mir! — V. 2 ubhar umoija gegen das Versmass; Fuwaz 
bemerkt richtig, class Versmass mid Gesang outaz:ja verlange mit • 
w, das er auch in dem Worte deutlich hore ; 1. ubhare wimwaija; 
vgl. Bair redde 3). — 

Munt redde 2). 	Halulululaija, mein Auge, mein Herr! — 
Die Briicke von Eisen ist abgenutzt von dem Treten meiner Disse 
(weil ich so viel zu der Geliebten gehe). — V. 1 halulululaija: 
passt vollkommen in das Versmass, wenn gelesen halidulidafia; 

.1. 
es 	entspricht in 	Abela redde 2): 	J1 .1)., Lcinfli und in der 

redde Sursock: LckLow 	, 	umschrieben hallili; viel ist mit alledem 
nicht zu machen; es wird kaum mehr in diesem Eingang gesucht 
werden diirfen als eine Art freundlichen Anrufes. — V. 2 inbara 
von Fuwaz erklart durch inOtt; Bute Belegstelle fur das s'u,ser 
bei Dozy sub L.5_,..? VII nach Bocthor. — 

1) Wahrscheinlich ist auch das aus alten Gedichten nachgewiesene jail 
(s. Goldziher, WZKM. 2, 164ff.),  nichts anderes als ja abi; nach Wetzstein ist 
in Damaskus ja jubbli, o Vaterchen, als Kosewort beliebt. 	In dem Schluss-ii 

0 	u 	0 .:1 
wird man 	Liberal! dasselbe re zu 	sehen haben wie in dem tiL.:.:4; t.4, 	slat LA 
u. dgl. der Schriftsprache. 

2) Doch nur fiir das Maskulinum; wird eine Frau angerufen, so wird dem 
Wort i angehtingt, eine boast merkwiirdige Erseheinung; s. Jfisuf Dirt, elhe-
dije S. 1S. 
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Mi“Lt redde 3) V. 1 wie redde 1) — o Feuer meines 
Herzens 	entziinde 	dich und riiste 	rohes Fleisch. — V. 2 /a/im : , 

. . 
des Versmass verlangt c,...._<-‘1 laltam, mit einer schon im alten Zagal 
allgemein iiblichen Aussprachel); 1. wi's'wi lo4am nal:la , mit (km 

	

imp. igwI fiir >.;;:5, 	woffir 	in 	der Volkspoesie zahlreiche Beispiele 
- 	p-- 

vorliegen. 
Munt redde 4). 	V. 1 wie redde 1) — o Thranen meines 

Auges, rinnt und trankt die Seat mit Wasser. — 
Mu n t redde 5). 	V, 1 wie redde 1) — Weide , schame 

dich nicht, deine Wurzel ist am Wasser. — li tistki kann kaum 
anders als prohibitiv genommen werden , so nahe es auch liegt an 
eine 64,9afe la tistY im Gegensatz zu ,9alstife mistkje ' Trauer- 
weide 	zu denken. 	Der Sinn ist wohl: Du Trauerweide (Schame- , 
weide), schame dich nicht (lass nicht schamhaft deine Zweige lang 
herabhangen), du bist ja am Wasser gepflanzt und kannst daher 
kraftig gedeihen. 

S redde): 	Hallilf und melee Augen (bei m. Augen ?), o mein 
Herr — Gott ist gross und bestraft den, der Schlimmes im Schilde 
fiihrt. — V. 1 	von S nicht iibersetzt; s. zu Munt redde 2). — 

6).,3 wird hier gleich i.5§...$3  4_4. (MM) sein. — 

A bela redde 1). 	Wie weit ist noch das Ziel, o du mit den 
Wangenlocken! mein Auge! ach, fiber das kleine Madchen! — o 
Feuer meines Herzens u. s. w. (wie Munt redde 3) V. 2). — 
V. 1 fiber das c-..iLlksi s. oben S. 199. — ja lubnafja ist wohl 
jala ± bunaija mit Umspringen des Vokals, als der des ba sehwand. 
Das 'aini ja lubnaija auch in Bair redde 1). 

Abel a redde 2). Hatalalaija wahalalalaija, mein Auge, o mein 
Herr — Die Madchen von bums und hama gingen hinab zum 
Wasser. — V. 1. Zu haiat u. s. w. s. das zu Munt redde 2) Be-
merkte. — V. 2. Damns, dass hier hums und hama erwahnt werden, 
darf kein Schluss auf den Entstehungsort dieser Liedart gezogen 
werden. — e.,.),)3  ist natiirlich wardum mit dem beliebten m an 
der Pluralendung. 	 - 

Bair redde 1). 	Fern ist das Ziel , o Herr der Araber! 
mein Auge! ach fiber das kleine Madchen! — Ihr Weissen, zieht 
nicht fort, bleibt um mich! — V. 2 clallu von dem geniigend be- 

kannten Ball bleiben (s. z. B. Landberg Prov. index sub jao) gleich 

J. — Outtalaija wohl nur schlechte Notierung fiir hawalaija. 
— Vgl. die redde bei Jasuf. 

1) S. das oben S. 179 aus Safsjeddins 	 Beigebrachte. 
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Bair redde 2). 	Gieb her, du mit den Wangenlocken ,• der 
du mich umlockst (mit deinen Locken beschattest) — lieber mit 
Dolchen getroffen werden, als 	dass eM Schlechter fiber mich ge-
bietet. — V. 1 muzellef ist hier wohl denominativurn von zelef; 
vgl. S. 199 f. — V. 2 Variante zur redde bei Wetzstein V. 2 
(s. oben S. 193). — 	 . 

Bair redde 3). 	G-ieb 	her u. s. w. (wie 1). 	— Zwischen 
mir und zwischen dir ist .ein Gebirge und was hat dish zu mir 
aefiihrt ? — Diese Fassung notirt nach einer Frau aus kefr gima t,  
im Libanon , mit der Variante fiir V. 2: wabYir wamwaid'a = 
Munt redde 1) V. 2. 	Die Frau buchstabierte mwaija ausdriicklich 
11liM , watt ), 2.-e, 	alit ., 	auch sonst hbrte ich nicht selten das meist 
durch moije dargestellte Wort deutlich als ozwafje, so dass bei. 
dieser Aussprache sicher an eine Deminutivform zu denken ist. — 
Zu dem aig , 	das in was steckt s. Gies, Sieben neuere Versarten, 
S. 12 ff. und 	die reichhaltige Stellensammlung 	bei Noldeke , Rec. 
von Stumme, TM in WZKM. 8, 263, n 2). 	,Zu dieser redde finde 
ich folgende Notiz : „Nach Behige heisst das h'kl lubnaqa auch 
abuzzelef von der redde, welche auwil redditha ist: [dann folgt 
halt jabuzzelef bis la0]; dieses ,ikl lubna0 ist jedoch 4jim 
/ando , nicht von der Art des mu'annei". 	Daraus geht hervor, 
dass die Lieder dieser Art haufig g'ikl lubnaqa genannt werden. 

Jusuf redde). 	V. 2 Ihr Weissen, entfernt euch nicht, bleibt 
um mich. — V. 1 ist ausgelassen, wohl weil in semen verschiedenen 
Formen als bekannt vorausgesetzt. — Vgl. Bair redde 1). — 
I.,....:; d. i. tammit ganz gleichbedeutend mit dalht; zahlreiche Nach- 
weise s. schon bei Dozy s. v. 0:S. 

Munt
-1- 

'S tr. 1). Als sie sich zur Abreise anschickten, sah ich nicht 
mit meinen Augen — Dean wahrend ihnen der Zahn Iacht, sind die 
Thranen in meinen Augen — Ach hatte ich sie nie gekannt, and sie 
Mitten mich nicht verlassen ! — Ach Gott , sende meinem Herzen 
und meinen Augen Geduld! — V. 1 und V. 2 am Schluss ver-• 
langt das Versmass bifjani and vorher Einselietung des Hilfsvokals. 
— V. 2 das „Lachen des Zahnes" beliebtes Bild fiir eM freudiges 
Gesicht. — V. 3 das Versmass verlangt ma(riftehom. — uld aulta- 
Rini gegen das Versmass; eine Sanation bietet sich nicht. —• V. 4 
,sabr: nach dem Versmass ist sabar zu lesen mit dem takik, des 
oben S. 179 nachgewiesen ist. — Nach dem Versmass scheint zu lesen: 
lil'albi 'aineja; doch giebt li'albi wa'ainja bessern Sinn. 

Munt St r. 2) :.---- S Str. 2). 	Sie sagt : ach mein 'Gott! (Us) 
— Du hast mich getroffen mit der Liebe , triff nun auch meinen 
Liebsten mit mir — Mehl haben wir keins, Burghul ist auch nicht 
ein Kornehen da — Von Butter , o du mit den Wangenlocken, 
findet sich nicht eine Ugije. — V. 2 tirmi imperativisch , wie in 
Str. 1) V. 4 tib‘at. 	S's SAS., umschrieben jermi, ist irrtamlich; . ., 
seine nbersetzung ist 	nicht deutlich. — Ybbi, 	gleich 	c."..:...., far 
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„mein Geliebter u haufig; 	so auch in dem Anfange des bekannten 
Liedes: limman qtdidi kibbak musafir u. s. w. „als sie mir sagten, 
dein Liebster reist ab". — kabbi gutes Beispiel der volligen Gleich-
heit der gewohnlichen Femininendung mit dem Suff. 1. pers. fin- den 
Reim. — V. 4. Das Versmass verlangt mnissemw. jilta'a gegen 
das Versmass; 	vielleicht ist mit starker Verkiirzung jilta'u'ije zu 
lesen. — 'it'ij'e d. 	i. 	der 	zwfilfte Teil eines rail (=--- 800 	dirkern 
= 2,56 kg). — Die Var. bei S in V. 3 ist gegen das Versmass; 
V. 4 lautet bei ihm: „Wir haben eM wenig Dickmilch, davon 
machen wir Labnije". Fur 'andna verlangt das Versmass Una. —
t..,;.;.3 3..4...3 wie die Umschrift nacntel labnija, gegen das Versmass, 
das verlangt na4melho labnije. 	Zu lebncje hat schon Landberg 

Prov. 78 n 1) richtig bemerkt , 	dass 	das 	1,,,,;,÷3 MM's 	gegen den 
Sprachgebrauch ist, der nur lehnfje kennt. 	Unriehtig ist Dozys 

„riz au kit selon M", denn MM erklart richtig: 044.11 rl.,,z10 
w 	- 	, 

cy..1.4 	• J! • 	es 	ist 	also 	von „Milchreis" 	nicht die Rede; 3 )) 	( J 4  ,),..2_,/  
.; 	... 

nicht genau auch Landberg (a. a. 0.): „Y.,t...t.,1: du koubbi avec du 
lait aigre et du riz", 	denn in 	der lehnfje ist nichts von Fleisch; 
was L. meint ist bei ihm selbst S. 173 	deutlich durch „koubbi 
bdabniyea 	bezeichnet. 	Das ist fur das beliebte 	Gericht 	„Klops 
mit Dickmilchbrei" der offizielle Kfichennamel). 

Munt St r. 3). 	Und sie sagt: haltet mir an! (bis) — Die 
zehn fremden Vfigel haltet mir an auf dem Thurm — Schleppten 
sie mich auch vor das Gericht und die Soldaten und the Regierung 
— So lass ich doch nicht von dem Umgang mit dir,  , du Licht 
meiner Augen. — V. 1. hadcluli ja‘ni waqqafiili' Orig. GI., also 

.. 	.. 
zu (..).50  zu stellen. — V. 2. 	Das Versmass verlangt: 'arc' tujur 

1) Flier ist das Rezept 'Inch dem Kochbuch tadkirat alehawatin wa'us-
tiid attabbilekin (Beirut 1885) S. 416b [die Seiten 401-440 finden sich zwei 
Mall: 04.1( 	x. 	. j)Jr 0.A ol.Xei3t 0..1.4 cr .r....i3J. 	KetWti.? Y.....Kji 

, 
) 	21•S 	,,,,i6 	i3.1.6 	.,..4i 	Liii113 	x.,-.... 	1 / 4.....ii.it, 	i......L3 	1,-..-.5.-.:s4 	t...,...:., 

A jai &Ail 	. 	• .. 	t 	0 	' 	. 	' 	• 	;j" 	• 	c 	\ IAJC7 	 k... ......: 0 	.. 	.. 	%....ct?..a.) 	0 	. 	0..:. 	k.......,—, 	./,.."‘0 	..,..03  )...) 

. 	cy-A 	 .‹Z 	Kt  e....<ic 	LA( 	.:.s.o.:a;.! 	k_ 	)i..0! 	tsis 	..:03 	114.3( 

iLlx...K.4 	LADy( li..0).i.; 	ii.,.::: 	ii....k 	41, L.5.x.4, 	 co..s\.•:::, 	ft.i.if 	(4.--silt 0-, 

i 	c:!%...%.*a.3.3 	(.1*.h..Xit= 	tke,i, 	i.te...K.If 	via( g ;--, is.:.:A3 	 041 ,..* j)it ,..-N.,..i 

. ro,i3 0".-..21 	,_°, 
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elghircb; ob bei deco ghirb an L 	gleich 04,3! 0. .= c,;..f! oder • 3  
an einen vulgaren Plural von' 	 ...,..) 	(vgl. sgudad von gedid) oder • .. 
endlich an den Plural L..,..1 von %....11 ;- Rabe 	zu 	denken ist, wird • .. 	 - 
sich schwerlich mit Sicherheit entscheiden lassen. — burg ist nicht 
bloss ein „Thurm", im Sinne einer einzeln stehenden Befestigungs-
anlage , sondern auch ein schlankes, hohes Gebaude; so hiess das 
von mir 1882 bis 1885 in dem Viertel ras bairut von Bairut 
bewohnte Haus in der ganzen Umgegend elburg von seiner Gestalt. 
— V. 3 metrisch ganz in Unordnung; der Schluss wird so her-
zustellen sein: laltukine widdali. Fuwaz schlagt vor : lau 'addamf6 
11111ukem wa'askariddoli, was metrisch richtig ist; doch 1st die 
Fassung „wenn sie mir das Urte1 und Regierungssoldaten brachten", 
bedenklich. — V. 4 der Gedanke haufig; vgl. S Str. 3) V. 4. 
Das ma ltill hier neben dem mabPd = i.x,., 	I..4 Bair Str. 1) ist 
ein Beleg fiir die Willkiir in dem Gebrauch des b vor dem muciari‘ 
in den Fallen, in denen es gestattet ist; doch mag das mabidd 
volkstilmlicher.sein. 

Munt St r. 4). 	Und sie sagt: o Onkell (bis) — Der Mund 
ist ein Goldreif, gepriesen sei der, der ihn so klein geschaffen hat 
— Wenn mir Jemand meine Gazelle wegnehmen will, so muss er 
sich verbluten oder ich — Ich sitze auf dem Rucker' der Stute, 
in der Hand einen langen Dolch. — V. 1 ja 'ammo; vielleicht ist 
hiermit janzu zu vergleichen, wenn es wirklich in dem yin/alai/a 
zu finden ist (s. oben S. 200). 	Die Anrufung des 'amm ist sehr 
beliebt , und altere Leute werden nicht selten ja 'amm, ja 'ammi 
angeredet; daneben kommt auch ja dial vor, doch nicht so haufig. 

, 
— V. 2 ettimm: zu r ,:s Mund, das aus der Reihe 4.i — (..:3 — t,,,*j 
au erklaren ist, s. Stellen in Landberg Prov. index sub v. — V. 3 
halli jachud: ist diese Fassung die urspriingliche, so hat sich der 
Dichter eine grosse Freiheit erlaubt; denn dann sind die Worte 
metrisch au denken als halli jdchud. — rimti Or. Gl. ghazaki; 
mogen die altesten Dichter bei rim und rima wirklich immer an 
die Antilope gedacht haben , so ist doch sicher das Wort schon 
sehr friih gleichbedeutend mit gizazal gebraucht •worden; heute 
denkt kaum Jemand dabei an etwas Anderes , ausser etwa die in 
innigerem 	usammenhange mit der Natur gebliebenen Beduinen 
jener Gegenden, in denen das rim vorkommt. — tatarije: das VM 
verlangt tatartie; 	das 	Wort 	scheint 	in der Bedeutung 	n langer 
Dolchu nirgends erwahnt zu sein; Wetzstein ist es bekannt. Dozy 

.,. 
hat &J..z:i nur als Name einer Art Armelrock (qaba). --, ..) 

Munt St r. 5). 	Ach Mutter, die weisse Decke (bis) — Seit 
dem Tage der Trennung von dem Trauten sah ich keinen weissen 
(guten) Tag — 0 Chich ! 	0 Bul'abbas ! 	0 du wit der weissen 
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Fahne ! — Gieb den Trauten dem Trauten wieder , eh' es Abend 
wird! — V. 1 jammi, daneben wird oft jimmi geh8rt. — V. 3. 
Uber cluVr s. jetzt die hilbsche Studie von Lydia Einsler in ZDPV. 
17, 42 ff. 	Ich habe auch von Christen den Chidr anrufen horen, 
als Patron der Thiere : mein Mukari , ein Orthodoxer aus Lattaqia 
rief inbriinstig jachicfr ja chidr Id chi4r, als sein Thier in Gefahr 
war abzustilrzen ; sonst ist in Mittelsyrien Mar diiiis das, was far 

*die Muslims Chilli- ist. — In abul'abbas scheint ein alter Fehler 
vOrzuliegen; 	es lasst sich durchaus nicht mit dem Versmass ver- 
einen. — Der „Mann mit der weissen Fahne" ist wohl ein Heiliger, 
dem besonders gem dieses Zeichen beigeleg,t Avird. — Fuwaz will 
in 	abul'abbcts 	Und abul'alam elabjad 	nur 	andere Namen fiir 
chicir sehen , 	und W. 	ist geneigt , 	dieser Meinung beizupflichten. 
Vielleicht ist die Haufung der drei Namen fur dieselbe Person zu 
vergleichen mit der dreifachen Bezeichnung der Geliebten in blunt. 
Str. 6) V. 1. 

Munt S t r. 6). 	Ach Madchen , ach Tatowierte , 	 
— Ich rufe gegen dich den Propheten• an: habe mit Keinem ausser 
mir Umgang — Du schlafst behaglich in einem Bett und mit 
einer Decke — Mich todtet die Kalte in dem einzigen Mantel, den 

ich anhabe. — V. 1 L ...x.q..\.,o   in der Bedeutung „tatowiert“ scheint 
in den Wbb. zu fehlen. — Der Schluss von V. 1 ist arg ver- 
stammelt. 	Vielleicht ist bei dem letzten Wort an ra'rif zu denken, 
das in Liedern der -Wad 'ali, die ich bald geben zu konnen hoffe, 
fiir Koralle , mer:On iiblich ist. 	— V. 4 bits' el'abaje ist nach 
der Originalerklarung ilbersetzt ; taq ist auch sonst ,eine Lage", 
„das Einzelne" im Gegensatz zum Paar und mehr. — 

Munt S t r. 7)._ Bei Gott! macht mir ein Lager von Klee 
zurecht und bedeckt mich mit Rosen — Ich bin von den Braun-
lichen aufs Lager geworfen , bringt mich zu den Weissen — Und 
die Braunlichen, ach mein Liebchen , und die Weissen, ach meine 
Augen — Die Braunlichen sind, wenn sie bestiirzt sind (?), wie 
Steppengazellen. — V. 1. Das Versmass verlangt ballafregalinnefel. 
— nefel ist der wilde Klee, medicago , fiber welchen s. ZDMG. 
22 , 92 n 7). — V. 4 thalheld ist wohl zusammenzustellen mit 

x 1 elo consternation Payne-Smith 1894 (nach Dozy); der gewohn- 
lichen Bedeutung „fein machen" wiirde naher kommen: 	„wenn sie 
sich fein geberden“. — 

Surso c k S t r. 1) = Bair Str. 5). 	Und sie 	sagt: wer ist 
wie ich? (Us) — Einen Rock zum Staatmachen , mein Freund, 
schenke mir — Ich verlangte von ihr die Liebesvereinigung and 
die Knopfe machte sie mir auf. -- Sie sagte : ich stehe dir zum 
Liebesgenuss zu Diensten. — V. 1. Bestandig variierten bei meinen 
Quellen in Bairut wit'a und wa(z)44; doch nie horte ich das 
3.3i.33  Abelas (s. unten). — V. 2. :sughl elghum (eighiwa): jdni 
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hatta 6ngi itghawa 	 fih quddantak Or. Gl. S's 3....?... 	ist le'gl zu 
sprechen; 	vgl. 	den Versschluss 	in 	einem bekannten agyptischen 
Liede : iftandi ja ,sabije laglabitt laglablit; S fibersetzt: porte-moi 
une robe pour seduire ; so ist auch das gughl elyhuwa etwas, wo- 
mit man sich verfiihrerisch putzt. — V. 3 S's 	 1 • 	wohl nicht so 
gut wie wazzrar Bairs 	— V. 4 bei Bair : „(indem sie sagt oder 
denkt) der acme Junge! er hat Alleinsein notig". 	Die Zusammen- 
stellung 	ebb elfeta ist sehr beliebt; vgl. Bair Str. 4) V. 3. 	Maki- 
wija scheint bis jetzt nirgends erwahnt; es ist hier eigentlich nicht 
„Alleinsein", sondern Ungestortheit, ungestortes Zusammensein mit 
dem Geliebten; zahlreiche Parallelen zu dieser Bedeutung s. bei 

Dozy s. v. 	ili.;• , besonders in der Verbindung t."ig. 34n . 	Das- 
selbe ehalawfja auch in Jusuf Str. 1). 	Die Variante, die zu Bair 
notiert ist, ist wahl nur Mache einer ungeschickten Person, denn 
so haben 	diese Worte , 	die bedeuten : 	„sie 	sagte 	zu mir: mein 
Liebesgenuss kostet tausend tfirkische Pfund" 	so arge 	Verstosse 
gegen das Versmass, dass eine Heilung nicht moglich scheint. 

S S t r. 2) s. Munt Str. 2). 
S S t r. 3) ---= Bair Str. 1) = Abela Str. 1). 	Und sie sagt: 

sie haben mich getroffen (iris) — Vorbei gingen an mir die Feinde, 
mit dem (bosen) Auge haben sie mich getroffen — Schnitten sie 
mich auch in kleine Stiicke und in Stangen Seife — Ich lass doch 
nicht von dem Verkehr mit dir, du Licht meiner Augen. — Die 
Feinde, von denen hier die Rede ist, sind doch wohl identisch mit 
dem Geliebten, der durch den Plural verdeckt wird; trifft er mit 
seinem Auge, so gehts dem Getroffenen wie Einem, der unter dem 
bfisen Auge leidet; er wird von schwerem Leid heimgesucht. - 

V. 2 ri 	( .itaz A wie V. 3 	t - mit dem bekannten m, vgl. Abela redde 2; ..  
Bair hat marra. — 	(S) und we (Bair) sind als gegen das VM 
zu streichen. — V. 3 psi.,;, 	...--1 	gegen das VM, das in L5' 	(4..elli j..5 
der Fassung Bair vollkommen gewahrt ist. — ct,,,J., fiir C  5. -'1f. 	— ' 
c:; ..y4LA0 frr z,..i,.41....0, 	das 	hier 	nur 	des Reimes wegen fiir das den 
Stoff bezeichnende saban gesetzt 1st. 	Die Schreibung von L.5  fur 
die Femininendung e ist in Allem, was Ungebildete schreiben, sehr 
haufig und spricht fiir die von mir im Sprachfiihrer gewahlte Dar-
stellung dieser Emlung; in den von meinen Dienern gefiihrten Rech-
nungen steht fast immer oi.ii u. dgl.; hier ist die Schreibung 
,:;,.?L...o von Herm Sursock zur Wiedergabe der Vulgaraussprache 
und 	wegen 	des Reimes 	gewahlt. 	— 	V. 4 Parallele 	zu Munt 
Str. 3) V. 4 , wo man sehe. — Bemerkenswert ist eine Variante 
dieser Strophe , in welcher V. 4 so lautet: ma bhid 'an 'i§retak 
wet& lilland baftani. In dieser Form ist allerdings mit den Worten 
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nichts anzufangen; die Sanierung ist aber kaum zweifelhaft: 1. ma 
blie4 'an 'ie'retak lablalide havni, ich lass nicht von dem Verkehr 
mit dir, legten sie mich auch in eine Grabeskammer. Freilich tritt 
dadurch die Strophe aus dem ..ikl lubnaija heraus; es liegt damn 
ein vollstandig korrektes vierzeiliges mawal (ruba'i) vor. 	Neben 
billala kommt binna41), auf die Bahre, vor. 

S S t r. 4). 	0 du, die du am Fluss vorbeigehst, tranke mich 
mit deinen vollen Handen — Ich bin ja gar nicht todt vor Durst, 
meine Absicht ist nur , mit dir zu sprechen — ach mein Gott! 
ein Latchen, das deinen Schleier ltiftet — dass ich den Buick an 
dir weide , du Licht meiner Augen. — V. 1. 	Das Vill verlangt: 
ja mc-iriga 'annabar isqi bihufnatile. — S tibersetzt 0 toi qui 
passes par la riviere; ich glaube nicht, dass (.....= L:6),a gleichbedeutend 
mit chi 	aber einen Fluss setzen 	gebraucht werden kann. .:-- S C... 	, 	 , 
umschreibt bPfnatik; mach den Or Wbb ist hufna zu sprechen 
(das hat Gauhari allein als richtig gegen das itafna Alfirtia;badis, 
s. TA 9, 182); in der heutigen Umgangssprache habe ich das Wort 
nicht gehort; doch mag hafna (so auch Dozy s. v.) die heute 

iibliche Form 	sein. -:— V. 4 t_  c.:4„:3  gegen 	das VM; 	wahrseheinlich 

hiess es wamalli ' 	L5---  far 	_.1.4  (3 ' oder ahnlich; 	ein ntatti 	 fiki, 	das 
zunachst liegt (- — - fiir - - —) ist deshalb ausgeschlossen, weil 
der Wegfall des Endvokals — ausgenommen nattirlich bei doppelt 
geschlossener Silbe — in dem ganzen Liede streng durchgefithrt ist. 

S S t r. 5) = Abela Str. 6) = Jitsuf Str. 3). 	Wie suss ist 
die Luft eures Hauses, wie Miss ist mirs darin zu weilen — Ware 
nicht die Liebe zu eurer Tochter, was hatte ich darin zu suchen 
gehabt ? — Sasse die Liebe im Fleische, so schnitte ich es ab und 
wilrfe es fort — Aber die Liebe sitzt im Knochen , was kann ich 
da thun? — Durch die Strophe zieht sich das Spiel mit hawa = 
styP Luft und = L5 	Leidenschaft, Liebe. — V. I. Sehr richtig 
hat Jnsuf das gaf von qu'idi mit sulcan versehen; denn es ist zu 
lesen: malzlaq'udi phi mit etwas gewaltsamer Verkurzung des ii 
von qu'ud. — V. 2 bei S und Abela verdorben; schwer ist auch 
Jitsuf inetrisch zu konstruiren ; doch es ist ratiglich: 	1. was lcag h- 
racii film, mit Auslassung des n von lcdn (s. zu V. 3) und des 
ersten Vokals von ghara4; die Sanierung ist jedoch leicht: 1. wa.;' 
ii gharari fihi , gegen das weder sprachlich noch mach dem Sinne 
etwas einzuwenden ist. — V. 3 1. lau kalhatt.a. Die Verwandiung 
von kan in Ica ist schon im alten Zaial ausserordentlich haufig. 
Zu vergleichen ist der Schwund des n in dem langst bekannten 
mil fiir min el. 	Weniger haufig dtirfte die Zusammenziehung von 

1) Fiir binnaq, mit dem in der Vulgiirsprache so beliebten Ersatzo des 
'ail/ durch 10. 	Das Umgekehrte findet sich auch, doch soften; so hiirt man 
von Drusen sabbi‘alo bilehair (uach Ibrahim Aljdziii"). 
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Wein el in lakil sein, fur die V. 4 ein Beispiel bietet; denn es 
ist zu lesen lakilhawa. 	Auch 	das ist schon all:• in einem Verse 

.., 
des Annakak, 	den Sibawaihi I, 8 8 anfiihrt, 	heisst 	es (.5,.. ii..,I i.,CN.,,. 

..... 
far LOL....3 ‘.).5 	und Assirafi bespricht gerade die Auslassung des 

n in Wortern wie 0a and 0 K.-,4, ausfiihrlich in dem wichtigen 
Kommentare zu Sib § 7 (s. Jahn I, 2, S.,39). — 	(S PadaiN) ...t .robl 
kann nur gelesen 	werden 	lagtdo, 	so 	dass - — - far - - - - 

entsteht. — V. 4. Fast unmoglich scheint es, das 4.)..!.? t3Lb L :.1;, 
das alien drei Fassungen gemeinsam ist, metrisch zu konstruieren; 
wie man es auch dreht , es bleibt ein mustarilun statt des allein 
zulassigen 	mustafilun. 	Der einzige Ausweg ist zu lesen: was` 
,t(70ibdaifa; von solcher Vokalanziehung liegen zahlreiche Beispiele 
vor in dem langen Liede, das Wetzstein zu Delitzsch, Komm. HL 

S. 172 ff. 	(zu 7, 2) mitteilt ; dafja fiir datji ware (52  3 + Suff. 
1. pers., und ist wohl unbedenklich, 	obwohl diese Deminutivform 
von jed sonst nur in dem Plural daidat belegt zu sein scheint (s. 
Sprachf. s. v. Hand; Landberg Prov. 100, wo die Auffassung von 

v.:41) als Plural des Duals(?) zu berichtigen ist; daijat ist Plural 
.. 	;, 

zu dawn oder da#atun fiir Le.5‘..X.A, i.,P.,!).  
S S t r. 6). 	Fragment einer Strophe , 	welches wohl als eine 

Variante zu S Str. 3) V. 3. 4 angesehen werden karin. — Ist auch 
deine Augensalbe Ophthalmic, so thue ich sie doch in nieine Augen 
— Meine Augen halten .die Ophthalmic aus, wenn nur dein Auge 
mir gesund bleibt. — V. 3 lies: lalpitto bijani. — V. 4 ist 'ainik 
aslant laija gegen das VM; ich vermute tislam 	li 'ainafja, wo 
'ainaqa natiirlich die Geliebte bedeutet. 

S S t r. 7). 	Fragment, das zu Bair Str. 6 gehOrt. 
Abela Str.. 1) = S Str. 3). 
Abela St r. 2) metrisch sehr unkorrekt und offenbar ver-

stiimmelt; da ich nichts Befriedigendes zu bieten vermag, sehe ich 
von der tbersetzung ab. 

A b ela St r. 3) = Bair Str. 4): 	Und sie ruft: ich will ihn 
nicht (bis) — Den jungen Burschen bekomme ich nicht, den Tropf 
will ich nicht — Ich will den kraftigen jungen 	Burschen, die ' 
Flinte in der Hand — Der das Rebhuhn jagt mitten in der Steppe. 
— V. 1 	iibenetzt 	nach Bair. — V. 2 k.....A...:::Jf 	nicht 	so 	gut wie 
,........:::, fiir dasselbe Wort in V. 3; denn 	es 	klingt 	meist 	nur .3'ebb, 
wenn auch zuweilen abh gehort wird. — A e...=.1 La 1. majsahhe 
li. - ,.....4..:::JS gegen das VM, wahrend wannedlf> korrekt ist; dieses 
Wort bier in seiner gewanlichen Form; vgl. das zu Wetzstein redde 

   
  



Hartmann, Arabieche Lieder atm ,Syrien. 	209 

V. 2 Bemerkte. — V. 3 Abela metrisch korrekt; Bair mit Zu-
sammenwerfung der Fassung Abela und einer andern ,_ die korrekt 
so lauten miisste : ma ride ghair ilfeta. — 1. bctrii deco bide. — 
V . 4. 	Sehr beliebt ist die metrisch inkorrekte Variante , die zu 
Bair Str. 4) beigebracht ist: wart elbarriji. 

Abela St r. 4). 	Ach fiber die Nacht, die vergangen ist! es 
giebt keine Nacht wie sie ! — Das Herz denkt immer an euch, 
es vergisst auch 	nicht eine einzige Nacht — Der Verliebte , der 
(vom Liebesleid) getroffen ist , was macht dem eine Nacht ? — 

Die Lust muss sein Nacht auf Nacht. — V. 1. 	K1.4 c!  gegen LI:...,:e.:1 
das VII. 	Da in V. 1 die erste Ffalfte nicht mit der zweiten reimt, 
wie in Str. 1), 3), 5), 7), so darf hier kaum an   gedacht 
werden ; es ist also ,::,,,,,,,:a ink/fyit (mit vulgarer Aussprache) oder 
,N..!,,,:oLA madje oder endlich LL;,..,,,:aA Lg,LII 	K14 L ja leletilli maclat 
zu 	lesen. 	V. 2 ra,n1,.....,A  LA: 	danach 	ware 	in 	der Sprache 	dieser 

Lieder (15,1,...., die iibliche Form , 	wahrend in der alter Sprache ..1„, 

das haufigere zu sein 	scheint. — V. 3 z,,,L4 xx.A J,..4.0.3 	 ;;;..A!, gegen 
das VII; korrekt ware ,xie,1 t):::..A1 iLl J...,,,,t'S ta'millo as lele, doch ist 
diese 	Setzung des Fragepronomens an zweite Stelle , wie sie in 
Agypten so beliebt ist, sonst in Syrien nicht iiblich. 

Abela St r. 5). 	End ich sage : 	o meine Religion! (bis) — 
Fort ist der Geliebte des Herzens; wer wird mich nun unterhalten ? 
— 0 Meer, nimm mich mit dir,  , o Woge , bringe mich (hin nun 
Geliebten) — Ach mein Gott, der Fiihrer geht in die Irre 1 	Mein 
Lieb' soil zu mir zuruckkehren. — V. 1 	LA  ein sehr beliebter (.5

,LAL) 

Ausruf, der oft auf dasselbe mit la ditli (s. oben zu Nr. 1 Munt 

Str. 7) 	herauskommt. — V. 2 (.5;,,  :I... i ' • 	die Bedeutung „divertir, 
amuser", die hier fiir dieses eigentlich „trosten" bedeutende Verbum 
vorliegt, ist schon Landberg Prov. Index s. v. richtig gegeben. — 
V. 4 ist metrisch in Unordnung und nicht zu sanieren. 

Abela St r. 6) :----- S Str. 5). 
Abela St r. 7). 	Von 	hier zum Viertel! (bis) — Ach fiber 

die Wangen des Beduinenmadchens , (sie sind wie) Apfel in einer 
Kiste — Wer nicht auf den Wink hin versteht , mit dem ist das 
Reden eitel Bemiihn — Er gleicht dem Stier , der in der Steppe 
weidet. — V. 1. 	Was mit dem „Viertel" — nur in Bairut und 
den benachbarten Kilstenstadten ist das Wort = Haus, sonst immer 
.--- Stadtviertel, wofiir man dort das gut beduinische haij sagt — 
gemeint ist, ist nicht klar ; vielleicht ist das Wort nur des Reimes 
wegen gewahlt. — V. 2 r9LS2 , mit welchem nach dem V.31 hier 

Bd. LI. 	 14 
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nur ,raPra gemeint sein kann "--- 1. tuff?* bi,90ra mit Ausfall 
,-.. 

des ersten Vokals — ist wohl dasselbe Wort, wie g ji..sw bei Dozy 
I, 636 a; die Nebenform ti.)'' 	und die Verschiedenheit des h-Lautes 

.., 
sprechen nicht gerade fur die Zusammenstellung mit tsj!.... — V. 3. 
Der Vers ist metrisch in Unordnung;' vielleicht ist zu lesen: ibna 
fehim (oder feihim ftir fahim) biltrama 4altje loehsara. 	Der 
Gedanke, das.  der Schlaue schon den Wink versteht, ist haufig; so 
horte ich selbst von gemeinen Leuten : ellebib bil'aara jafhamo, 
in welcher Aussprache sich die Erinnerung erhalten hat, class ein 

• Halbvers 	vorliegt , 	der 	wohl 	so 	lautete. 1,...04,?!  9.....:a4 .,,u.1 C . 	°L.: 

(tawil). — V. 4 KJ-,..k.) gegen das VM, wie die beliebte Variante 
zu Bair Str. 4; s. die Erkiarung zu Abela Str. 3); 1. ictr‘a bibeffija. 

Bair Str. 1) .=.- S Str. 3). 
Bair St r. 2). 	Ich will 	auf den Gipfel 	des Berges steigen 

und caber dem Thale stehen •-•-• Und ich rufe : Willkommen! 	Wehe, 
Liiftchen 	nieines Heimatlandes! — Gott ! 	der Fluss stromt fiber, 
nicht fasst ihn das Wadi — Ich will meinen Rticken zur Bracke 
machen und dich zu mir tibersetzen. — V. 1 wird kaum verkarzt 
werden. dtirfen 'cords; wahrscheinlicher ist laras; dean die vulgare 
Verkiirzung von L5i! 	ist 	zweizeitig. — V. 3 	ist wohl zu lesen 

jalimul. — V. 4 wa'mil gegen das VM; will man nicht wa(millc 
lesen, mit Verdoppelung des Endbuchstabens, wie sie in der alteren 

Zeit auch schon vorkommt 	freilich nur im waqf (s. 	bei , 	 1.6.3...?.. 
Assiraff. Jahn I, 2, S. 30, Z. 1; vgl. Freytag S. 54), so ist wdnza- 
lo(la) herzustellen ([41]4,.1 3......ci3), 	wonach 	dann 	tvab'citti‘o(a) zu 
andern ist. 

Bair St r. 3). Ich will zur Farberei gehen und meinen Rock 
farben — Und ich rufe: o Earberei! ach , fiber die Trennung von 
meinem Liebsten! — Versagt sei mir Festfreude und Spiel und 
Musik — Versagt seien mir die Freuden , so lange du da list, 
kleines Madchen. — V. 1 1. larch 'alalm. 	oder besser: lari* 
'aim. — V. 2 1. `al fra'e m4babi. — V. 4 mazalkibnafja = 
mazalik ± bunafja; mazed ist in Syrien ganzlich Rrstarrt und 
Konjunktion. geworden, = so lange als , mit einer merkwiirdigen 
Verkfirzung fur ma mazal oder ma lam jazal , denn das ma ist 
zunachst doch mit dem LA in dem bekannten madam in gleicher 
Bedeutung (s. Landberg Prov. Index s. v. C1,3, fill. 	das Tunisische 
s. z. B. madamna 	cx?Yin Stumme TM 65, 5) zusammenzustellen; 
gewohnlich hat es ein ism und chabar bei sich , wie in ma alni 
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taggeb JAs 1887, 2, 279; bier kann mazalik hum etwas anderes 
heissen as: ,So lange du existierst“ ; denn bunaija kann nur be-
deuten : ,kleines Madchen" und „mein S6hnchen“ ; beides lasst sich 
nicht mit //Ozark verbinden. 

Bair St r. 4) ---= Abela Str. 3). -- S tr. 5) =---• S Str. 1). 
Bair St r. 6); 	vgl. S Str. 7). 	Von hier nach Cypern! (bis) 

— Die Liebe zu dir im Herzen witchst nur, nimmt nicht ab — 
Ich liess das Beduinenmadchen schworen, dass sie nicht mehr zur 
Trommel tanzen wiirde — Heisst mich nicht einen Ltigner, o 
Beduinen, ich hab's mit den eignen Augen gesehen. — V. 3. Die 
richtige Lesung ist gewiss 	cillafte,i and dafilr scheint mir mein 
liallefet zu sprechen, 	das wohl als halldict zu 	denken ist; doch 
mag oft genug ohne Riicksicht auf Sinn und VM mit der Var. 
Pfit (1raifit) gesagt werden. V. 4 ist das lat'dmruni (denn so ist 
metrisch zu denken) gezwungen ; feiner bernerkte eine meiner Bairuter 
Quellen: icceTimrani ist nicht hilbsch, ordinal-, fe114iji, bauerisch; 
feiner und richtiger ist kstkezzibre. 	Eine sehr merkwtirdige tiber- 
einstimmung mit dieser Erklarung 	zeigt 	die 	ganz unabhangige 
.Niederschrift des 6-6ch Jusuf, der in dem Parallelvers Jusuf Str. 2) 
V. 4 so schreibt: L*),e,.it..1 )76‘4 t-.)..= LA ..,...h.k.‹.:i 	. 	Das la t'&nri-int 
wtirde 	etwa bedeuten: 	„redet 	nicht lange in mich hinein" oder 
,lasst mich mit euren Ratschlagen zufrieden". — Abweichend ist 
die Fassung bei Sursock in dem Fragment dieser Strophe (V. 1. 2 
fehlen): ,Es schwur die Tochter des Beduinen-Emirs, sie 	werde 
nicht zur Trommel tanzen — Ausser mit persischer Musikbegleitung 
mid in einem Anzug aus Churasan". — In V. 3 ist 	$ gegen das 
VM. — In V. 4 ist der Schluss zu lang. 

Bair S tr. 7) ------• Jusuf Str. 2). Von bier nach Ghazza! (bis) 
— Leg den Knochen auf den Knochen und die Hitfte auf die 
Hilfte — Mit meinen Augen sah ich den Mond, aus ihrer Brust 
einen Sprung -,--- Heisst mich nicht Liigner, o Beduinen, ich hab's 
mit den eignen Augen gesehen. ,--- V. 1 reicher bei Jusuf: „o die 
Gazelle, die von den Bergen herabgestiegen ist'), von bier u. s. w. 
— Lgyel bei Jusuf ungenau fiir (.5•J • denn das VM verlangt bier 5 . 	.. 
la als Verktirzung von , ̀- Jr (s. oben zu Bair Str. 2) V. 1). — V. 2 

Jasuf: 	,Sie schreitet, indem sie den Hintern heftig bewegt und 
die Htifte sich schaukelt". — V. 3 ist nicht klar; gemeint ist wohl, 
dass der Dichter den Mond aus ihrer blendend weissen Brust heraus-
springen zu sehen meint. — V. 4 s. zu voriger Str. V. 4. 

J it suf St r. 1). 	0 Wier die Gazelle , die (von den Bergen) 

1) Vgl. das x.c)Li i.4.4)  der Strophe bei Wetzstein (s. oben S. 194), das 
W. wohl etwas zu allgemein tibersetzt: „stolze Gazelle". 

14* 
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herabgestiegen ist, aus Horns haben wir sie gehracht — Sie gleicht 
einer Honigscheibe und die Bienen sind ihre Ernte (?) — Ach, du 
mit den Iii7 angenlocken , ich will mit ihr zusammen schlafen — 
Schlafen bis in den hellen Vormittag hinein, ganz allein. — V. 1. 
Uber %:;,c,f.i.,I 	i.....4_)  s. zu voriger Str. V. 1. — V. 2. 	Die Rolle der 
Bienen hier ist 	nicht 	klar. 	Vielleicht 	liegt 	ein 	Wortspiel mit 
nald (nulA = Ehepreis vor; etwa „der Ehepreis ist das womit man 
sie bekommt' und „die Bienen (mit ihren Stacheln) sind das, was man 
bei ihr mit in den Kauf nehmen muss'. — V. 3. 	Anfang kann 
nur gelesen werden: ‘alaiwa jd ; diese Worte sind aber nicht klar. 
— V. 4. 	Zu dem L...1.t ...)1.. 	vgl. Bair. Str. 5) V. 4. 

Jusuf St r. 2) ----= Bair Str. 7). — S t r. 3) -= 	Str. 5). 

Nachtrag. 

Der oben (S. 197) durch ein Versehen nicht gegebene Text 
Abelas lautet so: 

Die Kehrreime. 
i 	. 

2,...,,-.:.-...73 	l._ 	 ,...A.1.ii 1 	L4 u44) 	( (3-37*s 	. 	 j...1 	L.5! 
J. 
3. ....-5\1 	 l_. L5_,...;;;13 	. 	tsix...;! 	L.5..J:i )L.3 

J 	 J 	1 
t1 /4 t...4 	 (r -*-1,-.4 	L5....Le-..c.., 	. 	cb..inL-P., 	L.5..iniLi 
e......t..4-SC 	0.-.1..-= 	,,o,..))3 	. 	1-4.-.>3 	Una... 	k..)L.:..4 

Die Strophen. 

t 5.3).-4L-Ao 	3).--ii-43 	. 	L5-3).7-4LA0 	3)._:4_43 	(I 
J. 

-14; 	Lx.....J1 	i3).—.4 L.4.3_,...4l.A.0 	0 	. 	cb.._L= GA 
1 /4._sui.3, 	. 	k ;...„...1. L....4-3_,._4L-.0 	C., 	3 	. 	, c_ij  

t.--.4 	tg..‹.1).:::•..c 	LX. 	Lc ,....4 	::_r 	) „—.:3 	. 	0..c 
• 

....4.4-4-20 	 \-4-.it., 	. 	5.-4)....c. L_. 	1,..._ii...:4 	(r 

---.. 	L) 	cy:e-x-31-4 	• 	3.-."‘ 	(.,•-' 	L4 
J. 

-•-'P 	Yu-) 	cy-• 	• 	(+•'`. 	6,-*A=-7? 	LT! 
J. 	 .. 	 (.54)  

,3 ,3,_.0 	3.,  i i ? 	 311.A.13 

	

_ , .. ..,. 	u.o..,..",-th 	.,,o! t.53 

   
  



Hartmann, Arabische Liecler aus Syrien. 	213 

bOk.---? 	Lo 	,.........,!1.4'..JI3 	. 	L5.1 	e.....2.,i 	Le ‘.,3L24..11..t  

z s,..X...?!. 	x...1.) )1.-- 3 	. 	L.5..0 	k..7„,..;:, 	L.X.5.43  
1 

2%. 	 1.-.......".-4 	3....?•-1.3.1. 	tg,<..:43 	;.,.) 	t, ."-• ,:.! ..,.!=..? 	...k 	. 

. x ..i..?!.. j 	l 	e  I ....  , 	L....4 	. 	,4:.....-..:a...0 	ki.,..e,..1 	L_ 	(f 
LA ,,...1-e,...1 	(......S_L...r? 	. 	(..3.,.:s 	is' 	,...,....6 

x.cti ;1 /4x.., 3....:1 	 :::„i6 	L.x.._.:::A.JJ13  . 	L51x.4.31 
z.....1_,,,J 	z.J._et.J 	Lsi.,.-.R ki_i_.= 	. 	0..., 	1...p 

4. 

I.--4 	3,A43  	t.3)...ii..43 	(,) L5..;-4,3 	 ts-;.-J 	-..A  

y , a 	• . . :. 	I. 53 	L,„.!  t.-,L4 	. 	L.0 . 	;..S. 
7,_,—.z 

L.5; c5-:•-- - 	7r---?:;-4 	• 	3-40.-11  z,•evx,! Lc?)  1•7! 
2,.;a 	L.5,.?,...i 	s.l.s\ A 	. 	...4.<;,:lt.? 	L5).3) L.5.6."-° 	(9 

t‘e;: 	J 	j:4 	 1_,..1 (.Pa 	cilS 	. 	t*- -- -;.:4 L5,...P 

z,.....!!-.00.),, 	 L.3 i.-&-.6-A-1 	. 	(4.--5L 	L5,41! cit .3.1 
1 

zy,..X.*.? (11....6 	L):::,,ite, 	. 	(.....c....1.4 	(.5...1! 	 .K.1 
u)L__--LJ-1 oi._..1) 0...,a 	. 	ii)L<U.1 	cii.,_P 	0-4 	(v 
,$) L.s.......2._.? 	L...9t.JJ 	,..)3JA-4 t..4  c ',.._.$5...:i 	......A.i...3 

) 	k.5 .!, 
rs....t....;.—k—.? 	 &...t.....Z-4  L.5—.c..,..... 	. 	xii.,.S! 	...),..x....1 

Zu S. 189 Ann'. 1: Herr Konsul Wetzstein 	hatte 	die 	Gilte, 
mir folgende Bemerkungen zu den beiden Sprichwortern mitzuteilen: 

Kik)%)- 	L3.,........3 	Y:tri-,;',-) hat 	eine 	eigentliche und eine 1, v.:::;41 	,.* 	 ,.... 
iibertragene Bedeutung. 	Wortlich genommen bezieht es sich auf 

die 	Wassermelone 	(i....:-‘--- 	L.;), welche man beim Einkaufe auf dem 

llarkte mit der Hand beklopft 	(,......11S.:), 	um 	zu 	sehen, 	ob 	sie 

innen etwa angefault ist; hat man sie gekauft und nach Hause 
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gebracht, so kollert man sie mit der Hand oder dem Fuss in einen 
Winkel des Zimmers, wo sie liegen bleibt, bis sie gegessen werden 
soli. tibertragen wird das Sprichwort auf einen Kuppler, den man 
auf dem Markte zutraulich und Freundlich auf die Schultern klopft 
iind ihn ersuclat , mit seiner femme protegee in das und das Haus 
zu liommen. 1st er dont angekommen, so wird er• in eM Stilbchen 
oder einen Winkel geschoben , wo en warten muSS, bis ihm seine 
Saone zuriickgebracht wird, mit welcher zusammen er dann das 
Haus verlasst“. — „In Damascus lautet das zweite Spriehwort: 

.... 	 • 
Icj::,10.3 	LI 	1..........,.4 3li 	• C 	1.....:::.i 	,..x..;.. 	i 	.11 	e, 	„der 	1_,: 	fiel 	zum ., 	•• 	• 	 7"  

• L.-1\2Z; dieser sagte : Willkommen, o Bruder !" 	Die Worte „mar- 
Itabet jii 	kardasch!" 	sind 	in Syrien 	der Gruss 	der 	tiirkischen 
Soldaten untereinander. 	Da nun der Araber • den geistig weniger 
begabten Tiirken verachtet und ski' namentlich fiber die Soldaten des 
syrischen- Armeekorps, die oft viele Monate lang keine Lghnung erbalten 
und abgenissen und Tumpig aussehen, lustig macht, so ist auch die 
Bosheit• des Sprichwortes nicht thisszuverstehen." 	Aus der Schrei- 
bung ti;•,14:01S des gut beobachteuden Sebaich Susuf geht henvot, 
dass das q des bekanntenArkischen garaa4 bei der Herilbennahme 
des Wortes in .das Arabisc'be gem den folgenden (2-Lath beeinflusst ; 
an dem Vorkommen der Aussprache qareja& ist nicht der geringste 
Zweifel. 
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Eine legendare Geschichte Timurs. 
Von 

H. Tainb6ry. 

Es ist schon einige Jahre her, dass der verdienstvolle Orient- 
reisende I) Dr. Max Ritter von 	Proskowetz-Marstorff nach 	seiner 
Riickkehr aus Mittelasien mir eine persische Handschrift aus Bochara 
mitbrachte. 	Beim ersten fluchtigen Einblick 	in 	die 	in grobem 
Taalik geschriebene Handschrift vermutete ich, ein Exemplar des 
von Scheref-addin Jezdi verfassten und von Petit de la Croix iiber-
setzten Werkes vor mir zu haben ; so wenigstens urteilte ich nach 
der Aufschrift des ersten Kapitels, welche lautet : tz.)....:a...- u;:, 3..a . L  LX.....1,3 .., 	..) 	- 	i 

L-•:' 	:. 44:3_,•S 	-v-. rl -i-ss.A.34.1%.*:;:,..N.3 . 1..ao.?LA.07 und andere Aufschriften C.) 	(-rs' 	t 	• 	•.• 	••• 	• 	_) 	• l .. ) (..) 
bestarkten mich in dieser Annahme. 	Als ich diese , meiner Mann- 
skript-Sanamlung einverleibte Handschrift nach Jahren wieder hervor-
nahm , machte ich zu meiner nicht geringen Verwunderung die 
Entdeckung, dass es sich darin um eine legendare Geschichte Timurs 
handelt , 	in 	welcher 	das 	Leben 	des 	lahmen 	Welteroberers 	mit 
den kiihnsten Phantasiegebilden orientalischer Marchendichter aus-
geschmfickt und mit Episoden versehen wird , die aus dem Reiche 
der Mythen und Fabeln genommen , den Nationalhelden der Ost- 
tiirken 	als ein 	fiberirdisches ' 

	
wunderwirkendes Wiesen 	erscheinen 

lassen, in derselben Art, wie Ssanang Setzen die Laufbahn Dgengiz 
Chans behandelt. 

Die 	496 	Oktayseiten 	starke 	und jeden 	Titels 	entbehrende 
Handschrift ist, 	wenn ich nicht irre , 	bisher unbekannt geblieben, 
und das in meinem Besitz befindliche Exemplar ware demnach ein 
Unikum in Europa. Geschichtlicher Wert kann dem Werke selbst-
verstandlich nicht zugesprochen werden , doch um so interessanter 
ist dasselbe vom 	litterarischen 	und 	besonders 	vom 	sprachlichen 
Standpunkt. In Bezug auf den Zeitpunkt des Entstehens lesen wir 
Seite 8 folgendes : 

1) Autor des Buches „Vom Newastrand nach Samarkand durch Russland 
auf neuen Geleisen nach Innerasien. 	Mit einer Einleitung von H. Vambery, 
einem Anhang , 53 Original-Illustrationen von A. Hausleitner u. A., zum Teil 
nach Skizzen des Verfassers, einer Notenbeilage und 4 Originalkarten". 	Wien 
und Olmiltz, 1181zel 1889. 
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s 

31, ,a..<. 3,  ‘.:.:... ........4 3! L.5.k.:::+.1.q iNS--  1/4.1:...........il..... 	(.5.5t.i..3.....?! k.:.:....i. Y..›. 

,.....,.) 	•! 	,..)..;;:l.? 	L6.0 	1 /4...ii.?,1L:A 	L54 	3l*.iL) 	,x4..? 	1 /4;t., 	L.)! 	,z.:,..3 	r.x.:::,:x.  . 
.. 	 ••• 	_ .. ) ,,, 	_.., 	_,) 

Sys ..)y) 	wir 	s.1.., 	L:...1P )1 	ol... 	)04..? 	‘...‘...s" 	Q..5Lsi1I _}li 	kz......Z.,4i.> 

3L, ,,,..3.., oij LX,00 2.,,..., 	C) 	p."'' 	1*A! 	V.4.11. i 3 .3! 3 	xi:J.43.1 3L..... 3.1 3  

-,- 

„Jetzt regiert Abulghazi Chan , seit dessen Thronbesteigung 
einundzwanzig Jahre verflossen sind. Als Wali (Gouverneur) fungiert 
3Iuhammed Daniel Bai Atalik. 	Es war in) Jahre 1024, dass diese 
Handschrift verfertigt wurde. 	Heute , 	unter der Regierung Abul- 
ghazi Muhammed Bahadur Chans , zahlt man 1092, und seit deni 
Tode Emir Timurs sind 399 Jahre verflossen.“ 

Diese Daten sind ebenso phantastisch wie das Werk selbst ; 
denn Abulghazi Bahadur Chan, nicht zu verwechseln mit dem gleich-
namigen Ffirsten von Chiwa, dem bekannten Autor der „Genealogie 
der Tiirken” L.5  S5 	77,...'5A,Z,::, hat 	allerdings 	unter der Vormundschaft • .}'S 
Daniel Bais gestanden , 	doch lebte er circa 200 Jahre spater,  , 	als 
hier angegeben wird. 	Nur aus dem Datum: 399 Jahre nach dem 
Tode Timurs = 1206 (1791 A. D.), kann die Regierungszeit Abul- 
ghazis erschlossen werden, 	denn die Zahl in Ziffern bringt richtig 
tit, nur in der Transkription fehlt das Wort o,...2 sad (Hundert). 
Ob nun dieser Schreibfehler auch auf das Datum der Handschrift 
Bezug hat, ware schwer zu sagen. 	Nach dem Stile zu urteilen ist 
es ein Werk der Neuzeit, d. h. es datiert hochstens aus der zweiten 
Hillfte des vergangenen Jahrhunderts, 	was 	erstens 	aus 	der auf 
Seite 320 befindlichen Jahreszahl 1230 zu erkennen ist, ferner aus 
gewissen tfirkischen Frerndwortern, deren rein ozbegischer Charakter 
ausser Zweifel steht , was ubrigens aus dem damals noch hitufigen 
Verkehr mit Chiwa sich erklaren lasst. 

Die Sprache der Handschrift ist persisch und zwar der Dialekt 
der Tadschiken, welcher bisher in Europa sozusagen unbekannt ge- 
blieben , 	und 	durch 	eine 	ganz aussergewohnlich 	grosse 	Anzahl 
tiirkischer Lehnworter 	sich hervorthut. 	Worter wie z. B. L):::.3. 
(koriinit5 = Audienz), u:::iti (kog = Gesinde , Kompagnie) 	 ; 	! ' 0 J 3 
(Uran -,---- Losungswort), 3..,,:i (kabal = Belagerung), cILAY (Alaman 
= Raubzug )/ t.:;).,'" (saut = Panzer), kt.S), 3" (k6riik = Revue), 
li'''').,?! (Aria = Marsch) j*J_,.. (jolak = linkisch), 	i (karali L5?5  
=-- Railher, Auflauerer), t);,,, (surug = Stange), 3 	(links) u. s. w. b 	,A. 
wurde der Leser in keinem der vorhandenen persischen Wiirter- 
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bilcher linden, so dass zurn vollen Verstandnis des Textes die Kenntnis 
des Osttiirkischen unentbehrlith ist. 	Was 	den Stil 	anbelangt , so 
zeichnen sich sowohl die Verse als auch die Prosa durch auffallend 
kurze Satze sowie durch Klarheit und Einfachheit aus, was zur An- 
nahme 	berechtigt , 	dass der Autor 	seines Zeichens eigentlich eine 
Art 	 S0,-4 meddah = Marchenerzahler gewesen 	der in der zeit- 

C 	
, 

genossischen Timur-Litteratur bewandert , das vorhandene Material 
zur Dichtung der Legende verwertet hat. 	Von 	den 	bekannten 
Werken 	ist namentlich 3,4i ..1..1.il., 	Hafiz Abru und die Geschichte 
Seref-ed-dins stark bentitzt worden. 	Die Personen sind durchwegs 
geschichtlich, auch die Reihenfolge der einzelnen Feldztige ist mit 
Treue eingehalten worden, wahrend andererseits Timurs Anwesen-
heit in Mekka, sowie sein Zug nach dem hohen Norden, wobei die 
Iskendersage Nizamis als Substrat gedient haben mag , zur Aus-
schmiickung der Legende gedient hatten. 

Urn dem Fachgenossen einen Begriff von diesem 	seltsamen 
Werke zu geben, lassen wir einige Ausziige folgen. 

I. 
.. 	 ... Q.:.A.49,...\.4 	 e.:.4. L.::..?..,.6 	 yj_.}4 	01:kodt,) 01;52/....tAo 

;ii..,' 0I.& 	u2.., 	j....v 3.4 

,..x..:::. 	b,3LAT L3l-fse0 	%::.....a..) 	Li.k,.)...H 	z,...3 	djii,..1.....1 	c:.5.,,:o.... 	0.,.... 

t.N.4.1 	5....?-1.)... 	 ,..x...QT ,..a.;.3' .:.,•,,%05_5N...1 !) (5.,..w.,.! 	 u,<..1,0 	xer4i 	01.:.--.4s 	,y,..16 i  

L 5-.:; 	Lb 	:i 	0 5! 	5* 	.. SIP 	Li L..:6 	- - 	t x...li L-,:v.,41 0.:::6‹ 0 +. 	- 	t.)3 	) 	)3) `-' 	• 	`''''" 
3....3 	431 zo" Lx.z.t...«...3 0,0),A 0_,q dy....:3 ,)-5.....,Keyo yl.....,.....tjil 	!),..)...,... 

A.5),..t.4 	-,..z.,.! 	L.x..Lit - 	-.5'.i ,.::,3;..!.),) 	6.x....)Lx_i 	,...)Le:A.ic 	L5......K.? 	 0L-.2,  t 

z‘.3' 0,4 	z‘zi,-..fi 	ajp) 6)..41 	.i., 0,!1 01-.4 	J31,..4 	0 1 01..t.,"\1,t! 
(1*) 	t..,,L.:31 33 L.....D3 	 s...;._ 	LA (4,.. !L,;_i .5! JA)....1 

..,..44.4i J.KU A.1 0,  1 --i; 	ri.,...:a 	5.4.40  cy*A) L6.1.5 Lk 

(2  t.:4!...f4S 35i 	 i:s4.P.) 	J.1...4.-- 	3,3_...‹.3 	LA 	/*LK.? 	t ).-r• .; 

1) Dili Afitab, gleich Dili Asman = Herz der Sonne , Herz des 
Himmeli, Mittelpunkt, Quintessenz (?). 

2) CY:ember feru ke.iiden, wortl.: den Reifen , das Band oder den Ring 
losmachen. 
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L5L..- Lti 5! f.= 2.c 0.31 	Li..5" ZSAetii= J1/4.3..?5.f Lps,.x. 	rus ? 
a" ,.)L;,:...), 	to'," 	V4 	,(1.-_,,.,,,..;::, 	r.... !),,,A L.),.:.:4L...3 	r<A,3 

L'ik. 	t:A-Ae:A 	)Li .i 	Z•e;LC IW.K.....0.,+3 r r!t-4 	LO,..). 

_•-:4!1.X.f LA b. - 0)-...... 01..) of:? 	!.).! 	V.,::•,? 	_,A.?:;.1 ;L...? 

33! 	3..d.:i ass)    b,•) 	 m 9 k.)S 	 )! o iiii,...,L,. C)L3L":4 	 },...v J.; 

,x3,,,,.;;:, 	3..t.i ,..x3,,,,,) 	153yi,.,., 	bttdod 	t.)
.;
;Z.< td LX.1,4 	L.X.3l),A).4 W.,K.4S 

t 
21 /4.< ,..x.1.51.x....;i 	p.:::::.".5 	Lx..:::, 	u.S..;s 	ol.il...:::,AS 	&**:),:i )3) 	3...Fr. 

L4,4 	 -....;-;:l 	Leo )L.!;.3 	-1.3..:S1i ),) 	 ,,.._.4L-_:i 	)i 	_joi.5_4 
tiC-Lo 	1...1vL.,:;:, t....il.4 il....coLLi-  01_,...! 	(55-,--1,0 	j-,J..j.= ,...:i 

(..,!l 	c.:.,),,:a.)  ii,.X.i.A j..::4 	1 /4.•IL:?7,4 	%.1:1,......3 	lL:.,••=t4,:a4 	Zl.f 1
.)

LA 

rortAtjk,It.A! 	1•75-- L 	_51 	LCZN.:-L.,....1 	LA 	.)) 	%Z.:,....-31....... 	r4 

um.et•A )1 	
Lc

KA,33 	LX.56)•*,::k......? 	I) oL4.4 ifLL)'  01).1..Lxv 	xAaiiii 
0,-.? 	ti,..X..ito 	 to 	bi 	1,__.? yl..t,...t.i..! 	4.4) )i j, 	Li.l:Ats)33 3  iS 	L.5,x)./4 
2fi...5.....:, 	‘1...1„.., 	 Lx..3,) jty 1..54 	oy..,...... 	L7  d;:•..??...). 	01.7ii...>-L,..2.4 

01  jt 0,-,L5 	1:.,.....CD L.- -‘3 )...y;So 	w.5.43 ot a ,..\3-)Lz.„i, 	(5,.....i J‘4.--i 

15.-)) 	3.3!) t) 	d:4 c)li*A=' ..); 	LX.X.:, 	0;3)  v.:....00.0 	.....-4 	 -?1•1.0  ty5U:',  

2'`.. 	LX-k5i.f.  z.,,,,,S 	L--\.i! 	.5! 	0.3,..x.e,...) 	(103)31 	ttl....., 	c.I.,:o.„.4.4 	zs..y..:::,5... 

Le _it- otA) c) 0.3,.x.e,A.)  (2 JL:i 	,.5.... 	?..., Li ,),.1.3 L.,! IA ,)3)  
LX.1.5.,..!, tl,<.,L....4 31 (3)L;..4 ojijS LIDL;;;L+'s 	a 	.3 b, .< _ ; . 1 3  0).43 a 	 bo 

Le L5LX.S-L,..v.4 LX.*.w.)  Le z‘..< L. -- i! d...?),1 01.--. za L.X...c OLZ:S-..w 

u:::,..4.Z.,:i ciLe,.,f,,14 	k.,‘.1..4.,....)  ,..,..=):1, L:il 	33.4;1 ts...); ,(7,.,S Ls:Li; ) 	0.51........ 

LX..3,31 3,i 	s..)1.;:.wii. 	/3.;:.:..3 	&dal.; 	J...3LX.At J.:Xs 	 J.:)...c 	ol-S 0;,..§..:..sLo 
‘3j7?).3  kJ:Lai...y:1 04.33) 	14:.'.i z....< L.X.3.4..X.3 	%.:::,..a... )  .5.*3 	c.) 	olerf41 1..)31 

)S OP )L5'd r.o.. zd L.X.305.< cji)A÷7LAI3 it,3IP.44 0.3,,xee..,:j  L}._,:i Jt 	L:i 

1) Vielleieht riehtiger 8arig  urun? = der gelbe Ort. 2) Kil:ik tag  ...-- kleiner Berg. 	• 
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. j..<4.) 	Lck? )I 	Lx..Lx.:::.5..3 	r.1,),S 	 .e:.4)  )! 	015ii..., 	(.1.4)..)..K.? 	r!,)d 

b,.)./ 0.*4.3' C 	0....;;',) 	L).6.,...0 	r)c...), ),..XY.) sn tt.K.it L5!).4 ) k.X.;.;;;',:..X. 
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1) Kakun Xuden = gespalten, verschnitten, vernichtet werden. 
2) Miltik = Flinte. 	Der Ursprung dieses Wortes ist unbekannt, wenn 

es nicht etwt mit dem arabischen jk.X.;..i , wie Pavet de CouKteille annimmt, 
zusammenhangt. 
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Der Zug Emir Timurs nach De'gti-Kip6ak gegen 
Toktamig Chan. 

Nachdem der Emir die gehorigen Vorbereitungen zum Zuge 
nach Deki-Kip6ak getroffen, langte er in der Festung Turkestan 
an, wo er Chda Ahmed Jesewi, dem Landesherrn (Patron), seine 
Huldigung 	darbrachte. 	Es 	verlautete, 	dass 	bier 	eine 	Festung 
namens Kaba existiere , 	und 	zehn Tagereisen weiter wohnt der 
Turkomanenstamm Jilz, die ibren Urspruno• von Efrasiab ableiten. 
Sie sind die Nachkommen Argun Chans, fiinf Briider, die niemandem 
botmiissig sind. 	Es kamen nun die Abgesandten der fiinf Milder 
hierher und ihr Botschaftsschreiben bestand aus folgendem Vers: 

Wir sind fiinf Briider aus dem Stamme Kaba, 
Wir sind das Meer fiir das Herz der Sonne, 

Wir haben die ganze Welt erobert, 
Nun haben wir es auf euch abgesehen. 

Sollte das Schicksal uns nicht giinstig sein, 
So entsagen wir allem auf dieser Welt. 

Alles brach in Lachen aus, doch diese Leute glaubten wirklich, 
dass Kaba unvergleichlich sei, und Mirza Omar Seich schrieb ihnen 
folgende Antwort: 

Nimrod, der Hund, Gottes Fluch fiber ihn, 
Sagte auch: ich bin Herr der Schopfurig, 

Der Allmachtige hat jedoch durch eine halbe Fliege 
Ihn miirbe gemacht, folglich sind wir nur Bettler. 

Der Emir stieg zu Pferd, brach auf und belagerte sie. 	An- 
fangs nahmen sie den Kampf auf, doch als sie das zahlreiche. Heer 
des Emir gewahrten, zogen sie sick in die Festung zuriick. 	Nach 
vierzig Tagen ging 	ihr Proviant 	aus und sie 	schickten folgen- 
des Schreiben: 

Wir sind fiinf Brader aus Kaba, 
Von der Hungersnot hart bedrangt. 

Du bist ein.  Fiirst, erhaben gleich dem Herrscher von Agypten, 
Wir sind nur siindige Briider, 
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Tins ist nur Verachtung zu teil geworden, 
Beschamt sind wir von deiner Herrlichkeit. 

Oh ! erbarme dich unserer elenden Lage, 
Unsere Hoffnung ist nur deine Huld und Gnade. 

Kurzum , der Emir verzieh ihnen , worauf sie einen Kupfer-
kessel , zehn Ellen hoch und zehn Ellen von Umfange , der noch 
aus der Zeit Efrasiabs stammte, als Geschenk darreichten, welchen 
Kessel der Emir dem Mausoleum 'Choy/A Ahmed Jesewis gespendet, 
wo er sich noch heute befindet. 	Von bier wurde Mirza Sahruch 
als Vorposten vorausgeschickt , 	der gegen die Steppe hinzog und 
Sairan (Sabran ?) passierend auf einen Sarig Uzun genannten Ort 
kam. 	Von hier weiter ziehend fehlte es auf drei Tagemarschen an 
Nasser, bis man nach Kink-tak gelangte, wo alles gran war, und 
wo man von einem Berge einen weiten Ausblick hatte. 	Hier liess 
der Emir einen Steinturm auffiihren , und als Abdullah Chan, der 
Ozbege , 	hier ankam , 	liess er 	daselbst ein MesEd erbauen. 	Von 
hier weiter gelangten 	sie zur Station Ata Firau'un , wo die Ge- 
sandten Toktamg Chan mit Entschuldigungsbriefen ankamen. 	Der 
Emir empfing sie, ohne jedoch den Gesandten die Riickkehr zu 
gestatten, denn wenn dieselben zuriickkamen , konnte Toktami§ die 
Flucht ergreifen. 	Nun 	gelangte 	man zum Flusse Tobol. 	Hier 
erfuhr der Emir, dass dieser Fluss drei Fahren habe, doch benutzte 
der Emir keine derselben, sondern der Fluss wurde an einer andern 
Stelle ilberschritten, aus Vorsicht, daniit nicht etwa der Feind hier 
einen heimlichen Uberfall versuche. 	Nun 	waren 	es 	schon vier 
Monate , dass die Armee sich auf dem Marsche befand; Brod ge-
horte zu den Seltenheiten, und der Emir befahl, dass jedem einzelnen 
Krieger eine Tasse A t a 1 a (Mehlsuppe) verabfolgt werde. 	Bald 
kam man in ein Jagdgebiet , wo an einem einzigen Tage tausend 
Gazellen erlegt wurden , und die Armee sich nur von Wildpret 
nahrte. Hier wurde auch eine Revue abgehalten, die Kommandanten 
der Zehntausende und der Tausende, samtliche Befehlshaber defilierten 
mit ihren Truppen vor dem Emir, und nach der Revue wurde 
Aufbruch geblasen und die Armee zog weiter. 

Mirza Sahruch , der immer eine Station voraus gezogen war, 
langte indes an einer Stelle an , wo alles lichterloh brannte. 	Er 
schickte den im Steppenleben wohl erprobten Egli-Timur aus, der 
war auf zwei Zelte und zwei Frauen gestossen , und als letztere 
vorgefiihrt wurden, erzahlten sie: „Wir gehoren zum Volke Mangit, 
als unser Volk vom Herannahen des Emir Timur horte , fliichtete 
sich alles und wir zwei armen Wittwen sind hier mutterseelen-
allein ohne Schutz zuriickgeblieben.“ — Der Mirza beschenkte sie. 
Es war hier ein Wald und inmitten desselben liess er (ahruch) 
sich nieder, trotz alien Abreden Egii-Timurs. Das Volk der Mangit 
hatte hier eine List ersonnen. 	Sie befanden sich am Bergessaum 
und herbeigeeilt hatten sie 	den Wald in Brand gesteckt. • Alles, 
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was 	sich .naherte, 	ward vernichtet. 	Der Mirza merkte, dass die 
Flammen. sich auch ihm naherten ' er stieg zu Ross, 	gefolgt von 
Egil-Timur, und alles, was in den Weg kam, wurde niedergemetzelt. 
Indes blieb das Pferd des Mirza im Kothe stecken, und Ega-Timur 
erhielt im Nacken einen Schwertstreich, der ausser der Hauptader 
ihm alles verletzte. 	Auch sein Pferd wurde 	mit einer Flinte (?) 
getotet; mit einer Hand sich die Stirne haltend, kampfte er doch 
weiter, bis er endlich glucklich entkam. 	Der Mirza jedoch ward 
gebunden und zu Toktami 	Chan geschickt. 	Egu-Timur kam indes 
ins Lager Emir Timurs ; er erzahlte 	das Vorgefallene, er wurde 
gepflegt und genas auch bald. Der Emir zog nun bei Nacht weiter 
und vernichtete das Volk der Mangit, von welchem nur ein Ehe-
paar ubrigblieb, das sich selbst dem Miral&h zum Sklavendienst 
ubergab. Als der Emir dies hOrte war er auf Mirangah aufgebracht, 
doch als dieser beteuerte, dass es seine Sklaven waren, liess er die 
Sache sein. 	Nach einiger Zeit kehrte das Ehepaar in 	die friihere 
Heimat zuriick 	und das heutige Volk der Mangit stammt von , 
demselben. 
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1) Sorug, word. Stange, Holzpfeiler inmitten des Zeltes. 
2) Kulcitaus, vielleicht richtiger (...)...3t..b.a_S-  kala-taus = der schwarze 

Pfau? 	Vgl. Melik taus = Gottheit der Jezidis. 
3) Kumari figuriert ilberall als eine Art Leibdiener des Emirs. 
4) Tiri du cache = ein Pfeil mit zwei Spitzen oder Zweigen, ist mehr 

eine mythisehe Waftengattung. 
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1) Harput Pen1;berseng ist ein total verstiimmeltes Wort. 	Interessant 
1st nur der Umstand, dass der Vermutung Raum gegeben wird, als wenn zu 
Timurs Zeiten irgend ein Geistlicher oder Vorstand einer christlichen Gemeinde 
in Bochara existiert hiltte. 

2) :.:.....I put, das russische Gewicht Pud -= 16,38 kg. 
.. 	..... 

3) (....5...ti-X-1 Ledori voi — zu ihm, 

4) j..e.riA.,? 	Wahrseheinlich ein Schreibfehler, vielleieht feriti4 
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Emir Timur und das von Jesus eigenhandig 
geschriebene Evangelium. 

Bald darauf brach der Emir auf und in der Nahe der Festung 
Azak (Azow) angelangt , belagerte er dieselbe. 	Diese Festung war 
sehr stark. 	Als 	die Christen gehort , 	dass 	das von Jesus eigen- 
handig geschriebene Evangelium im Besitze des Emirs sich befinde, 
versammelten sie sich und die (christlichen) Mollas richteten an den 
Emir 	ein Schreiben mit dem Inhalte , dass 	sie viel Gold zahlen 
mtichten, wenn man ihnen das Evangelium geben wurde. Der Emir 
antwortete : Auch wir glauben an dieses Buch und werden es nie 
verkaufen. Worauf die Christen sich auf neue erbaten: man nalige 
ihnen erlauben das Evangelium in Procession zu umwandeln. Dies 
wurde gestattet , worauf viertausend russische Hapans (?) in Fest-
kleider gekleidet, mit langen Haaren, mit Gotzen in der Gestalt 
von Jesus und Maria am Halse und mit Krucifixen im Giirtel er- 
schienen, 	die 	meistens 	mit Glocken lauteten 	und in russischer 
Sprache, Gebete verrichteten. 	Der Emir liess ein rothes Zelt auf- 
schlagen und das Evangelium auf einen Thron legen. 	Als sie mit 
der Absicht der Verehrung angelangt , in 	das rote Zelt gefithrt 
wurden, 	liessen sie dem Emir 	durch den Dolmetscher mitteilen: 
Uns sind die roten Gewander verpont, denn Jesus hat es so be- 
fohlen. 	Es wurde hierauf ein schwarzes Zelt mit schwarzen Ge- 
wandern errichtet, worauf sie eintraten, ihren TJmgang•hielten, auf 
die Erde sanken und weinten. 	Dann erschienen sie zur Audienz 
in einem Zelte aus 	der Zeit Zengiz Chans, 	welches auf sieben- 
hundert Saulen ruhte und zehntausend Menschen fasste. Finer von 
ihnen fiel vor dem Emir auf den Boden , da ihnen ihre Religion 
vorschreibt, ihren Fiirsten 	mittelst Anbetung 	zu ,begritssen. 	 Der 
Emir verweigerte dies nicht, und als dariiber gesprochen wurde, 
sagte er: „Ic 	babe die Anbetung nicht befohlen, loch babe ich 
sie nicht verboten , 	damit dem fiirstlichen Ansehen kein Eintrag 
geschehe —." 

Als sie nun aufs neue das Evangelium verlangten, wurde ihnen 
als Bedingung die tbergabe der Festung Azak gestellt , 	doeh er-
klarten sic, sie wollten den Glauben (Islam) nicht annehmen , und 
auf den Vorschlag , die Zizje Steuer zu entrichten, eingehend, be- 

Bd. LI. 	 15 
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gaben sie sich zu ihrem eigenen Herrscher mit der Bitte: er mochte 
ihnen eine Halfte der Steller nachsehen , damit sie mit derselben 
das Evangelium erkaufen konnten. 	Dieser weigerte 	sich einzu- 
willigen , das Volk geriet in Aufruhr und der Herrscher sagte: 
,Wenn euere Absicht die Erlangung des Evangeliums ist, nun so 
will ich euch dasselbe verschaffen“. 	Er legte hiermit einen Panzer 
an, durch den keine Lanze dringen kann , und allein zum Heere 
des Emirs sich begebend , fing er 	dasselbe mit folgenden Worten 
niederzumetzeln an: 	„Ich bin Kulataus , der das Evangelium zu 
nehmen gekommen ist, o gebt es her!" 	Von den Lenten des Emirs 
legte niemand Hand an die Lanze , und als der Befehl erging, 
hieben sie ein , 	doch ohne jegliche Wirkung. 	So gelangte er bis 
zum Eingang des Hofes , ausrufend: 	„Wenn ihr das Evangelium 
mir gebet, kehre ich urn!' 	Der Emir befahl dem Kumari (seinem 
Leibdiener), das Evangelium zu bewahren, und einen zweispitzigen 
Pfeil nehmend, naherte er sich in gebackter Stellung dem Kulataus, 
wahrend der Dolmetscher sagte: „Wer das Evangelium haben will, 
nehme es!" 	Mittlerweile hatte Mirza Omar 	eich sich dem Kula- 
taus genahert und mit einem zweispitzigen Pfeile ihn dermassen 
in den Augen getroffen, dass er (Kulataus) sofort in Boden sank. 
Das vom Rumpfe getrennte Haupt schickte er seinem Vater. 	So 
hatte es der Emir anbefohlen. 

Kurz, die Azaker ubergaben ihre Stadt, und der Emir aber-
liess das Evangelium dem Harput Peniberseng aus Buchara urn 
zehntausend Pud Gold , von welchen ftinftausend der Armee zu-
fielen , die andern ftinftausend aber der Schatzkammer aberwiesen 
wurden. 	her wurde einige Tage verweilt und die Leute besich- 
tigten die Kirchen. 	Der Emir 	zog 	hierauf gegen die Festung 
Krim. 	Wie berichtet wird, 	belagerte 	er 	dieselbe vierzig Tage 
lang, aber jede Nacht drangen aus den Vorposten des Emirs Klage-
rule in russischer Sprache an seine Pforten , und trotzdem jede 
Nacht ,nach dem Klagenden geforscht wurde , war derselbe nicht 
zu finden. 	Der Emir ging nun allein auf die Suche, und da fand 
er einen Jangling mit einem Kruzifix am Halse , der am Fusse 
eines Kreuzes weinte und flehete. 	Vom Emir angesprochen, konnte 
er nicht antworten und durch. einen Dolmetscher befragt, sagte er: 
„Ich heisse 	imruch , mein Vorfahren waren ehemals Herrscher, 
doch seit lange her hat diese (?) Jungfrau sich erhoben und uns 
des Thrones beraubt. 	Ich bete nun zum Gatzen , dass er mich 
wieder zum Fiirsten mache". 	Der Emir versprach, ihn wieder in 
die Regierung einzusetzen , falls die Eroberung dieses Landes ihm 
gelingen sollte. 	Worauf der Jangling sagte: 	„Auch ich will dir 
wieder Gutes thun. 	Wisse nun , dass diese Festung einen Kanal 
hat, der in den mit dem Flusse verbundenen Graben mandet. 	Wenn 
man nun diesen Kanal rechts leitet , so schwillt das Wasser all-
mahlich an und steigt in die Holm , und wird die innere Festung 
iiberschwemmt. 	Leitet man ihn aber links ab, so zieht das Wasser 
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in den Fluss zurilek , so 	dass in dem Graben gar nichts zuriick- 
bleibt. 	Der Emir kam zu diesem Kanal, that wie man ihm ge- 
sagt , worauf das Wasser die Stadt fiberschwemmte; und da die 
Einwohner nicht fliehen konnten, ertranken sie gleich den Mausen. 
In der mit Wasser voll angefiillten Stadt wurden alle Gebaude 
vernichtet. 	Hierauf wurde der Kanal links geleitet, 	die Flut zog 
sich zuriiek und die Leute fanden reiche Beute. 	In jener Stadt 
gingen naehr als zehnmal Neunhunderttausend Mensehen zu Grunde. 

III. 
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sonst 	ware 	der 	Zusammenhang 	zwischen 	003' J....43.1...:i ‘...ii.i://4 	ganz 	un- 
veritindlich. 

2) 0 _, Ls" :,.:......9....o .. 	babe ich aus Vermutung mit Bildhauer iibersetzt. 
3) Sowohl dieser als such der vorhergehende Satz 1st dunkel und un-

verstlindlich. 
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1) im Texte _00....... 5 L5,....c 0,4 	0.,P1 	AA.? .ist 	ganz 	un- 
verstiindlich. 

2) c.31....:- Chad 	finde 	ich in Johnson's Persian Dictionary mit 	Kite .--- 
Geier, Drache iibersetzt, doch wie dies als Erghnzungsteil der Kanone auf-
gefasst werden soli, dariiber bin ich nicht im Klaren. 
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1) . . . toi.f j_01)0..? o)...L. ? 
2) Ak ieich , auch- Ak Seichum, ist der Name einer Frau , in welche 

Pudi , der russische Befehlshaber verliebt war , von ihr aber stets abgewiesen 
wurde. 

3) yl.e;:i .,----. Scheidewasser, Aquafortis, moglicherweise 1st darunter such 
der Wein als geistiges GetrAnk verstanden. 
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Die Erzahlung von der Einnahme Moskaus. 

Kurzum , der Emir naherte sich Moskau. 	Die Vorhut hatte 
Mirza 	Sultan Mehemmed mit viertausend durchwegs stattlichen 
Mannern gebildet , die mit aufgepflanzten roten Fahnen anlangten. 
Die Festung Moskau war aus Stein; am Fusse einer jeden Zinne 
stand eM Mann mit der Flinte in der Hand, and oben auf der 
Zinne sassen Leute mit gekreurten Beinen. 	Kaum war der Mirza 
angekommen, da gaben samtliche Flinten Feuer, ein wildes Gettise 
halite in den Lfiften and alles ward dunkel. 	Viele bestiegen die 
Galerien der Festung und luden die Gewehre. 	Der Mirza fragte 
semen Dolmetscher, den er bei sich hatte : Warum diese Leute die 
Gewehre nicht umgiirten konnten, and dieser sagte: „Das sind nur 
lauter Figuren (Statuen), 	welche die russischen Bildhauer (?) an- 
gefertigt haben. 	Alle these Figuren sind aneinander gefesselt , sie 
haben die Kraft von Helden, 	e i n 	Feuer 	giebt's 	zugleich (?)!" 
Hierauf bemerkte er, class sieh rings um die Festung eine Wagen-
verschanzung befindet and auf jedem Wagen eine kleine Kanone. 
Auf dreissigtausend Wagen sassen zwei Frengijangen. 	Mitten in 
der Festung war eM Turm, wo das Zelt der Ak-Seich •sich befand. 
Hierauf marschierte das Heer des Emirs in einzelnen Truppen auf, 
jede in gleichfarbige Kleider gekleidet 	  (?) 	Der Emir 
selbst 	erschien in 	strahlendem Gewande mit 	der 	Tunique 	des 
Chalifen Omar, den Koran um den Hals geschlungen; Mir Berke 
hatte die Fahne des Wolkenschattens entfaltet, die Gelehrten rechts 
and die Derwische schritten voran in der Front. 	Ungefahr zwei- 
bis dreitausend Kanonen gaben Feuer. 	Die Kanonen waren zurn 
Teil gleich bauschigen Gefassen, die meisten gleich blorsern. 	Aus 
der 	Stadt 	kamen zwei- 	bis dreihundert Menschen 	mit Papier- 
drachen (?) in den Hamden , sie batten Schirme in der Form der 
Morser, die sie in die Erde einpflanzten, and in der Ferne an der 
Spitze 	der Drachen 	einen Zunder 	befestigend 	gaben 	sie Feuer. 
Diese MOrser flogen auf das Heer des Emir, and wo sie anlangten 
hatten sie Menschen and Tiere wie Staub zermalmt. 	Fielen sie auf 
die Erde nieder, so rissen sie dieselbe gleich einem Bache auf, und 
Rauch erffillte die Luft. 	Der Emir meinte , es werde nicht an: 
gehen, ihre List zu ignorieren. 	So ging es jeden Tag fort. 	Die 
Jiinglinge stiirmten fortwithrend, betriibt ob der 	 der 
Unglaubigen, 	sie mit Hinterlist an, und trotzdem viele vom vgyiffen 
Stamme der Cagatai gefallen waren , konnte man dennoch gegen 
die Kanonen des Feindes nichts ausrichten. 	Der Emir liess hierauf 
verkfinden: 	man 	mop 	etwas gegen 	die Unglaubigen ersinnen 

d h 	er gewahre alles, was verlangt werde. 
Die Herolde verkiindeten dies dem Gesamtheere, welches zu jener 
2eit sich sehr bedrangt fithlte. 	Dewlet Seich , 	dessen in diesem 
Buche oft Erwahnung gesehieht, trat hervor and sagte : 	er werde 
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fiber diese Angelegenheit nachdenken, wolle aber wissen , was der 
Emir zu gewahren beabsichtige, 	Auf das Versprecben des Emirs, 
alles thun zu wollen, schlug er nun vor: man moge einen Streif- 
zug nach Turkestan senden, um Zelte zu holen. 	Der Emir willigte 
eM, doch nicht das Volk, und ersterer sagte: 	„Wie Gott will, so 
wird es geschehen". 	Tags darauf warf er einen Stein, nachdem er 
erhitzt worden war, in die Mundung, 	der in der Quelle augen- 
blicklich tausendmal untertauchte. 	Plfitzlich wurden Wolken sicht- 
bar , der Regen ergoss sich in Stromen , die Belden stfirmten aufs 
neue an, doch ohne dass die Kanonen mehr trafen. Hierauf stiirmten 
die 	ozbegen , toteten alle die hinter 	den Kanonen standen und 
drangen in die Stadt. 	Sie hatten von sechs Seiten Breschen ge- 
macht urn einzudringen. 	Auf Befehl 'der Ak §eich wurden die 
russischen Befehlshaber der Citadelle getfitet. 	Die Mauern dieser 
russischen Citadelle, 	so erzahlt man, hatte Suleiman erbaut; 	die- 
selben waren sechzig Ellen hoch , 	dreissig Ellen 	breit und hatten 
einen Umfang von dreitausend Ellen. 	Auf Befehl des Emirs wurden 
samtliche Einwohner Moskaus aus der Stadt gebracht und gleich 
Schafen hingeschlachtet, ihr Hab und Gut wurde dem Raube preis- 
gegeben. 	Drei Tage lang hatte das Gemetzel 	in der Citadelle 
gedauert, 

Als sie in die Festung eindrangen , hatten sie vergebens nach 
der Ak e' eich geforscht. 	Eine ihrer Zofen sagte: 	sic befande sich 
in jenem Hause; als man hineinkam fand man daselbst einen Wein-
zuber mit Scheidevv-asser, auf welehem einige Haare sichtbar waren. 
Es stellte sich heraus, dass die Ak §eich sich darin ertrankt hatte, 
weil sie gehort, dass der Emir sie dem Pudi geben werde, da sie 
in ihrem Stolze sich ihrem friihern Diener nicht iiberantwortet 
sehen mochte. 	Pudi ward 	demnach zum Ffirsprecher der Ein- 
wohner von Moskau. 	Er erklarte sich steuerpflichtig , der Emir 
verzieh alien und emanate Pudi zum Herrseher. 	Wie verlautet, 
regieren die Nachkommen Pudis nook heute im Lande der Russen. 
Bis zur Zeit Sahruch Mirzas trafen die russischen Steuerh regel-
massig eM, nach dem Tode Pudis jedoch bieben, sie aus. 

Wie aus vorliegenden Auszfigen ersichtlich, war es eine ausserst 
lebhafte Phantasie, die bei der Abfassung der legendaren Geschichte 
Timurs thatig gewesen. 	Der Autor, der in seine Geschichte christ- 
liche 	Kirchengewander, Kruzifixe , Bilder u. s. w. 	einwebt , muss 
jedenfalls ein vielgereister Mann gewesen sein, denn im vergangenen 
Jahrhundert war 	der Verkehr 	zwischen Russland und Central- 
asien noch lrein 	solcher,  , um 	derartige 	Erfahrungen daheim ge- 
sammelt haben zu konnen. 	Die Schilderung der Beziehungen Timurs 

.zu Bajazid Jildirim, zu den Gelehrten Syriens und au den damaligen 
Machthabern Persiens ist besonders reich an Episoden and berechtigt 
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zu, der Anna/me, dass irgend.  tin .ausRthrliehes, uns Unhekarmt ge-
bliebenes Werk von den Peldziigen d'es.  lahinen Viteltersehtitterers 
vorliegendein Werke- als Hilfsqtelle gedient hat. 	Jedenfalis sind 
die,  Einzelheiten and die. lokale Pitrbiing bad* interessant, und 
wenn mein leider sehr gese.hwiehtes Augenlicht es gestattet, will 
ich das ganze Buell Mit Illext mid tTbersetzung vertlffentlichen. 	pie 
Selovierigkeit liegt. ifieht in' ,der €piache skein, sondem in der 
Mangelhaftigkeit .des Textes, .weleher, ausserst Aadilis'sig kopiert, 
Wie z. 13, aus • Ausiug III ersichtlich ist, die glibiffening  fast un-
inoglich maclit. 
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Die altpersischen Monate. 
Von 

Ferdinand Justi. 

Die Zeitfolge der in der Inschrift des Dareios am Behistani) 
berichteten Ereignisse ist deshalb schwierig festzustellen, weil mar 
die Monate und Tage , nicht aber die Jahre der Regierung des 
Konigs angegeben sind, offenbar weil alle Ereignisse bis auf die 
Erhebung des Aracha ohne Unterbrechung dtirch • ein ereignisloses 
Jahr so rasch aufeinandergefolgt sind, dass 	die Jahre als selbst- 
verstandlich vorausgesetzt wurden; in dem Berieht der 5. Tafel ist 
das Jahr angegeben , weil die Vorgange durch mehrere Jahre von 
den friihern getrennt sind. 	Von den neun vorkommenden Monats- 
namen vermag man nur drei , 	paigraZi, Apr ffeidija, Anamalca 
mit den entsprechenden Ideograrnmen der babylonischen Monate 
Airu Kislimu, Tebitu zusammenzustellen (der babylonische Name 
des Wijachna wird Tuana geschrieben, was ein unbekannter Aus-
druck ist), weil die Stellen, wo die tibrigen sechs vorkommen, in 
der babylonischen tbersetzung zerstort sind, 	wie man in 	der 
Lithographie derselben, Cuneiform Inscriptions of Western Asia 
III, 39. 40 deutlich sehen kann. 	Die susische tbersetzung bietet 
keine Hilfe, weil sie nicht susisehe, sondern die nur umgeschriebenen 
persischen Namen giebt. 	Bei der grossern Zahl unbekannter Monate 
kann die unrichtige Bestimmung eines einzigen die gauze Zeitfolge 
der Begebenheiten verwirren, indem man genotigt werden kann, sie 
auf einen langern Zeitraum zu verteilen, und doch scheint man bei 
der Bestimmung der Monate darauf achten zu mtissen, dass Dareios 
so rasch als moglich der Emporungen Herr zu werden suchen 
musste und sie wirklieh in verhaltnismassig kurzer Zeit unter-
drtickt hat. 

Die beiden bertihmten Keilschriftforscber, Sir Henry Rawlinson 
und Julius Oppert, deren Scharfsinn nicht nur der assyrischen, 
sondern auch der persischen und susischen Inschriftforsehung die 
ersten grossen Erfolge verschafft und auch die Arbeit jangerer 

1) Die eehte Form dieses Namens 1st Baghastsn (Ort wo die Baghas ver-
ehrt werden, s. Maffitil aPolfim ed. van Vloten 115, 10); Bisutfin (ohne Stiitzen, 
der keiner Stiltzen bedarf) 1st eine neuere Umdeutung des Namens. 
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Gelehrten andauernd geftrdert hat, stellten zuerst einen persischen 
Monatskalender auf, wonach sie die Reihenfolge der Ereignisse zu 
ordnen gesucht haben ; der 	englische 	Gelehrte im 1. Bande der 
Records of the Past (1873) 	in den Noten zur tbersetzung, der 
franz8sische schon vorher in 	seinen Inscriptions des Achemenides 
(1852) und in seinem Werk fiber Volk und Sprache der Meder 
(1879) S. 187, wozu noch einige Bemerkungen in den Records of 
the Past VII, 89, in den Transactions of the Soc. of Bibl. Archaeo- 
logy VI (1878), 	260, und in den Gottinger Gel. Anzeigen 1881, 
1260 kamen. 	Menant hat in semen Acheinenides (1872) 173 die- 
selbe Reihe wie Oppert, nur ist der Adukani der 4. Monat wie bei 
Rawlinson; die von ihm S. 171 gegebene Zeittafel zeigt die Ereig- 
nisse verschieden von der Oppert'schen Anordnung. 	Spiegel, Eran. 
Alterthumskunde 3, 666 schliesst sich Menant an. 	Anders ist die 
Reihenfolge Ungers in den Abhandlungen der Miinchener Akademie 
XVI, 1882. 	Zuletzt hat Oppert seine Reihenfolge, welche auch 
Floigl, Cyrus und Herodot , 	Leipz. 1881, 78. 159 angenommen 
hatte, wiederholt in den Verhandlungen des Orientalisten-Kongresses 
von Stockholm (Leiden.1893) 263, und auch Marquart, Philologus 
IN, 2, 235 nimmt sie als richtig an. 	Der Verfasser hatte wieder- 
holt Gelegenheit zur Priifung dieser Ansatze und gelangte bei einem 
selbstandigen Versuch 	zu einer Anordnung, welche bis auf die 
Stellung des Margazana mit der Unger'schen libereinstimmte. 	Das 
in diesen Monat fallende Ereignis, der Aufstand des Aracha, liegt 
zeitlich weit von den iibrigen Begebeuheiten ab und hat daher fiir 
deren Zeitfolge keine Wichtigkeit. 	Der Versuch, die vom Verfasser 
gefundene Reihenfolge mit einigen begriindenden Worten als richtig 
zu erweisen, client daher zugleich zur Aufrechthaltung der Ansicht 
des ausgezeichneten Wiirzburger Geschichtsforschers. 

Reihenfolge 	der 	babylonischen 	und 	altpersischen 
Monate (begiimend mit Marz-April): 

Babylonische Rawlinson Oppert Unger Verfasser Awestische 

Nisanu Bagajadi Garmapads. Piirawahara Piirawrthara Frawannim 
Airu piirawahara Piirawithara Paigrabi PrtigraU AZahq wahgtaM 
Simanu Paigraid Pigraid Adukani Adukani Ilaurwatliti5 
Diizu Adukani Margazana  	 Tgtrjgh 
Abu Garmapada Garmapada Garmapada AmeretRto 
(Mhz  	 ChschaPrahq wairjcke.  
rgritu  	 Bligajgdi Bagajadi 135gajildi Mil)rali:: 
Arach-samna Margazana Adukani . 	  Apiim 
Kielimu Aprijiidija APrijiidija APriitidija 42Vidija Apr5 
Tebitu AniTmaka Aniimaka Aniimaka Ananalca Dap uselni 
hbit, a 	  Margazana  	.. Margazana Waddled mananha 
Adaru Wijachna Wijachna Wijachna 	. . Wijachna Speiitaja irmat5g 
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Die 	awestischen Monatsnamen hat Roth, Zeitschrift 34, 701 
behandelt. 	Bei Firdasi 1110, 780 	(ed. Vullers) wiinscht Rustain 
dem Kai Chusrau den Segen des Horinazd und der zwelf Monats- 
genien , die er aber nicht nach der Re,ihenfolge , sondern nach Be- 
diirfnis des Metrums nennt; auch setzt er Bahram statt des Mihr, 
wie es auch 6, 418, 3109 (ed. Mehl) heisst: „im (Monat) Bahram, 
am Tag Ormazd“ : man konnte an beiden Stellen Mihr-mah ver- 
bessern. 	In einer ganz ahnlichen Stelle steht richtig Mihr: 'Abdul- 
kadiri 	Baghdad. 	Lexic. 	Schahnam. 	ed. 	Car. Salemann I, 	270, 
Nr. 2327, ebenso in dem Verzeichnis der Monatsnamen das. 7, 20, 
sowie selbstverstandlich bei Alberttni (ed. Sachau) 42, 13. 

Bei der Unmoglichkeit , die sechs altpersischen Monatsnamen, 
deren babylonische Wiedergabe uns entgeht, vollkommen sicher zu 
deuten, muss man sich darauf beschranken zu zeigen, dass die Er- 
eig,nisse in ihrer Anordnung nach der vorgeschlagenen Monatsreihe 
sachgemass verlaufen and dass sie mit vereinzelten, anderweitia 
verbiirgten geschichtlichen Nachrichten 	in 	Einklang 	stehen. 	Es 
wird der Deutlichkeit dienen, wenn die Zeittafel der Inschrift Kier 
vorangestellt wird; ausser den von Dareios angegebenen Tagen sind 
noch einige wichtige Daten der babylonischen Vertragsurkunden 
(Kontrakttafeln) 	nach 	Strassmaiers 	Sammlungen 	eingefiigt. 	Die 
Berechnung der Tage and Jahre unsrer Zeitreehnung , friiher eine 
umstandliche and schwierige Aufgabe , ist durch Opperts Kalender 
von 617-485 (Comptes rend. a l'Acad. d. I. XX, 1892, 414), und 
Zeitschr. 51 , 165 , sowie durch die verdienstvolle Veroffentlichung 
des Kalenders vom Beginn der Nabonassar'schen Ara (26. Febr. 747) 
bis zum 212. Jahr der seleukidischen Ara oder 100 v. Obr. durch 
Dr. Mahler (Denkschriften 	der Wien. Akad. mathem. -naturwiss. 
Klasse LXII, 1895, S. 641) auch fiir den Laien leicht auszufiihren. 

Zeittafel der Dareiosinschrift. 

Vertragstafel des Bardijai) 	 Airu Antrittsjahr Mai 523 

' 	I, 	 II 

Erhebung 	des 	Bardija-Gaunziita 

	

 	 10. Ultilu 1, 9. Sept. , 

14. Wijachna 	  14. Adaru , 9. Marz 522 
Vertragstafel des Bardija 	  19. Nisanu 1. Jahr 12. Mai „ 

11 	 T 	T 

,, 	,, 	n 
, 	7, 	n 
„ 	

T 	1, 

	

 	 23. Simanu 

	

 	 26. 	, 

	

 	 23. Diizu 

	

 	 4. Abu 

n 
n 
n 
n 

14. Juli 
17. „ 
13. Aug. 
23. „ 

, 
, 

1) Die Urkunden aus der Zeit des Bardija findet man veroffentlicht von 
Strassmaier in der Zeitschr. fur Assyriol. 4, 123 und in den Verhandlungen des 
Leidener Orientalisten-Kongresses II, 1 (1885) , S. 575, Nr. 22 ; iibersetzt zum 
Teil von Peiser, Keilinschriftl. Bibl. von Schrader 4 (1896) , 295-299. 	Bei 
dem nahen Zusammenliegen der Jahresgrenze und der Erhebung des Magiers 
konnte das 1. Jahr auch wohl als Antrittsjahr gelten; daher sind die ersten 
beiden Daten vom Airu und vom 	10. Uhilu des Antrittsjahres vielleicht als 
Mai und 28. September 522 zu berechnen. 
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Kambyses stirbt 9. Garmpada . . . . 9. Abu 8. Jahr 28. Aug. 522 
Vertragstafel des Bardija 	 

11 	 n 	11 

71 	 71 	11 

„ 	„ 	p 

 	 15. Millu 
 	 20. 	,, 

20. 	, 

1. Tg rittt 

1. 	„ 
n 
, 
n 

8. Sept. 
3. Okt. 
8. „ 
18. „ 

, 
, 

Bardija-Gaumata getotet 10. Baga- 
jadi 	  10. 	„ „ 27. 	, „ 

Aufstand des ilhina 
Vertragstafel des Nidintabel 	 17. 	„ Antrittsjahr 3• Nov. „ 

	

, 	„ n 
1

, 

	

117rina 	getotet. 	Regierungsantritt 	des 

	

 	 20. 	„ 71 6. „ 
Dareios nach dem Kanon des Ptole- 
maios 	  1. Jan. 521 

Schlacht am Tigris 27. APrijadija . 27. Kislinm Antrittsjahr 12. „ 
Schlacht bei Zazana 2. Anamaka . . 2. Tebitu n 17. 	„ , 
Schlacht bei Maru 	in Kampada 

28. Anamaka 	  28. 	, „ 12. Feb. , 
Nidintabel 	getotet. 	Vertragstafel 	des 

Dareios vom 	  20. Sehabiltu 5. Milrz „ 
Schlacht bei Zuza, 8. pilrawahara . 8. Nisan 7jahr 1. 19. April ,, 
Schlacht bei Tigra, 18. Piirawahara 18. 	,, n  29. , ,, 
Schlacht bei Uhjama 	 9. 17aigraCi . . '9. Airu n 20. Mai „ 
Schlacht bei Izzitu (izzila), 15. Ana- 

maka 	  15. Tebitu „ 18. Jan. 520 
Schlacht beiWispahuzati, 22. Wijachna 22. Adam „ 25. Marz „ 
Schlacht bei Racha, 12. Parawahara 12. Nisan 2. Jahr 13. Mai , 
Schlacht bei Autijara, 30. Parawa- 

hara 	  30. Airu n 1. Juni „ 
Schlacht bei Kunduru, 26. Adukani 26. Simanu 11 25. Juli „ 
Frawarti getotet. Martija getotet. Tschi- 

1:Prantachma getotet 	  
Schlacht bei Patigrabana, 1. Garma- 

pada 	. , 	  1. Abu ,, 28. Aug. , 
Schlacht 	am Berg Parga (Prga), 

6. Garmapada 	  6. 	,, n 2. Sept. , 
Begins des Tempelbaues in Jerusalemi) , 	 19. Okt. „ 
Schlacht in Margiana, 23. APrijadija 23. Kislimu n 14. Jan. 519 
Schlacht bei liapaakani, 13. Anamaka 13. Tebitu „ 2. Feb. „ 
Schlacht in Gandunzawa, 7. Wijachna 7. Adaru , 27. Mitrz , 
Dareios geht nach Agypten 	 517 
Aracha besiegt, 2. Margazana . . . . 2. Sehablitu 7. Jahr 28. Jan. 514 
Zug gegen die europdiseben Skythen • . 	 513 
Aufstand in Susiana 	unter (Um)- 

maim, der Saken unter Skunka 
nach Begins des 12. Jahres 	. . . 510 

tber die Einreihung des Wtjachna ist von jeher kein Zweifel 
gewesen. 	Die anscheinend letzte Vertragsurkunde aus Kambyses' 
Zeit ist vom 27. Schabatu des 8. Jahres. 	Da Kambyses damals 
bereits tot war, so kann nur sein 8. Jahr als Unterkonig von Babel 
gemeint sein2). 	A.hnlich verhalt -es sich mit der Urkunde Nr. 411 

1) Haggai 1, 14. 
2) s. Strassmaier, Babylonisehe Texte. Heft VIII. Insebriften des Kambyses, 

Konig von Babylon, Leipz. 1890, VIII and Nr. 412. 
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vom 3. Arachsamna des 8. (?) Jahres , wo die Ziffer fur das Jahr 
zur Not 5 sein konnte, sowie mit Nr. 410 vom Duzu (Juni-Juli). 
Diese Rechnung nach Jahren des Kambyses als Unterkonig von 
Babel ist mit Notwendigkeit fur diejenigen Urkunden anzunemen, 
welche von ihm aus dem 1. Jahr und bei Lebzeiten seines Vaters, 
und zwar aus dessen 9. Jahr, datiert sind , nachdem Kambyses 
weitergehende 	Machtbefugnisse 	erhalten hatte; 	namlich 	far die 
Tafeln 	bei 	Strassmaier,  , Kambyses Nr. 46: 	”1. Jahr, 	25. Diazu, 
Kambyses Konig von Babel; damals (war) Kura Konig der Lander', 
also vom 	14. Juli 530; 	ebenso 	Nr. 81 	vom 25. Kislimu, 	d. i. 
8. Dezember 530. 	Auf andern ist creschrieben: ,Kambyses Konig 
von Babel, Sohn des Kurag, Konigs 6der Lander", was offenbar an-
deuten soil , dass sein Vater noch als Grossk6nig regierte , namlich 
Nr. 36 vom 	9. Airu d. i. 30. April, Nr. 42 vom 7. Dazu d. i. 
26. Juni , and Nr. 72 vom 9. Arachsamna d. i. 24. Oktober 530; 
auf Nr. 98 fehlt der Monat; die Tafel des Kyros Nr. 16 aus dessen 
1. Jahr vom 10. Simanu sagt: „Kurag Konig der Lander, Kambuzia 
Konig von Babilu", was dem 27. Mai 538 entspricht. 

Der Tod des Kambyses 	erfolgte 	am 	9. 	Garmapada 	oder 
28. August 522. 	Der achte Monat vom Wijachna an ist der 
Baaajadi-Tigritu; 	die 	Dauer 	der Usurpation des Gaumata vom 

°Marz 9. bis zum 	27. Oktober 522, 	im ganzen 7 Monate und 
22 Tage (232 Tage), ist daher in Einklang mit Herodot, der ihn 
7 Monate regieren und im achten die Massnahmen des Dareios und 
seiner Gefahrten zur Beseitigung des Magiers geschehn lasst. 	Die 
letzte bekannte Vertragsurkunde seiner Regierung vom 1. TiIritu 
oder 18. Oktober fallt nur 10 Tage vor seine Ermordung. 

Wenn Dareios sagt, der Magier habe am 9. Garmapada die 
Herrschaft ergriffen, so bedeutet dies, dass mit deman diesem Tag 
erfolgten Tode des Kambyses (der wahrscheinlich durch Leute des 
Magiers ermordet worden ist) Gaumata dessen wirklicher Nach- 
folger geworden sei. 	Nach der Angabe des ptolemaischen Kanon 
und des Herodot starb Kambyses, wie Ed. Meyer im Artikel 
Kambyses , 	bei Ersch und Gruber II, XXXII, zeigt , nachdem 
5 Monate seines 8. Regierungsjahres verflossen waren; der Garma- 
pada aber ist der 5. Monat des babylonischen Jahres. 	Die Inschrift 
sagt zwar, Gaumata habe die Herrschaft ergriffen, dann (pasawa) 
sei Kambyses gestorben; da aber sogleich nochmals gesagt ist, dass 
die Herrschaft von alters her (paruorijata) in der achaemenischen 
Familie gewesen sei, Gaumata aber dem Kambyses die Lander ge-
nommen und Konig geworden sei , so ist offenbar der Akt der 
wirklichen Erwerbung der Herrschaft und der Tod des Kambyses 
gleichzeitig gedacht, ohne dass auf das pasawa (Zeile 43; das Wort 
kommt 70 mal in der Inschrift vor und ist oft wie unser „do.' 
gebraucht) Gewicht zu legen ware; deutlicher wiirde pasawa japil 
sein, wie Z. 12. 

Bereits nach Verlauf von zwei Monaten unternahm Dareios 
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die Niederwerfung der allgemeinen Auflehnung der von Kyros und 
Kambyses eroberten Lander gegen die persische Herrschaft. 	Die 
siegreichen Schlachten am Tigris vom 12. Januar 521 und bei 
Zazana ') am 17. Januar fiihrten die Einschliessung der Hauptstadt 
herbei. 	Nach der Inschrift ward Babel (entgegen dem Bericht 
Herodots, der die Belagerung 22 Monate dauern lasst, wie er auch 
caber die Einnahme 	der Stadt durch Kyros ganz irrige Angaben 
macht) in kurzer Zeit eingenommen und der Emp6rerNidintavkel 
noch vor dem 5. Marz 521, dem Datum der ersten Vertragsurkunde 
mit Dareios Namen 2), getotet. 	Doch blieb Dareios langere Zeit in 
Babylonien, da er einen neuen Aufstand im iistlichen Susiana unter-
driicken musste, der auch einen Teil von Persis in Mitleidenschaft 
gezogen 	hatte , 	weil 	der 	Anstifter ein Perser 	war, der sich fiir 
einen susischen Prinzen ausgab. 	Auch erforderte die Ordnung der 
babylonischen Angelegenheiten ein Verweilen des Kiinigs in dieser 
Weltstadt , welehe der 	Sitz 	des Widerstandes gegen die arische 
Weltherrschaft war. 	Das Heer des Dareios bestand wesentlich aus 
seinen Persern, 	denn die Meder,  , 	Armenier, 	Parther,  , Margianer, 
Arachosier und-  Saken befanden sich in Aufruhr; 	da auch eine 
starke Besatzung fill- Babylonien und Susiana notig war, so konnte 
er vorerst nur soviel Streitkrafte fiir die Dampfung des medisch-
armenischen Aufstandes an seine Feldherren abtreten, als zur Ab- 
sperrung der Heerstrassen notwendig waren. 	Es gab deren drei, 
auf denen die Aufriihrer vom Gebirgsland in die Ebene steigen 
und mit vereinter Kraft die Perser angreifen konnten: 1) die Strasse 
von Ekbatana caber den Pass von Kirind nach Volwan und Babel; 
2) die von Gazaka in Atropatene fiber den Pass von Rowandiz 
nach Assyrien und Arbela ; 	3) die aus dem Lande der Alarodier 
durch Korduene nach Bezabd-e , wo man fiber den Tigris setzen 
und in das obese Mesopotamien (Djezireh) eindringen konnte. 	Die 
erste Strasse sperrte Widarna (Hydarnes) nach einem Kampf bei 
Maru (arab. Mail al-tal`ah 3) am 12. Februar 521 	durch ein be- 
festigtes Lager. 	Ein zweiter Feldherr, der Armenier DadOi musste 
drei Schlachten in A rmenien, bei Zuza,wahrscheinlich in der Nahe 
von Be-zand 	oder Djezireh , am 19. April; bei Tigra, jedenfalls 
am Tigris gelegen, wo die Strasse nach &Sort und Bitlis abzweigt, 
also das Fort Til, am 29. April; 	und hei Uhjama am 20. Mai 
schlagen , ehe er das Standlager zur Abschliessung  der Strasse er- 
richten konnte. 	Endlich drangte der Perser Wahumisa die auf- 

1)  Aus dieser Stadt in der Nike von Babel 1st ein Vertragstafelehen mit 
dem Datum des 15. Uhilu des 1. Jahres des Barzija, d. i. 3. Oktober 522 	also 
24 Tage vor dessen Sturz, erhalten, s. Oppert, Ades du 8Ine Congre s des Orient. 
(Leiden 1893), S. 262. 

2) Babyl. Texte. 	Heft X. 	Inschriften von Darius , KSnig von Babylon, 
von J. N. Strassmaier. 	Leipz. 1892, Nr. 1. 

3) Tabari 1, 2616, 6. Istaehri 196, 2. 	197, 14. 
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standischen 	Meder 	(Atropatener) 	zuriick 	bei 	Izzitu 	(Izzila) ') 	in 
Assyrien am 18. Januar, und in Authors, in Armenien am 1. Juni 
520. 	Der lange Zeitraum zwischen beiden Schlachten deutet auf 
einen kraftvollen Widerstand der Aufriihrer,  , 	wahrscheinlich der 
sehr kriegerischen Sagarten (Kurden) miter ihrem Fiirsten Tschipran-
tachma, denn ihre Hauptstadt Arbela, wo dieser spater gekreuzigt 
ward, liegt in der Mile der Gegenden, durch welche Wahumisa 
zog, wahrend ihre urspriinglichen und auch von einem Teil des 
Volkes 	behaupteten Sitze in ChorasOn lagen 2). 	Inzwischen hatte 
Dareios 	den 	Siidwesten 	des Reiches 	beruhigt , wobei 	noch ein 
zweiter Aufstand in Susiana unter Martha , unterdriickt ward, und 
konnte jetzt seine Streitmacht mit der seiner Feldherren vereinigen 
und einen entscheidenden Schlag gegen Frawarti zu fiihren hoffen. 
Noch ehe Dareios mit dem aus Ekbatana in die Berge von Kazwin 
zurtickweichenden Frawarti zusammentraf, hatte sein Vater WigtOspa 
den aufstandischen Parthern am 25. Marz 520, also in der Zeit 
zwischen den beiden Treffen von Izzitu (Izzila) und AutijOra , eine 
Schlacht bei Wispahuzati geliefert, deren Erfolg vielleicht zweifel-
haft gewesen ist; denn nachdem Dareios den Frawarti bei Kunduru 
am 25. Juli geschlagen, in Raged gefangen und in Ekbatana (Hag-
matO„na) hatte hinrichten lassen , hierauf auch durch Tachmaspada 
den mit dem medischen verknilpften sagartischen Aufstand hatte 
dampfen und dessen Haupt in Arbela kreuzigen lassen , sendete er 
seinen]. Vater 	ein 	Heer zu Hilfe , 	und 	dieser besiegte jetzt 	die 
Parther bei Patigrabana am 28. August. 	Es dauerte 41/2  Monate, 
ehe auch Marg,iana durch den Sieg des Persers DOdigi , Satrapen 
von Baktrien , 	caber 	die Rebellen 	am 	14. 	Januar ° 519 	wieder 
gewonnen war. 	Der Anfiihrer Frahada 	entzog sich durch die 
Flucht der Gefangennahme und kam erst lange nachher in die 
Hande des Konigs. 	Gleichzeitig mit diesen Ereignissen hatten die 
Feldherren des Dareios mit einem, zweiten falschen Smerdis in der 
Persis zu 	thun , 	der erst nach 	zwei Schlachten bei Racha; 	am 
12. plirawalara , d. i. 13. Mai 520, also noch ehe 	Dareios von 
Babel nach Medien ging , wie ausdriicklich in der Inschrift 3, 32 
gesagt ist, und am Parga (Psa , einem Berg desselben Namens 
wie die heutige Stadt Purg, arab. Fordj) am 6. Garmapada , d. i. 
2. September, also offenbar nach hartnackigem Widerstand, durch den 
Perser Artawardija niedergeschlagen worden ist. 	Diese letzte Zeit- 
bestimmung macht unmoglich, den Garmapada vor den pfirawahara 
zu setzen, wie in den Listen Opperts und Floigls geschieht. 	Obwohl 
Artawardija gekreuzigt worden war, so hatte sich doch der Auf-
stand weit nach Osten, bis Arachosien verbreitet, wo der persische 
Satrap Wiwahana zwei Schlachten, bei KOlischakOni am 2. Februar 

1) So wahrscheinlich zu lesen , s. Weissbach , Neue BeitrAge zur Kunde 
der sus. Inschriften (1894) 754; d. i. „Abhang, Berglehne", hebr. Etzel ? 

2) Inschrift J, 15. 
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519, und im Gau Gandumawa I-) am 27. Marz schlagen musste, 
ehe er den Anfithrer des Rebellenheeres vor der Festung Arschkda 
(Arschahada) fangen und t8ten konnte. 	So waren seit des Magiers 
Tod 2'V2  Jahre verflossen , und das Reich war unter die starke 
Hand des Konigs zuriickgebracht. 	Dass alle Begebenheiten in dieser 
kurzen 	Zeit, 	also vielfach gleichzeitig mit einander, nicht nach 
einander verlaufen sind , also nicht etwa noch in das Jahr 518 
oder 517 gereicht haben, wie ebenfalls vermutet worden ist, geht 
nicht allein daraus hervor, dass Dareios schon 517 nach Agypten 
gehn konnte, sondern auch daraus, dass jeder Aufstand durch einen 
andern Feldherrn unterdrtickt warden musste , wahrend im andern 
Falle gewiss eM bereits erprobter Heerfiihrer auch mit der Nieder- 
werfung andrer Emporungen vviirde betraut worden sein. 	Dareios 
konnte zu Ende des Jahres 517 in Agypten anlangen9 , welches 
ebenfalls aufstandisch geworden war (Inschrift 2, 7, im susischen 
Text allein erhalten), und 514 den Bau der Burg von Persepolis 
und die Herstellung der grossen Prunkinschrift am Berg Behistan 
beginnen; 	ehe beide Werke vollendet waren, loderte noch einmal 
der Aufruhr in Babel mit Aracha, einem Armenier (Alarodier). von 
Abkunft, an der Spitze. 	Man hat vermutet, 	dass dieser Aufruhr, 
der von Herodot 3, 150 in die Zeit der Eroberung von Samos (516) 
verlegte und 19 Monate dauernde , gewesen sei ; dies kann jedoch 
nicht richtig sein, weil das Jahr 516 nur kurze Unterbrechungen 
der Urkundenreihe zeigt, und weil die von Herodot erwahnten Er-
eig,nisse , wie H. Stein 3) bemerkt, in unrichtiger chronologischer 
Ordnung aufgefuhrt sind , die dort erwahnte Eroberung Babels in 
Wirklichkeit die durch Nidintabel veranlasste sein muss. 	Das Er- 
eignis hangt noch mit der Pacifikation des Reiches zusammen und 
muss daher noch vor die auswRrtige Unternehmung des Skythen- 
zuges fallen. 	Der in zwei Vertragsurkunden genannte Monat Ultilu 
(August-September) des 1. Jahres des Aracha lasst sich in jedem 
Jahr auch mit solchen des Dareios belegen, wahrend doch kleinere 
Liicken einzelne Monate ausser dem Ultilu treffen. 	Nun aber wird 
der 2. oder nach der susischen Fassung 22. Margazana (Januar- 
Februar) als Tag 	der Hinrichtung Arachas 	bezeichnet, und im 
7. Jahre des Dareios findet sich in der Strassmaier'schen Sammlung 
wirklich eine Lucke von 109 Tagen vor dem 6. Schabktu (Mar-
gazana, 1. Februar 514), einem Zeitpunkt, der nur 4 Tage hinter 
dem der Besiegung und Totung des Aracha liegen wtirde. 	Die 
Lesart 	2 	des 	persischen Textes 	(d. i. 	28. 	Januar) 	ist 	hiernach 
richtiger als die 22 des susischen (17. Februar). 

Nach diesem Ereignis folgt der Zug gegen die europkischen 
Skythen 513, 	den Dareios wegen des geringen Erfolgs , der nicht 

1) D. i. das Weizenland, neup. gandum, 	mit Aff. wa wie in awest. 
aghrawa, bunawa. 

2) Wiedemann, Herodots zweites Buch 427. 
3) Herodot erklart von Heinr. Stein' II, Berlin 1877, 154. 
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einmal die Gefangennahme eines. Hauptlings einbrachte, mit Schweigen 
ilber,gangen hat. 	Die europaischen Sky-then werden gleiehwohl in 
der Grabinschrift, welche das letzte der drei Landerverzeichnisse 
enthalt , genannt : Baled Oaf/.  taradraya , vor den Skudia oder 
Makedoniern , die Megabazos 513 zinspflichtig maehte 1),  und den 
europaischen 	Griechen 	oder Jaunt 	takabard , 	die Haarflechten 
(zewflaot) tragenden , die sic nach Thukydides 1, 6 mit goidnen 
Haarnadeln, deren Knopf eine Cikade (Tirrg) bildete, aufzustecken 
pflegten 2). 	Dagegen beschreibt die 	5. Abteilun!/ 	der Inschrift in 
einem sehr zerstorten Text, der von Oppert mit glinzendem Scharf-
sinn erganzt ist, die Niederwerfung eines susischen Aufstandes und 
die Besiegung „der Saka (Haumawarga und der Saki, welche den 
Hut [Helm]) spitz tragen", (tjaij yauddm) tigram baratzy , also 
die Tigrachauda der Grabinschrift, welche die beiden andern Lander-
listen mit dem Einen Namen Sala zusammenfassen und welche die 
Inschrift von Behistan 2, 8 als aufstandisch bezeichnet. 	Die In- 
schrift bestirnmt nach der Erganzung Opperts vor dem Norte parda 
(Jahr) das 12. Jahr des Konigs , 510, als Zeitpunkt. 	Das Bildnis 
ihres gefangenen Fiirsten Slcunka ist am Felsen spater zu denen 
der andern Emporer gefilgt worden. 

Nicht zu iibersehn ist das doppelte Verzeichnis 	der Rebellen, 
wie sie in der Inschrift 4, 7-31 und auf dem Relief erscheinen. 
Dort werden sie genau nach der Folge genannt , wie sie die erste 
Nennung ihrer Namen in der Erzahlung ergiebt, auf dem Relief 
aber, wo sie als Gefangene dem ihnen die Hinrichtung ankiindigen-
den Konige gegeniiber stehn, sind sie mach dem Zeitpunkt ihres 
Todes hintereinander *(nach dem Reliefstil in einer Reihe neben-
einander zu denken) gestellt: 

Inschrift 4, 7-31: 	 Relief: 
Gauma,ta 1, 36 	Gaumata zu Fiissen des Konigs mit flehenden 

Handen (ustiinadasta) t 27. Okt. 522. 
A.prina 1, 74 	Aprina t Dezember 522. 	• 
Niditabaira 1, 77 	Niditabaira t Februar 521. 
Martija 2, 8 	Frawarti t Ende Juli 520. 
Frawarti :2, 14 	Martija t bald darauf. 
Tschipratachma 2, 79 	Tschipratachma t Ende Juli oder Anfang 

August 520. 
Frahada 3, 12 	Wahjazdati t 2.. September 520. 
Wahjazdata 3, 22 	Aracha t 28. Januar 514. 
Aracha 3, 77 	Frahada t noch vor Vollendung des Reliefs 

im Verlauf des Jabres 512. 
Martija ward nicht in der Schlacht ergriffen und getotet , sondern 
die Susier selbst, mit denen Dareios Frieden gemacht (Beh. 2, 11), 
fingen 	ihn 	nachdem er fliichtig geworden war und toteten ihn, , 
— 	— 

1) Herod. 5,18; vgl. den Namen der Stadt .2xxlaely in Makedonien (Eordaea). 
2) de Lagarde, Gott. Nachriehten 1891. 160. 

13d. 	I.I. 	 16 
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wahrscheinlich von dem Erfolg gegen Frawarti erschreckt (2, 12). 
Frahada 1) war in der Schlacht am 16. Dezember 520 entkoinmen 
und ward erst nach 'anger Verborgenheit in den Gebirgen, ahnlich 
wie spater N -zak, gelegentlich festgenommen und dem Dareios aus- 
geliefert. 	Skunkas Bildnis ist etwa 509 hinzugefilgt. 

Auch die ' sprachliche Erklarung der Namen der Monate 
widerspricht nicht deren von Unger und dem Verf. angenommenen 
Reihenfolge. 	Bereits Oppert bat die Namen etymologisch iibersetzt, 
die 	nachfolgenden 	Bemerkungen mfig en zur weitern Aufhellung 
beitragen. 

1. Ftrawahara 2 ); das u ist lang wie in Kftru (Kiiew). 	Der 
Name bedeutet 	„den hehren Friihling 	habend" 	und ist ein so- 
genanntes Bahuvrihi-Adjektiv zu „Monat a. 	Das Wort fur Frithling 
wird in altmedischer Form im Zendpehlewi Farhang 136, 3 (cod. 
Paris.) iiberliefert, wie es scheint im Lokativ; waitri 3), was einen 
Stamm wanhare voraussetzt, welcher sanskr. vasar (frith), nebst 
vasara (Tag, also in andrer Wendung der Bedeutung) und gr. Hap, 
lat. vdr entspricht ; neup. Behar mit a wie in kadam, kadar. 'Der 
altpersische Name ist mit dem Adjektivaffix a versehen und dem 
Vroddhivokal a , wie Ma:rgawa , Pati§uwari mid die noch zu be-
sprechenden Monatstamen paigra6i. und Bagajadi; die Vgddhi kann 
im vordern oder im zweiten Wort der Zusammensetzung eintreten, 
wie auch im Sanskrit der Fall ist 4). 	Dass die Benennung nur 
dem Marz - April oder Nisanu zukommen kann 	welcher mit der , 
Fruhlingsnachtgleiche beginnt, hatte man nie verkennen sollen. 

2. itaigrcted 5 ) wird im 	der babylonischen Ubersetzung durch 
Aim (April-Alai) wiedergegeben (Beh. 2, 46) .; einmal (2, 61) steht 
fiir 	„den letzten Iturawahare 	der 	„30. Airu" ; Rawlinson und 
Oppert haben wegen dieser Stelle den 17firawahara mit Aim zu- 
sammengestellt. 	Indessen hat bereits Floigl S. 79 gezeigt, days die 
Gleichung des Airu und unseres Mortats richtig ist, und die Aus- 
drucksweise 	der Inschrift 	ist 	so zit' verstehen , 	dass der 1. Airu 
bereits urn 6 Uhr Abends begonnen hat (die Nacht geht auch bei 
den Persern dem Tag voraus: Beh. 1, 20; vgl. Spiegel, Commentar 
zum Awesta 2; 429), wo die Helligkeit des letzten (30.) Nisan noch 
andauert und die Schlacht vom 	30. Nisan (1)firawahara) in den 
1. Airu (paigran) sich erstreckt. 	Beide Monatstage stehn in einer 
babylonischen Tafel ebenso neben einander bei Epping mid Stress-
maier, Zeitschrift fiir Assyriologie 5, 355; und Epping6) bemerkt: 

1) 7teOs8e0s, geschrieben Fred, wie Patij fiir pahatij. 
2) Oppert: printemps. 
3) Bartholomae, Grundriss d. iran. Philol. 119, § 214, Note. 
4) Benfey, Vollstindige Grammatik der Sanskritsprache § 588, VI—IX. 
5) Oppert: ombre raccourcie, neup. siiyeh -1-? 	Man las bisher rigarCi. 
6) Astronomisches aus Babylon oder das Wissen der Chaldiier uber den 

gestirnten Himmel. 	Miter Mitwirkung von P. J. N. Strassmaier von J. Epping. 
Freiburg 1889, S. 26, Z. 18. 
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,,die Anzahl der Tage fur die Monate giebt immer das erste Datum 
des folgenden Monats an. Lesen wir z. B. nach den Datumsangaben 
des Monats Nisan sofort Ijar (Airu) 30, 	so ist das ein Zeichen, 
dass der- Monat Nisan nur 29 Tage hatte ; dagegen sagt Siwan 1, 
dass der Monat Ijar 30 Tage zablte. 	Der Name des 2. Monats 
ist wie der des ersten ein mit Vtddhi gebildetes Beiwort zu „Monat" ; 
das Stammwort ist *pigrcthi „Knoblauch-Sammler", gebildet von Zi 
„sammeln", wie altmed. jaww-y, dawo-cfbi, ratu-fri; das Sanskrit 
ftigt in solchen Komposita ein t an kurze Wurzelvokale: agni-1.1-t. 
Von dem hier erscheinenden idgra, welches altmed. *sighra lauten 
wiirde und offenbar mit vigru, der indischen Benennung der Moringa, 
aus deren Nissen, cdigravd, das Behentil fur Parfums u. dgl. ge-
presst wird, nahe verwandt ist, stammt neup. sir „Knoblauch", 
ebenso wie tir ,Pfeil" von tighri. 	April-Mai ist der Monat der 
Knoblauchsammler, ,also 	eine 	ahnliche 	Benennung 	wie 	die 	des 
athenischen //vavennuiv oder „Monats des Bohnenkochens". 	Die 
Pflanze wird am besten urn die Iden des Januar, - doch such im 
Herbst gesat1), withrend sie in Deutschland im Juni—Juli bliiht, 
daher im August eingesammelt wird. 	Bei unserm.starken Wider- 
willen gegen Knoblauchgeruch'2), den man indessen nach Angaben 
der alten Schriftsteller zu beseitigen wusste, mag uns die Benennung 
eines Monats nach dieser Zwiebelpflanze verwunderlich, und die nach 
den Rosen: 	kurd. gulan, georg. wardobis-thwe, angenehmer er- 
scheinen, doch gehort der Knoblauch schon in Slid- und Osteuropa, 
Italien , Sicilien , 	noch mehr in Spaniel', 	bei Russen (wie bei den 
skythischen Kallipidae , Herod. 4 , 17) und Ttirken (schon am Hof 
von Byzanz, daher im Sanskrit javanata „den Griechen erwiinscht" 
genannt), sowie im Orient iiberhaupt unter die hauptsachlichsten, 
freilich nur von den harten Gedarmen der Bauern vertrageneni) 
Speisen und Hausmittel — Galenus nennt ihn 1.912,9: azi2v rdiv rieno- 
To5v,  , 	und Plinius 19, 34 sagt, 	dass allium ad multa medicamina 
prodesse creditur — obschon die hobern Gesellschaftsklassen ihn 
verabscheuen, ja seinen Genuss religioser Vorschrift gemass ver-
meiden , wie V. Hehn4) gelehrt and  unterhaltend ausgefithrt hat.. 
Auf den Vertragstafelchen von Backstein, welche Strassmaier in 
seinen Babylonischen Texten, chronologisch nach den Konigen von 
Babel geordnet, veroffentlicht, und Peiser5) zu tibersetzen begonnen 
hat, wird der Knoblauch, gamu, oft erwahnt ; es sei nur auf wenige 
hingewiesen: auf einer Tafel6) aus Schahrin vom 15. Adam des 

1) Columella X, V. 314. 	XI, 3, 15. 20-22. 	Palladius, 	Juni 14, 5. 
November 6. 

2) Doch scheinen 	englische Feinschmecker keine Knoblauchfeinde, s. 
Ge. du Maurier, Trilby (Leipzig 1894) I, 52. 135. 200. 

3) Horaz, Epoden 3, 3. 
4) Kulturpflanzen mid Haustiere 4. Aufl., S. 159. 
5) Schraders Keilinschriftliche Bibliothek IV. 	Berlin 1896. 
6) Strassmaier, Nabonidus Nr. 134. 	Peiser 221, Nr. 13. 

16* 
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3. Jahres des Nabffna'id (12. Marz 552) wird der Empfang von 
865 Piti Knoblauch bescheinigt; 	eine 	andere') 	aus Babel vom 
7. Dfizu des 9. Jahres des Kyros (26. Juni 630) enthfilt die Quittung 
fiber Lieferung von 1600 Gebinden (gidilr) Knoblauch; eine drittes), 
datirt Schahrin vom 2. Nisanu des 4. Jahres des Nirgal4ar-usur 
(12. April 556) enthalt eine Verpflichtung 1200 Gebind Knoblauch 
im Monat Airu (also unserm paigraa!) zu liefern. 	Auch in der 
Materia medica der Babylonier erscheint .§fimu (hebr. Rim, aram., 
arab. them) als Heilmittel4), und in dem von Br. Meissner5) bekannt 
gemachten babylonischen Ptianzenverzeichnis steht g ftmu an erster 
Stelle, wozu der Herausgeber bemerkt, dass Knoblauch ein Haupt-
nahrungsmittel der Babylonier war, sehr haufig in den sogenannten 
Kontrakten erwahnt und in ungeheuren Mengen (100 000 Mass auf 
einmal geliefert) konsumiert worden ist. 	Fiir uns am wichtigsten 
ist die Stelle des Polyaen, Stratagemata 4, 3, 32, welche die Mahl-
zeit oder den Kiichenzettel des persischen Konigs nach der Insehrift 
auf einer von Alexander in Persepolis gefundnen und von ihm zer-
st8rten ehernen Platte beschreibt; hier werden. alle Speisen mit der 
Angabe der taglich fiir den Hof und die Leibgarden verbrauchten 
Menge verzeichnet und Knoblauch mit einem, Zwiebeln mit einem 
halben Talent Gewicht angesetzt , sodass man sagen konnte , die 
Kiiche der Perser sei mit Knoblauch erfiillts). 	Die Wichtigkeit 
des Knoblauchs in der antiken und naorgenlandischen Arzneimittel-
lehre zeigen die betreffenden Abschnitte des Dioskorides1), Pliniuss), 
und der reichhaltige Artikel•des Ibn al-Baitar, ffbersetzt von Leclerk, 
Notices et Extraits XXIII , Paris 1877 , 334, Nr. 453. 	Bei den 
Persern wird sogar ein Knoblauchsfest am 14. Monatstag, das Sir-
stir begangen, wie der Borhan-i -0;ti.‘ (Vullers, Lex. pers. 2, 366a) 
sagt : man isst Fleisch mit Knoblauch, und halt sich dadurch vor 
den Fesseln der Djinnen sicher, ja man giebt davon den von. Djinnen 
ergriffnen ()inn girifteh, was auch diu;-gir, diw-zad und diw-lculaj, 
infans daemoniacus, daemone captus, eigentlich „in einen Diw ver-
wandelt" heisst); auch soil man die Kinder an diesem Tag in die 
Schule geben , weil sie dann gut Fertigkeiten und Kiinste lernen. 
Hierauf mag sich auch beziehn, dass das Allium ampeloprasum 
arab. basal at'afrit Koboldzwiebel heisst. 	Der scharfe Geruch 
verscheucht Schlangen und giftige Tiere aus Kiiche und Vorrats-
kammer ; auch in Indien ist der Knoblauch, grigana (synonym mit 

1) Strassmaier, Cyrus, Konig von Babylon Nr. 340. 	Peiser 284, Nr. 25. 
2) Solche Gebinde abgebildet von Layard, 	Monuments of Niniveh II, 

PI. 6. 	Niniveh and Babylon 338. 
3) Evetts in Strassmaiers Babyl. Texten VI B, Nr. 68: Peiser 206, Nr. 4. 
4) Sayce, Zeitscbr. fiir Keilschriftforschung II (1885) 9. 
5) Zeitschr. fur Assyriologie VI (1891) 291. 
6) s. Brissonius, de regio Persarum principatu II, c. 153. 
7) Pedacii Dioscoridae Anazarb. de materia medico. 1. V (mit Emblems 

des Janus Cornarius). 	Basel 1557 fol. p. 187, c. 138. 
8) Hist. nat. 1. 	19, 	c. 32. 	I. 	20, c. 	23. 
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rakta-lacuna roter Lauch, rasona , rastma Allium ascalonicum, 
Schalottenzwiebel, zigeun. lehhsin Knoblauch) eine Speise, deren 
Genuss man wegen des iiblen Geruches nicht eingesteht (Vetala-
panliavimcati -inLassens Anthol. 11; Bohtlingk in den Indischen 
Spriichen Nr. 583 liest vaidiana, Betrug), die aber andrerseits ein 
Theriak oder grosse Arznei (mahawkldha, ilium ascalonicum), eine 
mit Spirituosen gemischte Mixtur aria (oinversehrt, such Ghick, 
Heil"), cri-mastaka 	„Kopf der Glucksgottin" 	(vgl. 	cri-bhadra 
und bhadramusta(ka), eine Art Cyprusgras, ebenfalls ein Zwiebel-
gewachs) heisst, ja mit svastika,  decoNamen des Gluck bringenden 
Zeichens des Hakenkreuzes1), benannt wird, auch Gespenster todtet 
(bhuta-ghna), wie die Zwiebel krmilhna „Wiirmer t6dtene, and 
die Asa foetida bhata-na'cana „Verderben der Gespenster" heisst. 

3. 	Adukani d. 	i. Monat 	der Kanalgrabenden, 	4'adadcaruz, 
ortny6g , skr. khanci, davon achdatni wie altmed. mazdVa-sni. 
Dieses kana ist verwandt mit kak in neup. ka(h)rez , eine zum 
Zweck der Bewasserung mit Ziegeln gew5lbte oder aus Thonrohren 
bestehende and mit gewolbten Wasserbeckep, eib-anbar, verbundne 
unterirdische Wasserleitung, deren Erfindung dem sagenhaften Konig 
Hoschang zugeschrieben wird 2). 	Istachri3) erwahnt staunenswerte 
Wasserleitungen, kanat , nzadjri aus der Zeit Ardaschirs I und 
Chusraus I, auch solche in den Hausern der Stadt Zarandj4). 	Das 
awestische Wort fur solche Bauten und unterirdische Wasserlaufe 
ist a3u, ethu5), daher aautwa?c, Name eines Berges, d. i. ,,machtig 
an Quelladern", Jascht 19, 6, und ihre Schutzgottin ist Ardwisara 

' (Jascht 5 , 101), welche vaii-fraaana „die welcher die Forderung 
der Wasserleitungen obliegt" heisst (das. 1. Jasna 65, 1), and die 
in Armenian anfangs Sommers .ein Fest hatte6). 	Vielleicht nahm 
man die Anlage oder Ausbesserung der Irrigationskanale im Adu-
kani vor, denn der Simanu ist in Mesopotamien, wo schon vor dem 
4. Jahrtatisend Backsteinleitungen angelegt worden sind7), der Ziegel-
oder Backsteinmonat, das Ideogramm fiir Backstein ist zugleich das 
des Monats Simanu8). Dass gerade im Monat Mai-Juni die Wasser-
leitungen angelegt oder ausgebessert werden, mag darin seinen G-rund 

1) Woriiber die meisterhafte Schrift Karl von den Steinens: Prithistorische 
Zeichen und Ornamente, Berlin 1896, zu verglelehen. 

2) Firdusi (Vullers) 18, 10. 11; vgl. Tabari 1, 873. 	N5Idekes Tabari 121. 
3) Ed. de Goeje 124, 11. 202, 17. 208, 4. 319, 4ff. 
4) Das. 241, 15; man sehe die Besehreibungen der persisehen Werke 

dieser Art bei Chesney, Expedition to the river Euphrates 2, 658. 	Polak, 
Persien 2, 116. 	Brugsch, Boise d. preuss. Ges. 	1, 196. 231. 	Globus von 
Andree 1879, 53a. 	Fr. Muller, WZKM. 8, 359. 360, und die 11. Strophe des 
Goethesehen: Vermachtniss altpers. Glaubens. 

5) Geldner, Kuhns Zeitschr. 30, 528. 
6) Spiegel, Eran. Altertumsk. 2, 66, 	 • 
7) Hilprecht, the Babylonian Expedition of the University of Pennsylvania 

I, 2. 	Philad. 1896, 9, 	11. 25, 23. 	Pl. XXVIII. 
8) s. die Cylinderinschrift Sargons L. 49. 50, bei Menant, Role d'Assyrie 

203. 	Peiser, Keilinschriftl. Bibl. 2, 49. 	Vertrag fiber Backsteine, datiert Sippar, 
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haben, dass in ihm der Aufgang der Hyaden (21. Mai) Regen ver-
kiindigt , und der folgende Monat die Hundstage bringt, in denen 
Wiesen und Garten besonders ausgiebig bewassert werden miissen. 
Im Parsenkalender ist der Monat nicht der Ardwi-sera Anahita, 
sondern einem andern Genius des Wassers, der Haurwatat, geweiht, 
rind Anahita steht unter dem Namen Apam dem 8. Monat (babyl. 
Arach-sanma , hebr. Marche'Swan) vor, dessen Benennung im Alt-
persischen unbekannt ist. Die Ameschaspefitas, zu denen Haurwatat 
gehort , haben in der altesten Religion der Gathas noch so wenig 
personlichen Gehalt , dass sie fur sinnliehe und irdische Dinge wie 
Landbewasserung nicht in Betracht kommen konnten, was sich in 
den spatern Zeiten, als sie zu Genien oder Engeln ausgebildet waren, 
geandert hat, obwohl auch dann ein Zusammenhang zwischen der 
Beschaffenheit des Monats und der Thatigkeit der tutelaren Wesen 
nicht zu walten scheint. 	Das Wort aliu, plur. adawo , ist mit 
a6wan (Weg) verwandt , wie von Bezzenbergerl), der auch die 
wichtige Stelle Jascht 8,, 29 herbeigezogen 	hat, 	bemerkt worden 
ist, denn Wendidad 2, 26 wird der Kanal (a6tean) von einem Hathra 
Lange zur Bewasserung der Wiesen, maregha, erwahnt. Der Wechsel 
des kurzen und langen Vokals beruht auf dem Wechsel des Tons 2); 
in dem Monatsnamen muss der Anlaut lang sein , weil er eine 
Vrddhibildung ist. 	Ein von kani des Namens verschiednes Wort 
ist awest. atea-kani (Grube, Wend. 15, 39), sowie altpers. kani, 
sanskr. kh,ani, neup. kein (Mine, Grube), welches in dem oben ge-
nannten Kapig'a/cani bewahrt ist; Kier ist kani die aufgegrabene 
Quelle , der Brunnen (vgl. neup. xani, kurd. quasi (Quell), 	awest. 
xanja)  (Ctpo Quellwasser, also Adjektiv), so dass der Name „Farber- 
distel-Born" 	bedeutet; 	wenn 	man berucksichtigt , 	dass 	wir 	den 
Namen einer arachosischen Festung vor uns haben, so konnte man 
auch den Begriff „Graben' 	als Festungsgraben auffassen und an 
neup.-arab. xandalc (Graben und Festung, eine Pehlewiform) er-
innern. Kapiga ist. neup. 7cabiga, keirsa3), die Blifte des Carthamus 
tinctorius, aus welcher der Farbestoff Karthamin, das Saflorkarmin 
oder chinesische Rot bereitet und ausgefuhrt wird,: 	und zwar wird 
der persische und chinesische Saflor am meisten geschatzt. 	Ohne 
kani erscheint der Name dieses Strauches geradezu als Benennung 
der Stadt Kapisa (Saflorfeld) im Bergland nachst Indien, welche 
Plinius (6, 25) als von Kyros zerstort nennt; 	sie liegt am Gh6r- 
band nordlich von Kabul unter dem Paropanisus , ist daher von 
der arachosischen Stadt verschieden ; nach Alberrini ist Kabig , am 
Gharband, nur eine andere Benennung von Kabul'). 

am 20. Simanu des 7. Jahres des Kling, KOnigs von Babel, Strassmaiers Cyrus 
Nr.- 255. 	Peiser, Keilinseht. Bibl. 4, 276-218. 

1) G8ttinger Nachriehten 1878, 261. 
2) Jackson, Awesta Grammar, Stuttg. 1892, 8 19. 
2) Polak, Persien 2, 151. 
4) Reinaud, Wm. de l'Institut XVIII, 2 (1849) 276. 
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5. Garmapada 1) 	„der Warmestandu, mit pada in der Be- 
deutung „Ort, Boden", agoor, lat. lit. peda Fussspur, awest. pada, 
Wend. 2, 24, ist dieselbe Benennung wie semit. Abu, was der Monat 
des assyrischen Feuergottes ist, der die feuchten Wolken vertreibt, 
Cylinder-Inschrift Sargons L. 51. 

7. Baggjadi 2), ebenfalls eine Vrddhibildung mit Affix i mid 
Dehnung des vordern Vokals, der Monat der Bagajdda (wie awest. 
daewajaza gebildet), der Verehrer der Baghas oder das Fest der 
Baghas enthaltend. 	Da dieser Monat auch zeitlich mit dem zoro- 
astrischen Mihr, an dessen 16. Tag das Fest der Herbstnachtgleiche 
gefeiert wird, und mit dem armenischen Meheki, MehekanC) zu-
sammenfallt, so mogen die Baghas iiberhaupt und Mithra insbesondere 
an diesem Fest gefeiert worden sein; 	denn Mithra ist tinter den 
gottlichen Wesen der grosste nachst Ahuramazda (Jascht 10, 1), 
mit welchem er zusamxnen genannt wird: nui,ra-ahura, der weiseste 
der Baghas (Jascht 10, 141). 

9. Apr fjadija 4 ), babyl. Kislimu, d. i. wie langst erkannt, der 
Monat der Feuerverehrung, wie armen. Ahki, Ahekan (h fur hr, p r) 
bezeugt, und zwar ist diese Bezeichnung dem Monat November- 
Dezember gegeben worden , weil in ihm am kiirzesten Tage .das 
Fest des Feuers Sada gefeiert wird, welches zum Andenken an die 
Erfindung des Feuers durch H6schang , den mythischen Konig  des 
Kulturfortschritts , eingesetzt wards). 	Im Monat Adhar,  , am i'age 
Dai (8. Tag), 	wo man Feuer anziindet, Gefiugel brat und Wein 
trinkt, bestieg Kawat 'ger66 den Thron (25. Februar 628)6). 	Eine 
Beschreibung dieses Festes und Nachrichten von Nachklangen des-
selben bei flimalajavolkern giebt Biddulph7). 

Was die Form des Namens betrifft, so scheint at,-5adija ge-
trennt werden zu mdssen, wie Ap,ina (mit. Affix inct wie raaah-
ina und eine Anzahl von Eiaennamen6); im Altmedischen erscheint 
War in Zusammensetzungen als vorderes Wort im schwachen Thema 
atr, doch tritt vor konsonantischem Anlaut des zweiten Wortes e 
(hier als a oder c anzusehn) ein : 	atre-saoka Wend. 8 , 81; care- 
data, atre-apra, °zahtu, Variu Wend. 18, 52 ;  atre-esarana Brenn-
ofen , und °wazana Blasbalg , Wend. 14, 7, doch hatte Geldner in 
den 	Jascht 	(1886) 	die 	andere 	Gestalt 	des 	schwachen 	Themes: 
ateredata, °clipra , °zailtu 	°dainhu , ausserdem noch titere-waiihu, 
°pata °rarenaith, °sawmill, Jascht 13, 102. Daneben giebt Wend. 

1) Oppert: Chaleur revenue. 
2) Oppert: sacrifice aux dieux 
3) Patkanean, Altarmenische Monatsnamen, 	Petersb. 1871, 36. 
4) Oppert: sacrifice au feu.  5) Firdfisi 19, 32. 
6) Firdiisi (ed. Mohl) 7, 352, 4196; vgl. Noldekes Tabari 385. 432. 
7) The Tribes of the Hindookoosh. 	Calc. 1880, 101. 108; vgl. Griinbaum 

ZDAIG. 31, 280. 
8) Iran. Namenbuch S. 524. 
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8, 75 stare-care ohne Varianfen , mit starkem Stamm , wie auch 
im Zend-pehlewi Farharg atare-kereta, 	°fripa, ornarezana, und 
selbst in G-eldners Ausgabe atare-data Wisp. 19, 2 (al. atere°) steht. 
Der Name des Priesters, der das Feuer schiirt, ist atrawazga (wie 
bratrawaitiS 	oder 	wie 'Ateaacirlig Ktesias , Muller, Fragrn. hist. 
graec. 	) 3 	398) Wisp. 3 , 6 , Wend. 5 , 57. 58 und oft, wo Spiegel 
und Westergaard atarew° lesen. Die Varianten sind atrew°, aterew°, 
atarew°. 	Wisp. 16, 1 steht EttarVipra mit dem Nominativ, viel- 
leicht als crtar-Viltra aufzufassen. 	Das einzige Wort, in dem ein 
Vokal auf den Stamm folgt, ist atrja, d. i. atria, Asche; bier er-
wartet man ebenso wie im Accus. atrem (gathisch atr4m, zweisilbig) 
ein it, 	so 	dass 	wir 	dasselbe Yerhaltnis wie in altpers. altrija-dja 
erhalten warden. 	Nach von Fierlinger (Kuhns Zeitschr. 27 , 335) 
ware die Urform arisch athar, dessen Aspiration vor unmittelbar 
folgenden Konsonanten verloren gehn musste , also Instrum. atr-a; 
da nun 	das iranische Aspirationsgesetz 	hieraus apra machte, so 
ward nach dem Muster von bratar, Instrum. brazrei, der Nominativ 
in star 	geandert. 	Bartholomae (Arische Forsch. II, Halle 1886, 
133) nimmt jedoch einen gegenseitigen Austausch der Tennis und 
des Spiranten 	anl). 	Geschichtlich genau 	wfirde 	aufzustellen sein 
atere vor konsonantischem Zuwacbs , und eilzr vor Vokalen; auf 
(Were geht pehl. atur- (geschrieben stun) -pat zurack, wovon Mar-
patakan, armen. atrpatakan (nach Atr-ormizd?), syr. adarbaigan 
(das u voll geschrieben). 	Die griech. Wiedergabe Atropates scheint 
umgestellt aus Ator fiir Atere, kaum eine mundartliche Form nach 
puprii-da ), napro-druj, hapro-masanha. 	Die Form apr finden wir 
in Apr-ina und Apr-fjadija; die Wurzel jad, awest. jaz hat den 
Halhvokal als Anlaut , 	der altpers. fj (ii) gesprochen wird , z. B. 
in du,;'-fPra und im Affix ja:hamipr-ija, mart-ja (skr. mdr0a), 
lliardun-ja, huwaipag-ija (awest. xvaepaii?ja), (h)ap-fja-baugna2 ), 
hag-ja (Oatog); jadi entspricht skr. jaiji, Opfer; der gauze Name 
ist ein mit Affix ja (ga) und mit Vrddhi gebildetes Adjektivum 
(wie skr. gdrhapatja von grhapati, Benfey 242, Z. 3): „der Monat 
der Feuerverehrung“. 

10. Antimaka3 ) muss nach Analogie mehr7er aridrer Monats-
namen nicht „der namenlose", sondern „der Monat des Namenlosen" 
bedenten , weshalb vielleicht das anlautende a als Lang (vrddhiert) 
aufzufassen ist. 	Int Sanskrit ist anamaka der Schaltmonat, der 
wirklich keinen eigenen Namen hat, sondern im Babylonischen mit 
Marti II und Muhl II, und hiermit ahnlich wahrscheinlich auch 
im Persischen bezeichnet worden ist. 	Anamaka-Tebitu kann aber 
nie Schaltmonat sein. 	Das namenlose g6ttliche Wesen ist bei den 

1) Grundriss d. Iran. Phil. I, 7, § 8; vgl. das Paradigms das. 223. 
2) APijabauna 1st im Iran. Namenbueh unrichtig mit Agri- zusammen-

gestellt; es 1st vielmehr mit awest. hail)ja- gebildet, aber'..-luatcYcTas 1st „vom 
Heiligen gegeben" (ha4ja). 

3) Oppert: Sans nom. 
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Indern Brahma (dnaman, Petersb. Worterb.), und besonders in den 
monotheistischen Religionen ist das allgemeine „Gott" Bezeichnimg . 
des hochsten Wesens , mid alle seine Eigennamen Sind nur 13e-
nennungen desselben nach seinen Eigenschaften oder seinem Ein- 
greifen in den Weltlaufl), wie die 99 Namen Allahs. 	Der Name 
Gottes darf und kann nicht ausgesprochen werden , bei Plato ist 
Gott aeonrog und eczarcovOttaarog , bei Tertullian innominabilis ; 
die Juden, welche den Namen Jahweh durch Aussprechen nicht 
entweihen wollen, vokalisieren ihn Jehowah mit Vokalen von Adondi 
(wortlich meine Herren) oder sagen nur ha4an „der Name", und 
der geheime Name Gottes, c'enz, ha-mmephora , ist irvsmpe:mnr og 
und nur den Engeln bekannt2). Es wird auch bei den Persern der 
Monat des Namenlosen der hochsten Gottheit, dem Schopfer des 
Weltalls , geweiht gewesen sein. 	In der That heisst unser Monat 
(Dezember -Januar). im Kalender des Awesta Dapugo , 	d. i. des 
Schopfers (Monat)3); die Benennung findet sick Afrinagdn 3, 11; 
in Spiegels Awesta iibersetzt III, 193 	fehlt 	die 	Stelle , 	doch 	1st 
eine ausfuhrlichere Fassung des Schriftstiicks in der spatern Sprache 
von ihm gegeben das. S. 244 § 18 ; kappadokisch (Y6o9-ovace hat 
eine 	sehr altertiimliche Form4); neupers. Dai (aus Dadh mit Ab- 
stossung der Endung) 	erscheint u. a. bei Firdusi 1509, 229 	mit 
der Variante Din, wie der Monat im Pehlewi lautet; Hafiz j, 47, 4 
hat bad-i Dai, Dezemberstiirme. 	Der inschriftlich in Elis 	vor- 
kommende Monat AtOGOvog soil ebenfalls 	der Dezember, 	der 
bithynische 4t6 	dagegen der Februar sein. Im assyrischen Kalender 
ist der Tebitu 	dem Gott Papsukal, Gottesboten (das Ideogranun 
bedeutet ,Vater des Lichts") geweiht5). 

11. Margazanot6 ), nur in der susischen Ubersetzung erhalten, 
bedeutet 	„das Wiesengras hervorbringend", von awest. maregha, 
Wend. 2, 26, neup. margh7 ), wie denn der gleiche armenische Monat 
(heute verschoben auf den Mai) der Monat der Wiesen , margats 
heisst; der ionische Antheste'ri6n (Blumenmonat), in Sparta Eleu-
sinios, in welchem das Fest der Demeter stattfand, ist entsprechend• 
den klimatischen Verhdltnissen der auf Margazana folgende Monat 
Februar-Mdrz, wo die ersten Veilchen kommens). 	Die armenische 
Benennung, die fiir den dortigen Himmelsstrich nicht passt , giebt 

1) Iran. Namenb. V. VI. 
2) Pott, ZDMG. 24, 121. 	Griinbaum 	das. 23, 616. 31, 225. 321. 39, 

549. 555. 
3) Die awestischen Monatsnanaen haben die Genetivform, die altpersischen 

sind Adjectiva. 
4) Vgl. Moriz Schmidt, Neue lykische Studien 142. 
5) Sayce, Records 	of the Past 1, 164. 	Religion of the Babyl. (Hibbert 

Lectures) 284. 
6) Oppert: naissance d'oiseaux. 
7) v. Stackelberg, ZDMG. 48, 496. 	Hilbschmann, Pers. Stud. 98. 	Die 

PehlewitTbers. hat „Vogel", Geldner, Kuhns Zeitschr. 25, 188 „Strassen". 
8) Aug. Mommsen, Chronologie 141-142. 
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sich als Entlehnuna aus ' dem Persischen zu erkennen. 	Susiana, 
nach dessen Klima °der altpersische Kalender wahrscheinlich schon 
in anschanischer Zeit eingerichtet ward, ist berahmt durch seinen 
Wiesenblumenflorl), und A. de Bode2) sagt: 	,ina Monat 	Januar 
sind die Wiesen in der Nahe von Behbehan so von Narcissen be- 
deckt , 	dass 	es 	den Eindruck eines Stunden weit ringsum aus- 
gebreiteten Schleiers macht, und dass die Luft von kostlichem Duft 
erfilllt ist. 	Mutter mit ihren Kindern im Arm mid Korbe mit 
Nahrungsmitteln in der Hand begeben sich fiir den ganzen Tag 
auf die Wiesen, 	wo 	die Narcissen bliihen und ziehen erst spat 
Abends heim mit machtigen Straussen dieser Blumen8). 

12. 	T/Tqjachna 4 ) 	(gebildet 	wie 	altmed. 	wi-apa , 	wasserlos; 
wi-urwara , baumlos) ist der eisfreie Thaumonat, wie Oppert er- 
kannt hat. 	In Susiana 	zeigt 	sich der Schnee 	auf den 	fernen 
Bergen, in der Ebene fallt vom Dezember bis Ende Marz Regen; 
neupers. jaz (Eis) ist altmed. ae%a (tagaur. ii), wie neup. jak (eins) 
aus *cwaka entstanden ist 5). 	Die altmedische und altpersische 
Form stehen neben einander wie zvafna (skr. svapna) neben yapa 
(skr. svapa, neup. tab). 

Wenn man nicht zweifeln darf, dass die Magier schon in sehr 
alter Zeit 	den Awestakalender 	far 	die 	Bediirfnisse 	des 	Gottes- 
dienstes und auch zur Regelung weltlicher Geschafte nach dem 
Muster des assyrischen eingerichtet haben, 	so ist dock nicht fest- 
zustellen und auch nicht wahrscheinlich, dass gerade seine uns be-
kannte Form in das medische Altertum zurilckreiche , aber seine 
Entstehung 	in einem nordlich gelegenen Gebirgsland Irans mit 
Alpenwirtschaft ist durch Roths scharfsinnige ITntersuchungen°) er-
wiesen. Wenn er von den in Betracht kommenden Landern Baktrien 
und Medien sich fur das erstere entscheidet, so sind seine beiden 
Grande hierfur, namlich die innige Verwandtschaft der indischen 
und persischen Sprache und Religion und das Fehlen des Wortes 

im Awesta, nicht stichhaltig 	Die Sprachen beider Volker „Magier" 
sind sehr nahe verwandt , aber die Religionen , auf die bier am 
meisten ankommt, sind ausserordentlich verschieden, und das Wort 
Magier im Awesta, moghu, armen. mog, wird von Roth mit Unrecht 
angezweifelt. 	Auch sind 	die Nachrichten 	der 	morgenlandischen 
Gelehrten fiber die medische Herkunft des Zarathustra und seiner 
Religion nicht unzweifelhaft wertlos, wie Roth sagte, sondern ihre 
Einhelligkeit in diesen Angaben ist ein um so gewisseies Zeugnis 

1) Itv19.77e4v,  , Athenaios XII , 513 f. 681 e nach Aristobulos und Chares; 
Strabo 731 (1019, 10). 

2) Travels in Luristan and Arabistan I, 1845, 293. 
3) Vgl. Firditsi 315, 85 (Tulpen im Winter in Mlizenderan). 
4) Oppert: libre de glace. 
5) Vgl. Horn, Grundriss d. netip. Etymol. Nr. 1126. 	Hilbschmann, Pers. 

Stud. 142. 151. 
C) ZDIVIG. 34, 714. 715. 
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fiir den medischen Ursprung des Zoroastrismus, als sie dem Inhalt 
der Legende widerstrebt, welche ihrerseits geschichtlich wertlos ist, 
aber mit ihrer Versetzung des Wistaspa nach Baktrien, die dem 
Awesta widerstreitet , 	die Anschauung 	der Gelehrten beherrscht 
hat'). 	Der von 	uns betrachtete Kalender des Dareios weist da- 
gegen auf eine Entstehung in Susa, wo die achaemenische Dynastie 
schon vor Dareios ihren Sits hatte. 

Bei der Analyse der Monatsnamen ergab sich aber, dass auch 
der altpersische Kalender fraglos zarathustrisch ist, denn das Wort 
War (Feuer), von dem der 9. Monat den Namen hat, ist iranisch 
und zarathustrisch; ausserdem trifft die Benennung mit der des 
Awestakalenders 	zusammen , wie 	dies 	auch far den 3., 7. und 
10. Monatsnamen nachzuweisen versucht ist. Die ubrigen 5 Monats-
namen sind nach natiirlichen Dingen oder Vorgangen benannt, wie 
auch in andern Kalendern sich Ausdrficke aus Religion und Natur 
finden. 	Vielleicht batten die drei fehienden Namen des 4., 6. und 
8. Monats noch Namen einer oder der andern Art ergeben , denn 
fur den' 4. Monat Tammuz (babyl. Duzu) finden wir im Armenischen 
den Namen Tre , 	der das persische Tir, kappadokische i-stpu ist, 
fur den im altpersischen Kalender vielleicht ebenso ein mit dem 
Namen dieses Gottes gebildeter Ausdruck bestanden hat. 	Dieses 
gleichzeitige Vorkommen profaner and religioser Benennungen er- 
scheint 	altertiimlicher als die 	Benennung nicht nur eller 	zwolf 
Monate, sondern auch der Monatstage und Epagomenen nach Ott- 
lichen Wiesen. 	Vielleicht ist der Parsenkalender wirklich zur Zeit 
Artaxerxes II eingefiihrt worden2), doch kann es auch zu jeder 
Zeit outer persischer Herrschaft geschehen sein, aber zarathustrisch 
sind auch die Monatsnamen der Dareiosinschrift. 

1) s. kurz und treffend Floigl, Cyrus und Herodot S. 16. 
2) v. Gutschmid, Kleine Schriften III, 213. 	Marquart, Philologus LV, 

.239. 	Fundamente zur israel. Geschichte 37. 38. 	Oppert, Zeitschr. 51, 161. 
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Zur Theorie einiger Possessiv- und Ob,jekt-Suffixe im 
Syrischen. 

Von 

Friedrich SchwaIly. 

Die grossten Schwierigkeiten fur die Analyse bieten die singu- 
larischen Suffixe , 	da 	sie 	als 	urspriinglich durchweg offene Silben 
mit dem nominalen Regens innigere Verbindungen eingehen konnten, 
und da bei den jetzt konsonantisch ausgehenden Nomina mit einem 
urspriinglichen vokalischen Auslaut (Kasusvokal oder Bindevokal) 
zu rechnen ist, fiber dessen.  Natur nur Vermutungen moglich sind. 

So ist es z. B. 	zweifelhaft, ob 04,' 2 „sein Recht" 	aus 	hebr. 

Ir-2,1 mit Abwerfung des unbetonten Schlussyokales entstanden ist, 
oder ob c eine Kontraktion aus ahi oder etwas Ahnlichem dar- 
stellt , 	wobei das of 	der jetzigen Endung nur graphisch, 	nicht 
organisch zu beurteilen ware, u. s. w.  

Wahrend man in diesen mid ahnlichen Fallen kaum zu einem 
sichern Resultate gelangen kann, ist die Analyse bis zu einem ge-
wissen Grade einfacher bei den pluralischen Nomina, da wir den 
Auslaut ihrer Konstruktusformen genau kennen. 	In diesem Kreise 
giebt es nur eine einzige Bildung, deren Ratio nicht ohne Weiteres 
durchsichtig ist. 

Ich gehe aus von dem Beispiele ....ON:.1.% , „seine Rechte". 	Die 

entsprechende hebraische Form Tv 	dinau ist entstanden aus 
dinai --1- ha. 	Indem lt zwischen den beiden Vokalen ausfiel, ergab 
sich 	die Aussprache 	dinau, 	auf welche die Konsonantenschrift 
noch hinweist. 	Spater ist daffir infolge weitergehender Kontraktion 
dinau gesprochen worden. 	Es kann doch vir ohl kaum zweifelhaft 
sein, dass die Formen In4t1 und 17,4-1 identisch sind (gegen Wright, 
Comparative Grammar S. 158 u.). 	Dasselbe Suffix ha ist wahr- 
scheinlich auch in 	der zweiten Silbe des syrischen ..0101,, anzu- 
erkennen. 	In 	einer gewissen 	Sprachperiode muss 	es fiir 	„seine 
Gerichto" eimnal eine Form °LI aus dinai-ha gegeben haben, da 
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schlechterdings nicht einzusehen ist, wie lanai-hi in dinau-hi -Ober- 
gegangen sein sollte. 	 - 

Als das Suffix ha aus nicht mehr erkennbaren Ursachen zu 
M wurde , war die Form dinau nicht mehr deutlich genug. 	So 
wurde das Suffix noch einmal angesetzt, und zwar in der neuen 
Gestalt hi'). 	Hieraus 	entstancj die Aussprache dinauhi. 	Im bib- • 
lischen Aramaisch hat sich dieselbe 	noch ziemlich unversehrt er- 
halten , nur der Diphthong au ist infolge Jeciproker Assimilation" 
(S ievers, Phonetik 2. A. § 41a) in langes 5 iibergegangen. Das 
Syrische hat, wie regelmassig in offener Silbe, den Diphthongen be-
wahrt, aber das i des Suffixes ist, wie alle andern unbetonten U und 
i im Auslaut , 	in 	der Zeit nach Feststellung der Orthographie, 
wieder stumm geworden. So hat das palastinische Aramaisch neben 

die Schreibungen ...o.,..vA.2. und o*.1., ZWIG. 22, 480. ...010.....10‘L 
Nur vereinzelt im Aland. rt, 	Hande", Noldeke, Gramm S 178. „seine 

Das Neusy r i sche ist in der Verkennung der Natur der 
Endung ,c,ra noch einen grossen Schritt 	welter gegangen. 	Es 
hang ,,oico als Suffix der III. pers. sing. masc., dessen Femininum 

610 geschrieben wird, auch an singularis c he Nomina an, wahrend 

die alten Singularsuffixe nur noch teilweise bewahrt sind (Nola ek e, 
Neusyr. Grammatik S. 78). Dieser Zersetzungsprocess hat iibriaens 
eine lange Geschichte. 	Schon im babylonischen Talmud and ° im 
Mandaischen zeigen die suffigirten singularischen Nomina ausser-
ordentlich haufig eine pluralische Gestalt (vgl. Noldeke, Mand. Gramm., 
174 ff. 	Luzzatto Grammatik 65 f.). 	Von bier aus ist diese Ver- , 
wirrung auch in das palastinische Aramaisch einuedrungen (Dalmann 
Gramm. S. 162 ff.). — Im Hebraisch des Alten°Testamentes ist die 
verwandte Erscheinung zu konstatieren , 	dass die Plurale auf ot, 
wenn sie Pronominalsuffixe annehmen, zu OM erweitert werden. 

Die ehemalige Existenz eines possessiven Pronominalsuffixes hii 
steht 	durch 	die 	Ubereinstimmung 	des 	Hebraischen, Arabischen, 
Athiopischen ausser Zweifel. Aus den aramaischen Inschriften kenne 
ich filr das Suffix hrt nur den einzigen Beleg rrrirtN „sein Bruder" 
(vgl. 	hebr. 	1,rm) 	de Vogile2) 	82. 	In den 	andern Steller/ steht 
entweder 	deutlich 	,r; (z. B. -orn=tst „sein Vater" de Vogue 1. 65. 
90; Eating Nabat. 1. 2, 4. 10, 1; ,rranti „seine Briider" de Vogue 
14. 35. 123; Euting Nabat. 12, 2; ,t-m= „seine Sane' de Vogue 

1) Wright, Comparative Grammar S. 158 f. tragt eine andere Vermutung 
vor: „But it may also be, that 1`14`1 stands for the old nominative dual IrT1`17 
dabaraw-hu, by elision of the h, dabarau-u and then dabarau . . . . Such 

at any rate must be the origin of the Aramaic forms ,MiZ1.1.1.:, 	,,„010:::), • : 	, 
the latter with silent „XI for malkau-hu. 

2) Syrie Centrale, Inscriptions S6mitiques, Paris 1868. 
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14. 31. 33. 35. 36 etc.; Euting Nabat. 6, 3; .+:1141-t 	„sein Leben" 
de Vogtie 32. 73. 91; Euting Nabat. 2, 4); oder die Orthographie 
ist vieldeutig (z. B. ;inn% ,) 	„sein Voter" de Vogile 32, 94; t-r+=ti 
idem 	de Vogue 	87; Pm.% idem Sendschirli Panama 1. 2. 3. 9, 
Hadad 29 2); rnnN „sein Bruder" de Vogue 90. 94. 117). 	Darum 
ist 	de Vogue 82 	far rt-rnrt 	wahrscheinlich ,mirlm 	zu lesen , was 
de Vogue 85 und sonst oft ouch wirklich steht. 

Die Erkenntnis des alters Suffixes ha ist nun von grosser Wichtig-
keit far-  die Analyse gewisser suffigierter Verbalformen, z. B. von 
„oja..N.40 „du (fem.) Nast ihn getodtet". 	Auch hier muss hi 

4. 
sekundur sein, da die altere Form hit bereits in qe.taltiii (aus qe.taltikit) 
enthalten ist. Ebenso sind 	zu er todtete ihn", ,..off 	 „001...\§..01 4, 	Q. 4, 	Q. 
„du (fem.) totetest ihn" und ,..c),Tha....\4° „t6te (fem.) ihn" zu be- , 
urteilen.- 	In 	selbstandiger and unassimilirter Gestalt ist mir das 
Suffix hii am Verlmm nur aus dem babylonischen Talmud bekannt 
(Luzzatto Gramm. S. 93 irirrrni ,. impL^N). 	Indessen ist auf diese 
Formen wenig Verlass. 

Die Mehrzahl der mit dem Suffix der III. pers. masc. sing. 
versehenen Verbalformen geht auf „pi, ° aus. Hier sind zwei Er-
klarungen moglich. 

— o 	o 1. Die altere Form von 	 (masc.) Nast ihn ge- ,..0),..L\&.0 „du 

totet“ ist nach Analogie des bisher Erorterten ,_&4,0 aus qetalta 
+ hi gewesen. 	Vgl. ,r.li, Ezra 5 , 11. 	Spater wurde 	das Suffix • ,- : 
in Folge seiner Verschmelzung mit der Verbalendung nicht mehr 
erkannt , and deshalb die Form zu qe.taltai-hi erweitert. 	Ob die 
letzte Silbe jemals gesprochen wurde, ist natilrlich die Frage. Aber 
die Thatsache , 	doss jene Silbe nach der ilberlieferten Aussprache 
stumm ist, darf in keiner Hinsicht als Beweis gelten. 

0 2. Aus qetaltei-hi kiinnte 	 ouch so entstanden sein, ,,c)),A\§.0 
dass das auslautende i auf das a der vorletzten Silbe einwirkte 
(„Epenthese” Sievers a. 0. S. 214 f.). 	Fur diese Annahine spricht 
der Umstand 	dass 	such 	,. 'Sakti.). 	„du totetest mich" 	samt , 
dem 	Imperativ 	,....3,,S,4.0 	darnach 	aus 	tevoldni etc. 	erklart 

werden kann. 	Dagegen sind 	 4,D), 	totetest uns" 	Ind „du 

1) So aueh im palfist. Aram. neben 41=N and 4  M1tti, ZDMG. XXII, 480f. 
2) D. H. 31 filler, Die altsemitischen Insehriften von Sendsebirli. Wien 1893. 
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4.0 	tins' nur Os den beiden ersten Vornien an aloge „tote 
Bildungen au verstehen, deren i keine organische Berechtigung hat. 

In alien hierher gehorenden Bildungen des Perfekt um er, 
scheint vor dem Suffize emn langes d. Dieses a, gleicbviel ob lan,g 
oder kurz, ist als urs_priingliehe Flexionsendung•anzusprechen, nicht 
nur •in der III. 	sing. masc. perf, 	die 	uns 	hier niehts angeht, 
sondem auch in der II. sing mace. per-f., sowie .being Perfekt Mural 
in der I. pegs.. (of. arab. deez,, Tigtinig, III. fern. (of. (eea) and 
II. fem.1). 	Die II. pers. masc. Our. ist wihrscheinlich "each. Ana- 
logic (leg finit des Imperfectum gebildet. 
• Im Imperf ektu in 	nehmen 	die' .Analogiebildtingeh 	einen 

La
osseren Baum ein. • Doch ist das ginzelne hier 7,u kompliziert, 
s class ich in diesem Zusammenhange nailer darauf eingehen ktinnte. 

Die gndunoen der Singularformen des Imperfekts verlangen eine 
besondere t'Unteriuchung. 	Von 	besonderem 	Interesse 	1st 	'beim 
starken 'Verbum 	die II. pers. masc. 	sing., 	da 	es 	von ihr drei 
Varianten giebt, Die alteste derselben ist wahrseheinlieh ot \tu3L 

-"iv---- '2 ' 
da sie dem hebriiisthen 1.°r;7p,prs -  -am nacbsten steht. 	Die undere 
...010S4,,ot ist bereits oben analysiert worden. Nachzutragen ist hier 

nur noch, dass das i der Ube.  ii gleicher Herkunft sein- muss wie 
-des 	6 	der 	cntsprethenden rhebraischen Vorni. 	 ist ,ca8x. 

-
01. 

-0Mt 
wahrscheinlich die jiingste der Spielformen and aus Analogiebildung 
au erklaren. 	Dies muss dann auch fur den Imperatiy ...<4..\64.0 
behauptet werden. 

• 1) Vgl. NO•likoke in ZDMG. XXXITtn, 4'07e. 
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Gesetzliche Bestimmungen fiber Icnnja - Namen 
im Islam. 

Von 

Ignaz Goldziher. 

I. 	In der durch Wellhaus en in dieser Zeitschrift Bd. L 
verfiffentlichten 	„Erganzung 	einer Liicke 	im Kit'ab 	al- 
a g. an i " findet sich 148, 3 v. u. die Nachricht, dass Al-Mugira b. 
§u`ba friiher mit der Kunja A b A ' i s a benannt war , dass 	aber 
`Omar diese Kunja in A b a 'A bdallah veranderte. 

Dies stimmt zu der auch anderweitig bekannten Bestrebung 
`Omars , in den Namen der Angehorigen der muhammedanischen 
Gemeinde Anderungen vorzunehmen. 	Er hatte einmal den, freilich 
niemals ausgefuhrten Gedanken, alien Muslimen Namen von Propheten 

zu geben 1) : 	sLe,.t.i)g 	s1.4......4 	0.*4./.......3i 	sl...., 	 j..,,i1.,1 	c)i 	,.5y 	(Ibn 

Kutejba, Ma'arif 143 paenult.). 	Dabei liess er sich, ohne Zweifel, 
vom Beispiel des Propheten leiten, der die alien Namen seiner Ge-
treuen2) , wenn ihnen eine Erinnerung an heidnische Anschauung 
oder eine °min& scheinende Bedeutung anhaftet 3) , gerne durch 
solche ersetzt, die der neuen Refigionsanschaung besser entsprechen, 
oder einen gbackverheissenden Sinn ausdriicken 4). 

Im allgemeinen verandert Muhammed gerne die Namen, die 
seine Anhanger im Heidentum oder in andern Religionen , denen 
sie angehorten , 	geffihrt (Ibn Higam 352, 9) , wenn er dies auch 
nur bei der kleinen Minderzahl der Bekehrten durchfiihren konnte. 

• .. 
1) Solche Namen 	wahlt 	man 	germs 	-4:...:ji 3...e...t..4. (.5.1.c 	Al - Gawfdiki 

ed. Sachau 135, 6. 
2) Auch 	Ortsnamen 	trifft solche Veritnderung , 	z. B. 	Gazirat al - 'arab 

ed. Muller 170, 261 Jakat I, 789, 7. 
3) Vgl. Ankniipfungspunkte auf jildischem Gebiete in M. Giidemanns Ab- 

handlung: 	Die superstitiOse Bedeutung des Eigennamens (Steinschneider -Fest- 
schrift). 

4) Die hierauf beziiglichen 4adite sind in orientalischen Werken oilers 
gesammelt, u. a. auch bei Al-Damiri s. v. ‘....t,.., II, 208. 
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Solche 	Anderungen erstrecken sich zuweilen auch auf Namen, 
in denen eine aus den eben erwahnten Gesichtspunkten bedenk- 
liche Bedeutung, wenigstens fur unsern Blick, nicht zu finden ist; 

;... 
wie wenn Muhammed z. B. den Frauennamen 8.4 bei zwei Gelegen- ,• 
heiten , 	einmal 	in 	zi.!ip., 	das 	andere 	Mal 	in 	,........).,r) 	(B. 	Adab 
Nr. 107, Muslim V, 6 Ibn Hagar, I§aba IV, 476. 477), den gleich- 

giltig scheinenden Namen rt..s4 in 	s 	0,...= (Ag. I, 31, 19) ver- 
andert, oder einem' r,,,x3 den Namen e..1L,.., giebt (Ibn Hagar I, 192). 

Der Name r!,si klang ihm wohl fur einen Menschen au hochmtitig 
und darum musste sich (lessen Trager die Veranderung. in 	••• .. 	. 
gefallen lassen (Ibn Hagar I, 117). 

Als sehr ehrenhaft scheinen die Araber das Aufgeben des er-
erbten Namens, zumal wenn die Anderung nicht bloss ein einzelnes 
Individuum, sondern den ganzen Stamm betraf, nicht betrachtet 
zu haben. 	Auf 	solche 	Beurteilung 	deutet 	der Spottname ".;..4 

iiltz.ct,o, 	mit 	dem 	eine 	Familie 	belegt 	wurde, 	die 	sich 	eine 
Namensanderung gefallen liess (Tebr. Ham. 191). 	Mit dem Hin- 
weis auf solchen Spott lehnen 	die -4*.3)  "..4 	die Anderung ihres 

Namens in ik.\.::,;_, ".;.? ab: 	:4.? ts.i.,d 0 j.K.3 '33  l.;....,4! e,...„1 ELX3 
(Usd al-gaba II, 29). 	Aus demselben Gesichtspunkte straubt sich 

tiauch ein Einzelner,  , der den ominosen Namen 0 • . f hrte, 	der ' 	...  
ihm zugemuteten Annahme des giinstigeren Namens j..f... beizu- 
stimmen: er wolle den Namen nicht andern, den ihm sein Vater 

- 	..: 	. 
beigelegt1): 	tsil 	z,......3L.p. 	4,4 	 j.*.1 	(B. Adab Nr. 106, LA. s. v. 
Use , XVI, 276). 

In den ersten Zeiten des Islam hat man bei gegebener Gelegen-
heit , wie uns auch das Vorhaben des 'Omar gezeigt hat, das Bei- 
spiel des Propheten genie nachgeahmt. 	Selbst die an heidnische 
Religion anklingenden theophoren Vaternamen , die ja die Mine 
nach•arabischer Art in ihrem Vollnamen ftihrten, wurden hinterdrein 
abgeandert. 	`Ija4 b. Gunm al-Fihrt, 	der sich bei der Eroberung 
Syriens und Mesopotamiens hervorgethan , nennt sich Heber einen 
Sohn des aunm — trotzdem dies ein heidnischer Gottesname 
ist 2) — als den des Dieners des 4., wie der Name seines 

1) Die Notiz bei Ag. XVIII, 210 unten (Verkaufen des Namens) 1st wohl 
nur als Anekdote zu betrachten. 

2) Den Namen II o b al finden wir in Mosul noch im V. Jhd. 	Ibn Abi 
Hsejbi`a I, 304. 

Bd. LI. 	 17 
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heidnischen Vaters wirklich lautete (Jak. II, 310, 4). 	Und auch 
caber die Zeiten der ersten Anfan„ae des Islam hinaus hat man aus 
dem Brauche des Propheten die Sunna fur Narnensanderungen ab- 
geleitet. 	Sklaven erhalten bei ihrer Freisprechung 	einen 	neuen 
Namen, 	selbst 	wenn 	der 	frtihere gleichfalls ein arabischer war 
(Jalstit IV, 855, 11 	Beispiel aus dem V. Jhd.). 	Aus nationalen 
Griinden tauschen fremdlandische Mawali ihre auslandischen Namen 
gegen arabische aus (Muham. Stud. I, 133 Anm.; Ag. XIX, 69 ult.). 
Selbst die an ihren tberlieferUngen Mire haftenden Berbern gesellen, 
zumal wenn sie zu einer offentlichen Rolle im Gemeinwesen des 
Islam berufen sind, ihren urspriinglichen berberischen Namen solehe 
mit arabischem Mange bei (diese Zeitschr. XLI, 109). 

Ohne jede weitere Folgerung auf herrschende Volksanschau- 
ungen '); 	rage 	die Nachricht verzeichnet sein, dass der Imam 
Ibrahim den Abu Muslim veranlasste, seinen ursprtinglichen Namen 
aufzugeben and den Namen `Abd al-Rahman anzunehmen , weil er 
glaubte, class der Erfolg seines fir die Familie der 'Abbitsiden be-
gonnenen Unternehmens durch die Namensanderung bedingt sei: 

- 
i.)......c 	z,......-13 	L5.0...-i 	ti5-4-...,1 	,r9i,:i -tom 	I 	i.J.1 	4:Si 	1.4:, tiS.4wl 	f*:= 
0......;JI 	(Ibn Challikan 	ed. Wfistenfeld IV, 70). 	Diese Nachricht 
wurde wohl nur an dem Zweeke ersonnen , um der verworrenen 
tberlieferung fiber den richtigen Namen des Aber Muslim') harmo-
nistisch nachzuhelfen. 

II. Die durch Muhammed vollzogenen Anderungen beziehen 
sich immer auf den eigentlichen Namen (i,.....i); ftir Kunjaverande- 
runaen finden wir aus dieser altesten Zeit des Islam kein Beispiel. 0 
Dies hangt natiirlich mit. dem Umstande zusammen, 	dass diese 
Theile des Namens — falls sie nicht die Bedeutung eines ehren-
den Epithetons haben 3) — an gegebene Thatsachen, nitmlich die 
Namen von Sohnen oder TOchtern4) des mit der Kunja Benannten 
angekritipft sind. 

1) Namensanderung aus aberglaubischen Motiven kommt bei den ver- 
schiedensten Volkern vor. 	Bei den Mongolen wurde sie vorgenommen, um die 
Kinder dem Einfluss des boson Auges zu entziehen, Ra.;id al-din, Histoire des 
Mongols, 64. Quatremere 31, note 45. 

2) Van Vloten, De opkomst der Abbasiden in Chorasan (Leiden 1890) 65. 
3) In solchen Fallen war man auch in alter Zeit dem freiwilligen Wecbsel 

der Kunjas nicht abgeneigt; die in den Muhammed. Stud. I, 267 unten aus 
Oithis angefithrte Stella findet sic), in dem Kairoer Druck 	des Bajan I, 131, 
13 ff. 	Die Litteratur fiber Kunjagebung ist jetzt 	in Seybolds Vorwort zu 
seiner Ausgabe des Kitab al -Murassa' von Ibn al- Atir (Weimar 1896) XII 
zusammengestetit. 	Beispiele tar die Sitte der Kunja-Namen bei verschiedenen 
NaturvOlkern findet man bei Lubbock, Origin of Civilization 358 ff. 

4) Bemerkenswerth ist die Mitteilung Ch. Hubers fiber diO Kunjasitte der 
Somali On Nordarabien), dio in ihrer Kunja niemals die Namen der Saline 
sondern die d er Tachter verwenden, wahrend bei anderen eine solche Kunja 
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Das Bedenken, das den 'Omar veranlasst haben soil, die Kunja 
Abu `i s ii zu 	missbilligen , 	erfahren wir aus A. XIV, 142, 22: 
„Hatte denn Jesus einen Vater ?" 	In dem Namen eines Bekenners 
des Islam solite keine Formel enthalten sein, die eine irrige, auch 
im Islam verpOnte Anschauung (Sure 4, 169 and Al-Bekjiwt zu 
3, 40 ; 	ed. Fleischer I, 156, 7) vergegenwartigt. 	Ob nun 'Omar 
wirklich auf dies theoloaisehe Bedenken soviel Gewicht gelegt and 
es an der Veranderung der Kunja des MuAlra bethatigt habe, wollen 
wir hier dahingestellt sein lassen. 	Es ist 	immerhin nicht aus- 
geschlossen , dass man, wie so oft, spatere Theologenskrupel ,auch 
in diesem Falle im Vorgehen eines frommen Chalifen anticipirt hati). 
Thatsache ist es hingegen , dass die Kunja Abu 'ha in den ver-
schiedensten Epochen des Islam in Kreisen gangbar, war, von denen 
die religiose Leitung des Volkes ausging. 	Um nur wenige Bei- 
spiele zu erwahnen, kann darauf 'hin„aewiesen werden , dass diese 
Kunja bei `abbasidischen Prinzen wiederholt vorkommt. 	Der auch 
als Sanger bekannte Sohn des Hardn al-ragd, dem dieser Chalife 
ursprunglich die Thronfolge zugedacht hatte (Aa. IX, 96 ff.) and 
auch ein Sohn des Mutawakkil (ibid. 143) fdhren die Kunja Abd. 
`ha, ebenso wie auch der bekannte Traditionsgelehrte Al-Tirmidi : 

ii..„.„,...... 	 J...;.d 	 einer der c.5‘.......,.....0 	04 0.---;-,-.- v.? 	4.5.......*.c "41, 	„Sechs", 
deren Traditionssammlungen das Ignift` der Muhammedaner kano-
nisches Ansehen zuerkannt hat. 

Wir ersehen aus diesen Thatsachen, dass wir es bei der Miss-
billigung der Kunja Abu `isa, mit einem theoretischen De-
sideratum frommer Theologen zu thun haben, welches , wie so 
maneher andere Lehrsatz, den sie in ihren Studierstuben ausheckten, 
weder ein Ausdruck des im wirklichen Leben der Muhammedaner 
thatsachlich Gultigen ist, noch aber den Branch normativ au regeln 
im stande war, dass sich vielmehr die tlbung des Lebenp auch auf 
diesem Gebiete durch die speciellen Bestimmungen der theologischen 
Gesetzlehrer nicht 	einschranken 	liess (vgl. diese Zeitschr. L, 106 
oben). 

Der Gegensatz, in den ihre Wiinsche mit den wirklichen Er-
scheinungen im muhammedanischen Leben gerieten, veranlasste aber 
die Vertreter der theologischen Gesetzlehre, neben dem Eingestandnis 
dieses Gegensatzes, hinterdrein sich alle Miihe zu geben, die Wider-
spriiche haxmonistisch zu behandeln and fiir die praktische Zulassung 
der in ihrer Lehre verpdnten Dinge mildernde Momente zu finden. 
„Es sei allerdings von vornherein onakriih', sick den Beinamen 
Abb. 'ha' beizuiegen; ist man aber unter demselben ein bertihmter 

als Beleidigung gilt. 	„Interpeller un habitant de Malin par le nom de sa She 
serait l'offenser". 	Journal d'un voyage dans I'Arabie (Paris 1891) 175. 

1) Wir 'werden aus dem unten folgenden Citate aus dem Al:trail-Korn- 
mentar des Bagfiri ersehen, dass man das gegen die Kunja Abft 'hi gehegte 
Bedenken dem Propheten selbst zugeeignet hat. 

17* 
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Mann geworden, miisse man ihn nicht aufgeben, sondern moge ihn 
ruhig beibehalten" 	— mit diesem notgedrungenen Zugestandnis 
beruhigt ein Lehrer des VI. Jahrhunderts das theologische Gewissen 
angesichts eines Verbotes, fiir dessen Giiltigkeit man die Autoritat 
des Propheten 	selbst ins Feld gefuhrt hatte. 	Schliesslich L--- so 
meinen sie — habe das Ikmit` der IVInhanamedaner hin-
sichtlich der Beibehaltung der verpiinten Kunja neben dem Namen 
eines Mannes wie Al-Tirmidi1) die Iompetenz, mit der gesetzlichen 
Norm in diesera bestimmten Fall in Widerspruch ztt treten. 

Al-BAgfiris 	tWija 	zu 	den 	airlil'il 	des 	Tirmidi 

(Kairo , 	Azharijja, 	1311) 	5: 	(53 j 	1.43 Lfr.....„.?:.c. 	L.44.? il.:4-,..,-;jc s).<3 

L5 	•• 	0 	- 	tj 	- 	• 	, 	• ..) 0 
0. A 	LAL'S 	( 2  2c,,X.X41 	tt...3 	tc.:4„...:i (.5is, *zUtiKlt ,_}..4 .  0.K.1 	w..,<1-5 	zy‹.3 

s-L+611 	N*.t.= 3,..x.ii LS-  ,s 	x9 z9 L.53•A;3j1 	, fir ....3 	Lc .= 	sLe...-t 	 4..g.;.:.«.3 

	

.i..c. 	...:4 	0..c 	,ii.i 	L5)Li 	Ls.i.= 	t,_; ,3 	' -......4.:41.1 	x.....i3 	• = 	tc.; 

	

_., 	c. 	 (.." 	• 
(31.1...1 

III. Die angefiihrten Daten zeigen, dass sich die Bestimmungen 
des 	religiOsen 	Gesetzes 	im Islam 	auch 	auf 	kleine Einzelheiten 
der Namengebung erstrecken 4). 	Auf dem speciellen Gebiete der 
Kunja ist es nicht die Formel Abu `ish 	allein, 	in 	deren 	Ge- 
brauch die Praxis in 	offenen Widerspruch mit der auf gultige 
Iladite gegriindetcn Lehre der Theologen geraten ist. 	Viel mehr 

1) Bemerkenswert bleibt es allerdings fiir die Wirkung jeuer gesetzlichen 
Bestimmungen, dass man es vermieden hat, auf dem Tit elblat t der Sunan 
al-Tirmidi (ed. Bfil4 1292) die verponte Kunja zu sanktionieren; dort heisst 

es: 	8)..,..• 	04 	(.5„....e:s 04 t..\.4.' 	&Lit ,..x.....s Loi 	 .1.1.i1.1. r.LAY 	&.S' 
- 	• 	..t ksi..X.ity....Ji „ 	Man hat also hier dieselbe Kunja-Anderung vorgenommen, der 

`Omar den Beinamen des Mugira unterzogen hat. 	Im Texte des Werkes selbst 
konnte hinter jedem Paragraphen die Einleitungsformel t.5.....t.= _tii 3ci, die 
der Verfasser selbst gebraueht hat, allerdings nicht getilgt werden. 

2) Dies Wort deekt sich vollig mit dem in der jildischen Gesetzlitteratur 
fur 	denselben 	Begriff gebrauchten Terminus 	r*I-Inth, 	z„ B. 	Maimonides, 
Mi‘nah-Kommentar, Parts I, 4 (Tohorfith, ed. J. Derenbourg II, 181, 28: 	NW 
=npn Ii/,D rtin=re'm -11 r, tbersetzung: lvnp.t Ll7 rfrtz-o'', 7=i). 

3) Von dem hanefitisehen Gesetzlehrer Muhammed Imam-Zadeh (st. 573). 
4) Die 4 aditsammlungen fiihren.  in Adab-Kapiteln die auf Namengebung 

bezitgliehen Spriiche auf (B. Adab Nr. 104-113); kurz zusammengefasst bei 
Al-Nawawi, Tandib 14 ff.; weitlfiufiger Kith]) al-adkar (s. unten) 126-30. 
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Mahe verursachte ihnen der alltagliche Gebrauch der noch haufi- 
geren Kunja A b ii -1- I“s i m. 	Demi gegen den Gebrauch dieses 
Beinamens 	des Propheten 	spricht sich in genug unzweideutiger 
Weise ein sehr bekanntes, in die meisten kanonischen Sammlungen 

als wohlbeglaubigt 	aufgenommenes kladit aus: 	L5.4....1.) (1  
5.1 

.X....:..< 	(2  L..L.‹...i 	(B. Adab Nr. 105). 

Nun ist aber die Kunja Abu-1-Tasim, trotz alley den Gebrauch 
derselben missbilligenden Traditionsspriiche, in alien Zeitaltern in 
ungest6rter Anwendung geblieben. 	Diesen Widerspruch des Ge- 
setzes 	mit 	der 	tiling 	glichen nun 	die 	Theologen 	bereits im 
III. Jhd. 	durch die Interpretation jener 	nicht wegzulaug,nenden 
ljadite aus. 	Das Verbot beziehe sich nur auf die gleichze it i g e 
Fiihrung von Namen und Kunja des Propheten; man 
diirfe sein Kind Mu hammed nennen, auch die Kunja A b fa -1.- 
I“s im diirfe man sich beilegen: man solle aber nicht den Namen 
Mutammed Abu-l-lasim fiihren. 

Schon in sehr alter Zeit, noch vor der Entstehung der kano- 
nischen Sammlungen, hat diese Interpretation 	selbst auf die Ge- 
staltung des Testes jenes Ijadit - Spruches Einfluss geiibt. 	In der 
That wird der in Rede stehende Grundsatz im Musnad des Ahmed 
b. f:lanbal zwar auch in der oben dargestellten Gestalt angefiihrt 
(II, 266. 277), daneben aber auch in Versionen, die das Vorhanden- 
sein 	jener 	ausgleichenden 	Interpretation 	bereits 	fiir 	die 	vor- 

bucharische Zeit voraussetzen lassen; III, 313: 	 :i 0.........t..? 	0..o 
.., 

-'4 	 ' L.5* `54`"''x•'•L.5 .̀K4  L.5"" 	CYA3 0;44  t5;"<;C! 

L.5. et."<3  (-54-.' 	C,Y*4  • 	BiindictIDer ibid. 450. 

Da aber auch diese Regeln, wie dies bereits al-Tirmidi in seinem 
Kanon zugestehen muss s), sich alltiiglich als ungiiltig erwiesen, ist 
man endlich darauf gekommen, den Gegensatz zwischen Gesetz und 
tbung durch das harmonistische Auskunftsmittel auszugleichen, dass 
das Gesetz sich nur auf die Zeitgenossen des Propheten 
bezogen habe, nach dessen Tod aber durchaus keine Anwendung 

1) Bei Muslim V,3 L....,......i, so auch die Textlesart bei Ibn Mga 273. 
...., 

2) Varianten: 	1,,..:..<:i, 	!3.i.X.K.S. 	• 

3) II, 137: 1..1.  oe4 3..-.11 	icti...??. 01 (.10 J.10! tjaPil 	El; 4..)1..t.,•  

. 
(..4=24 	...F5...13 3.36J.33  zi.Y...L.<3 	. 	Tirm. 	kennt 	iibrigens 	nur 	die 
oben aus Musnad Ahmed citierte Version. 
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finden konne : L4 	V ,..)1 	spa= 3 ,,S..S3 	1..+.1....11 3ti L50L.LI 	(...x.i, 	 011 , 	 - o 	. 
u...4.4  *.l.i ei% 1.....10 't.4 	(Al-Gazalt, Ihja', — 1289 — II, 46). 

Am leichtesten haben es sich jene gemacht, welche die An-
passung des Hadit an die thatsachlichen Verhaltnisse dadurch voll- 
zogen , 	dass sie den 	Text 	des Spruches in folgende Form urn- 

crestalteten: 	1!_. :<, 	5A.f  . 	.,-.1..3 5.4. 	(so 	wird 	der 	Spruch 	bei 0 	L.5.--o----t• 	. 	cs 	• 
Al-Ta'alibi, Lata'if al-ma'arif ed. de Jong, 9 angefiihrt), 	wodurch 
aus 	der verponten Art 	der Namengebung geradezu 	eine 	dem 
Wunsche des Propheten entsprechende Sitte gemacht wird. 	Es ist 
fur die Textgeschichte des Hada nicht nebensachlich, auf die sich 
hier kundgebenden Faktoren der Entstehung verschiedenartiger Ver- 
sionen zu achten. 	Wie nun aber die Schulrichtungen 	aufhiirten, 
aber eine Verordnung zu disputieren, die wohl seit Entstehung des 
Islam niemals wirkliche Gelttmg hatte , konnen wir am besten aus 
einem 	auf die 	Kunja 	Aln1-1-Kasim 	bezaglichen Abschnitte des 
KUM) al-adkar I) von al-Nawa wi ersehen; es ist derselbe 
Abschnitt, auf welchen der Verfasser in seinem Tandib 2) ed. Wiisten- 
feld, 16 paenult. hinweist. 	Er gehort dem 	44.V! c...)1.:d an, 	in 
welchem alle auf {lie Namengebung beztiglichen Hadite iibersichtlich 
zusammengestellt sind; Hdschr. der Leipziger Universitatsbibliothek 
DC Nr. 78 3); ed. Kairo (Matba'a Mejmenijja 1312) 130: 

ts.)1...11.,..li mss' ,.: 	Ut!•,) 	4  1*.owt.ii.11 Lrcili trsiSi:31 cry= L.44.0 yt..? 

vi 4+40)  9741)  _,..?1, 	?L..?. 	e,..i;‘,4 	N..?t....,%...!1 	0.... 	i...t..... 	0.. 	(...t.........., 
%....akz.-1 	::....i.i 	' ts et...<4 	i..,:k.i 	L.54,...1.4 	tt.,-,.. 	3LB 	,...6.., 	zif 1 	,3"....)  

1) Der eigentliehe Titel ist aus der Nachschrift zum 1. Teil des Bitches 
,.. 

in der Leipziger Hsehr. DC Nr. 78, fol. 74a ersiehtlich: 	cya 033 s.j... 14.3 

L....:::, 	1.7,N1 	(H. Ch. III, 109, 	lir. 4620: 	i.14.›-) 	ILIDii 	41i .y.s1 ..) 	3 	) 	• 	• 
1....-Ni . 	Dieser Vermerk fehlt in der Kairoer Ausgabe an der entsprechen- .) - 
den Stelle (96 Mitte). 

2) Aber auch in den Adkar findet man zuweilen Hinweise auf das 
Tahclib; z. B. ed. Kairo 25, 6; 55, 11 and 	164, 24: 	Lt Arift.3 	....:....11.-....i %Xi., 

1:43 	J1..1.P.11! 	15341.  L 11 	La 	 Lr1,7 	I.  L-, LILIN°, Lie:iLILA  ''.412;!...  3 	 CjLe:43 	 C )t.!9  
c:.)Liel.16 	st..,....3 	,.....,0..e:.; %..A.;:S . — 	Solche Hinweise werden wohl in das 
friiher abgefasste Werk gelegentlich spaterer Revision vom Verfasser eingeschoben 
worden sein. 

3) Die andere Leipziger Handsehr. DC Nr. 268, welche etwa das erste 
Drittel der Adkfir umfasst, reicht nicht so weit. 
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.. 	 . 
Leit.4.11 ,,‘.103.:, ‘,.491;\.4 i42.1.fi Paz 1.......liiil 0.44 	- 1 	sL4-611  
c..,,,W1 (1L544 	 I.S.:4,! 01 ‘X,..41 	3,. 	,,,:i L5,11 ,,,ii,M, cr,T, 	tail 26.7)  

0.= 	1.4.Al 	040 	L.S•P c 53) 	0....A  3 bie: 	31 t..\4-- 1 	A.4.......1 	c_. 	P134.... 

..) .)4! 0.,..'s:)." --,%4I sl  0611 	,::A..:Ai ,:.:ii;:li ..ibLis‘it it.;..3'1 	,Teluil 
yl.:d 3;1 	,_.4,43..i.::;1 1c4LX.S, 	(3C5,A..11 .X45' 	(2::5141.ji cl.Ki.11 	t: 	 ,..,t_, 

,..e.P,.)....11, 	' 	 t (ar l.....,s. .x.9.)..0 S11 	..ii..:::,,to it.,,,11.*.i 	041 (.....A.iii1,41.5  

r..4....,1 	cy...I 	.....,...s.liiii 	4.544 	i..5. 1 )..,.5t.4, 	zclic 	N1.11 	,,.......) 	,8Y..,11,,,, 	[104'1 

,_...93.11, 	‘1,Ja,-, 4,alc 3„.)  gLe,...-,N L;;1.-- 0+:it 3...#F., b.*.4.1, 0.;" 
t.,, ,all „41 rLAir 31.-i 	,u).*.i1),.., 0.4. 	44.....1 Ul ),s N ,s:-..11:;:11 

-tilt 	t 	%.:...11.,:::11 	L5..10 	2,...,...:::y 	1.)...)Ls\...21 	(5L5.-  sti1i31 t.)- 1 e....2-  ut.),KA 01 	 cra 
fki93 	 2,.4 	1_0.54 0,..\11 	5L<.it j.e,.1 	cyo )1.A.1 c•-:., 	,* 	0,..).:.:‹A 	(.1  

J6...61 	L;13 	1 /4 :...4...X.s1.1 	EiSol.:b 	'4A.fl. 	xe;:t 	%.,,AA.51/44.11 	1,5..9 	,,.......l....c. 	N.Ili 

1...c.?_/1 i......3.')11 	0.,. t.: 	 -••it3 	24 .4 0 .:;;K:44.11 	Lt 01 	t.A nay 	‘51..= 0......;.. 3 
0 0 1 

.2.y0 	li.10.i 	 .Pk.i! C)44 %: 	 ..E.4 L 5 k-XXki 04.3•113 01 /4A,..16 3J 	3-06 
1,44 	'A l 81t--4 	,51,-- 	gc-k. ,-?-0,-5.41  ksi-Ai; e 	-B 0.0.,--A3 	Lt 

',..--." 	(6L4  ----ea"°  1":"L* Lc;f•-i  ,... 	,....vt-;•3 	0...)..ti-4,-4 _0' 	--̀1 /44 	(.)°L."2.: 1  
k.N.:i 	ts.t.sr....11 	W., .clk..5.4U 	e...lii.11 	L4L, 	e.csiou,.„ 	e.....liiil 	L54l.4 	,.)..it,r3 

`4=1 za.16 	'315 

IV. Im Anhange an die Nachrichten fiber die gesetzliche Be- 
schriinkung der Kunja !age schliesslich bier . noch 	ein 	auf die 
Hauptnamen beztigliches apokryphes Hada erwahnt werden, das 
gegen die Mitte des 2. Jahrhundertes Ish4 b. Nagai al-Malati als 
von Abu Hurejra herriihrenden Spruch des Propheten verbreitete: 

1) ed. 	l..)!, 
2) Der beriihmte Traditionsgelehrte, geb. 384, st. 458. 
3) Muhji al-sunna, gob- Ca. 436, at. 516. 
4) geb. 499, st. 571. 

„ 	5) st. 623, Verfasser des im gfifiitischen Islam hochangesehenen Codex 
..).7.-4..3 , von welchem Buche 	das cjettlio..3 gLi.W.-1 des Nawawi eine Bear- 
beitung ist. 

6) ed. 1..4.f. 
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4.4..... 	 )),3 	t„).**.....,,,r4 	5.3.3.1i3 )) ,..+-''! 	oi3 	 :-.4.-,1 	(Y 	tsi.i., 	......- ,....2.4 

L.A..t- 	„!;•1  014= 31 03%.X,..... 	(Mizan al-Ridal I 81, oben). 

Das Verbot, die Eigennamen in Deminutivform zu gebrauchen, 

	

kann 	sich 	angesichts 	so 	unbestritten 	sanktionierter Namen 	wie 

	

.- 	, 	..., 
0.,,,.........., %.:::,..,43..›. u. a. m. 	unmoglich 	auf 	solche Namenformen 	im 
allgeme in en beziehen ; 	sondern nur auf die Gewohnheit, die 
Namen zum Ausdruck der Verhohnung oder Gering,schatzung der 
betreffenden Person (1..,,ii.„‘-W.) in solcher Form zu gebrauchen, z. B. 

...t 	.., 	„. 	 .....4 
e Ag. X, 19, 16; 	-,J (von 	V, 108, 18; .4.....ti5 JI L),... t. 	 33 

(.5,e4.,..09 r...,+ ,_, 

XVI, 115, 22 (vgl. t1is-...,..,1 .341 XIII, 117, 5). 	Abu Temmilm redet 

einen Mils a b. Ibrahim al-Rafiki in einem gegen ihn gerichteten 
..., 

Hika' an: k.),,,(3,4f (ed. Bejrat 455, 8)1). Dasselbe gilt auch von dem 
Gebrauch der Deminutivendung i'zn2) in ahnlicher Anwendung. Der-
selbe Dichter verkleinert den Namen des ' A b dal 14h al-Katib in 
einem Spottgedicht, in 03,..x.=; 1. c. 434, 7: 

si.,,,.= sli slit,J1 	43 	I 	.7 il.?...g- ko..5i3 	• Ji 	3.; 0- 	 . (...) .-•',..x....21 L.7•• 	• 
ebenso ibid. 446, 20. 

Den im Hadit an letzter Stelle erwahnten Namen kann ich 
nicht identificieren; die Endung lid wird, wie wir durch Martin Hart-
mann wissens), hypokoristisch bei Eigennamen in Syrian angewendet: 
Merrug, von ...,45.4, 'A 1 lii S 4), von 	. 	Uber verschiedene Arten 

l- 
hypokoristischer Namenbildungen in semitischen Sprachen hat zu- 
letzt 	G. 	Hoffmann 	gehandelt in 	der 	Zeitschrift 	fur Assyr. XI 
(1896) 217ff. 

- - 
1) Aber auch das Gegenteil kommt vor, ...A.Z.4 ciir den wirklichen Namen 

.., 
i..:.*Zi Jak. I, 843, 20. 

2) Vgl. den Namen eines Insektes in 1Ia4ramat bagairlin, was L. Hirseh, 

Reisen in Stidarabien, Mehra-Land and VaclramAt 136 als Deininutiv von j.ii? 
erkannt hat. 

3) Das Liwa et-Ladkija u. s. w. ZDPV. XIV, .229. 
4) Uber Redup!ikation bei Deminutivbildung siehe vide Beispiele in Land- 

berg, 	
e, - 

Proverbes et dietons de la p-ovince de Syrie 127; aus tet...4 wird cArfs 
gebildet. 
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Bei der Ersetzung des Gottesnamens Allah, in den mit dem-
selben zusammengesetzten Personennamen, durch verschiedene an 
das 	muclaf angehangte 	Enclungen1), 	wird 	auch die in vielen 
Kreisen des Islam sich kundgebende Riicksicht mitgewirkt haben, 
den profanen Gebrauch des Gottesnamens nach Moglichkeit ein- 

zuschranken. 	Gegeniiber 	der 	(auf 	Sure 	33, 	14: 	 .N:\.11 Lg,i 	L,I  
:.• 

1 ...fd LC> za.f! 67c) i 1_,.;,1 gegrfindeten) Vorliebe, den Allahnamen 5-- 	-, 
zum G-egenstande haufiger Erwahnung zu machen3) and Audi in 
den Personennamen zur Geltung zu bringen3), ist auch die Be-
strebung zu Worte gekommen , den gehauften Gebrauch desselben, 
als Profanierung des id)4,12.si1, zu vermeiden. 	Der angesehene 
Mfi`itische Gelehrte 	Abu Bekr a 1- g it gi al-Ka ff a 1 	(st. 365), 
der 	zu 	dieser Lehre 	vielleicht 	durch 	seine 	Bekanntschaft 	mit 
judischer Religionslitteratur4) angeregt wurde, wird als der theolo-
gische Vertreter dieser Richtung erwahnt5). 

Das oben mitgeteilte Textstiick ist iibri,,o-ens nicht wenig lehr-
reich fur die Erkenntnis der, zu allererst durch Snouck Hur-
gronje betonten Stellung, die das I k m a',` in der Beurteilung des 
gesetzlichen Lebens im Islam einnimmt, so wie es auch fiir die 
Definition des 	I4ma`-Prinzipes selbst 	nicht 	ohne Bedeutung 	ist. 
Man hat wohl nicht iibersehen, dass Al-Rafiq selbst eine der mass-
gebendsten Autoritaten des gafi`itischen Madhab, mit Berufung auf 
die in der Ubung des Lebens sich kundgebende Mei-
nung der muhammedanischen Gemeinde zu der in der 
gafi`itischen Gesetzschule theoretisch herrschenden Lehre in Gegen- 

1) Vgl. dariiber Muhammed. Studien II, 280, A. 5; zu verzeichnen ist 
auch 	31.)......t 	(fiir 	NO 	4..\-!..a) Ag. X, 122 ult. 

,... 	......" 	:.. 	- 
2) a_75-3 	J.:1:51 	Ue....:::. 	,....,.....c 	0,4 . 

3) Vgl. Noldeke WZKM. 1892, 315. 
4) ZAW. XIII, 318 unten. 

, 
5) Bei Kid.i `Ijetd, Aifie ed. Stambul 1300, II, 544: 0,..L.,.........:•::! s-J_,..0 

... 	- 
j= 	j•--?.. 	z4.114 , Kommentar des 'Ali al-Kttri: 	s.3).13LLX:43 	&i.,..6L.N....«.! 	0i 

3..,431.9)1 	,.. 	s..! 	e.i..iLLAJI 	331LX:i ii.d.:Z.<4 ,),AL.N.W....h..(. 	In einem an den Cha7  
lifen al-Ma'mSn geriehteten fingierten Briefe eines indischen Konigs, ldsst man 
diesen in demselben Sinne sagen: 	, k 1:1 , Al Lt gl v ,,t, (.5,,,,,, of L,14.,f  
81.-?-Li..4M Gaillardot's Revue d'Egypte I (1894), 25. 
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satz tritt. 	Dies hervorzuhehen ist nicht, unnotig , angeSichts 'Tier 
Thatsaehe i  dais, abgesehen toil anderen irrigen• Darstellungen des 
I k m..10 -Ptinsipes,, aueli die in die europiiiSche 	..,itterattir ,, wje ich 
Sole 	 zu allererst durCh. Xazem , Beg eingefuhrte grundfalsche 
Anseimuung , dims das Jos.' eine It ersa nun 1 u lig 'der gukta-
lli d i n bedeutett)., heat heute proriagiert, und gegen hessere Ein-
sicht hartnlickig terteidigt wird8). 

1) Notice stir la marelle of US progres de la Jurisprudence parmi les 
seetes 	ortitodOxes 	Musulmanos. ' denim,. 	asiat. 	1,830 (Myr., 	mars) 	193i „Les 
mudjtehids . 4 . .. . ourent des reunions Itij tits' On Us ddeideront cot, points; 
et le recueil de lours rdsolittions est doyen* 	 te troisieme dlement do 
la jurisprudence".  

2) Savvas Patch*, Atlide sur la thocirie au droit musulinatt. I (Paris gi92), 
34: „Cos colleges ont. 40 appelds rednicons du corps des ertoyants 
(iOnai-otimmot)". 	Vgl. memo Anzeige des Buches in der Byzantinistlion Zeit- 
schrift II 0893); 353.  

3) Derselbe: La droit anus ul man, expliqu 4 (Paris 1826) 1104' 
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Zur Geschichte des indischen. Kastenwesens. 
Von 

Hermann Oldenberg. 

Gegen das harmlose Vertrauen, das eine vergangene Generation 
von Forschern der altindischen Uberlieferung fiber Staat , Recht, 
Sitte, 	Religion 	entgegenbrachte, 	hat sich 	eine scharfe Reaktion 
entwickelt. 	Immer mehr neigt man dazu, die Einfachheit und 
Geradlinigkeit des Bildes, welches jene Uberlieferung ergab , als 
eM Kunstprodukt, ja als eine Fiilschung alter Theoretiker auf-
zufassen ; wo es zu gelingen scheint, etwas von dem Vorhang zu 
liiften, 	den 	these Gewahrsmanner iiber die Wirklichkeit gebreitet 
haben , glaubt man statt jener Einfachheit die unendliche Kom- 
pliziertheit zahlloser einander kreuzender, 	sich mit einander ver- 
schlingender , in einander spielender und sich wieder aus einander 
16sender Gestaltungen zu erkennen. 	Nichts bedenklicher,  , so sagen 
uns gewichtige Stimmen, als wenn den Forscher, der einem solchen 
Chaos gegeniibersteht — mit S enar t 1) zu reden — „le besoin 
de grandei lignes nettes, 	de cadres arretee fortreisst; so gelangt 
man zu einer „orthodoxie un peu Waive", welche im Grunde nichts 
anderes ist als „une illusion perilleuse et, pour parler franc, quelque 
peclantisme“. 	Tausche ich mich nicht, so schopfen die hier be- 
zeichneten Neigungen und Abneigungen , welche einer modernen, 
an Verdiensten reichen Richtung der indischen Altertumsforschung 
das Geprage geben , Vermehrung ihrer Kraft aus einer zweiten, 
nicht minder machtigen Tendenz der heutigen Forschung: aus der 
Vorliebe , mit welcher man als den besten Zeugen iiber das alte 
Indien das Indien der spiitern Litteratur, ja das heutige Indien au 
befragen sich gewohnt. 	Die Kultur des Itgveda , deren specifisch 
indisches 	Geprage 	man 	durch occidentalische Gesichtspunkte 	zu 
verwischen fiirchtet, liebt man im Lichte des Mahabharata, ja im 
Lichte dessen, was der heutige I3eobachter des lebendigen indischen 
Lebens wahrnimmt , zu betrachten: kein Wunder , dass dann die 
unerschopfliche Vielgestaltigkeit und labyrinthische Verschlungenheit 
heutiger Zustiinde die Verhaltnisse des Alterttuns, indem man sie 

1) In seinem Avant-propos zu Minayeff, Recherches sur le Bouddbisme, 
p. II 1g. 
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sich nach denen der Gegenwart ausmalt, in einem sehr andern Licht 
erscheinen lasst, als sie dem Philologen erscheinen konnten, welcher 
aus den alten Quellen eM so einfaches, klares Bild von den Zeiten 
des Veda und des Mann zu zeichnen gewusst hatte. 	„On n'est pas 
impunement si clair" (Senart). 

Kein Zweifel, dass die bezeichnete Betrachtungsart an hundert 
Stellen den engen, alten Horizont auf das Erfolgreichste erweitert, 
der Forschung erfreulichsten Gewinn zugeftihrt hat und, (laden 
wir ohne Zogern hinzusetzen , weiter zuzufahren verspricht. 	Aber 
auf jungen Gebieten der Wissenschaft droht mehr als auf jenen 
altkultivierten , 	an gesicherten Erfahrungen reicheren , die Gefahr, 
Bass an sich richtiaen Gedanken eine Tragkraft zugemutet wird, 
die das Mass aberschreitet. So meine ich such hier die Anzeichen 
davon zu bemerken , dass man aus janem Extrem des Vertrauens 
zu dem Bilde vom indischen Altertum , welches man allzu leicht 
aus den Quellen herauslesen zu konnen geglaubt hatte, in ein kaum 
minder bedenkliches Extrem des Misstrauens zu geraten in Gefahr 
ist. 	Die immer starker sich entwickelnde Vorliebe filr das Kom- 
plizierte , Inkommensurabele , far das in grenzenlosen Abstufungen 
Nuancierte , in wolkenhafter Unbestimmtheit Schwebende legt uns 
die Pflicht auf, das Becht gewisser fester Facta , gewisser von der 
fTberlieferung gezogener sicherer Linien zu 	betonen, die Pflicht, 
gegenuber der Bineintragung  der unabsehbaren Manniafaltiakeit des b 	 b 	b 
heutigen indischen Lebens in die Erforschung des Altertums das 
Becht dieses Altertums darauf zu betonen, dass ihm der Charakter 
alterttimlicher Einfachheit nicht entzogen werde. 

In diesem Sinne mochte ich einige Bemerkungen an ein Werk 
kniipfen, welches mir trotz des Meinungsgegensatzes, in welchem ich 
mich ihm gegeniiber fahle, als eine der hervorragendsten Arbeiten 
der neuern indischen Altertumsforschung erscheint , an S e n a r t s 
Buch „Les castes dans l'Inde, les faits et le systeme" (Paris 1896)1). 
Ich befinde mich dabei Senart gegentiber insofern wesentlich im 
Vorteil, als ich jetzt in der Lage bin, mich 	der vortrefflichen 
Sammlunaen und Untersuchungen zu bedienen , die R. Fick in 
seinem Buch „Die sociale Gliederung im nordostlichen Indien zu 
Buddhas Zeit" (Kiel 1897) niedergelegt hat. 	Allerdings kann ich 
die Bemerkung nicht unterdracken, dass die Quellen, aus denen 
Fick geschopft hat, doch schon friiher zuganglich waren, und dass 
sie meines Erachtens fur die Fragen , mit denen Senart zu thun 
hat, unbedingt batten herangezogen werden mtissen. — 

Senart geht davon aus, die m o der ne Kaste zu beschreiben: 
unmoglich dies mit hoherer Meisterschaft als der seinigen zu thun. 
Mit 'dem Bilde, das er so geschaffen hat, 'tritt er dann an die alte 

1) 	Vgl. Jolly, 	ZDIVEG. 	50, 507 ff.; 	Barth, 	Bulletin des religions de 
l'Inde (Revue de l'hist. des religions XXX) S. 76 ff. des Separatabdruckes. 
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tberlieferung heran, um diese auf die mehr oder minder deutlichen 
Spuren derselben Verhaltnisse zu durchforschen. 

Versuchen wir, seine Darlegung in den Grundzilgen zu repro-
ducieren'). 

Die moderne Kaste — wenn man ihre typisehe Form ins Auge 
fasst und von den begreiflicherweise zahllosen Ausnahmen absieht 
— stellt eine Korporation dar, deren Glieder ihr erblich, vermoge 
ihrer Geburt angehoren. 	Diese Korporation hat ihre Organisation, 
mit einem Haupt und einer Ratsversammlung an der Spitze. 	Sie 
iibt teils durch diese Organe , 	teils 	direkt eine gewisse Kontrolle 
fiber die Angelegenheiten ihrer Mitglieder, eine gewisse Gerichts- 
barkeit aus; sie 	verhangt Bussen und Ausstossung. 	Man heiratet 
— insonderheit sofern es sich urn die in diesen Ordnungen der 
Polygamie von besonderer Heiligkeit umgebene erste Ehesehliessung 
handelt — innerhalb der Kaste , denn nur eine Mutter derselben 
Kaste kann Kinder gebhren, welehe die Kaste des Vaters erben. 
Andererseits heiratet man ausserhalb eines gewissen engeren AUS- 
schnitts der Kaste, ausserhalb der Famine oder des Clan. 	Mit 
Personen niederer Kaste vermeidet man Gemeinschaft des Mahles 
und — natiirlich unter den mannigfachsten naheren Begrenzungen 
— sonstige Beriihruno-. 	Vielerlei specielle Gebrauehe, insonderheit 
in Bezug auf die Nahrung° 	und das eheliche Leben, tragen dazu 
bei die Kaste zu charakterisieren und ihre vornehmere oder geringere 
Position 	in 	der 	socialen 	Rangordnung 	zu 	bestimanen: 	gewisse 
Nahrungsenthaltungen, 	die Enthaltung 	von 	geistigen Getranken, 
die Verheiratung von Madchen im Kindesalter, 	das Verbot der 
Witwenheirat u. dgl. 	mehr. 	Gleichheit 	von Beschaftigung und 
Erwerb unter den Gliedern der Kaste bildet die Regel, die aber 
von zahllosen Ausnahmen durchbrochen ist , wie such umgekehrt 
die Angehorigen desselben Berufs sich keineswegs zu einer Kaste, 
sondern zu mehr oder minder zahlreiehen getrennten Kasten zu-
sammenschliessen: so. zerlegen sich die Banyas oder Kaufleute im 
Penjab in Sektionen wie die Aggarwals, die Oswals etc., mit geo-
graphischen Namen, welehe Sektionen, durch Endogamie charakte- 
risiert , 	als 	ebenso 	viele 	verschiedene 	Kasten 	aufgefasst 	werden 
miissen. Solche Kasten, grossere und kleinere, erffillen den Schau- 
platz in unabsehbarer Menge , in undurehdringlichem Gewirr. 	Be- 
standig 	entstehen 	neue: 	bald 	ruft 	die Einfahrung irgend eines 
neuen Gebrauchs, einer neuen Reinheitsvorsehrift eine neue Kaste-
ins Dasein, bald haben religiose oder such geographische Trennungen 
dieselbe Wirkung; illegitime Kinder einer Kaste schliessen sich zu 
einer neuen Kaste zusammen; Gruppen von Aborigineru , in die 

1) Man wolle entschuldigen, dass dies bier von Keuem geschieht, nach- 
dem sebon Jolly in dieser Zeitsebrift a. a. 0. 	ein vortreftliches Résumé des 
Senart'schen Bitches gegeben. 	Doch 1st es far mich unentbehrlich, der Kritik, 
welch° folgen soli, die ndtige Unterlage auf meinem eignen Wege zu geben. 
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Sphiire des Hinduismus eintretend mid Gebrauche des Hinduismus 
annehmend , bilden neue Kasten ; alte Kasten , welche diesen mid 
jenen niedrigen Beschaftigungen 	entsagen , 	nehmen Namen 	und 
Attribute holier stehender Kasten an. 	So herrscht im Einzelnen 
bestandige , in ihrer uniibersehbaren Mannigfaltigkeit kaum erfass- 
bare 	Wandlung , 	wahrend 	fiber 	dem 	Ganzen 	als konservative, 
stabilisierende Macht das hierarchische Princip der Suprematie des 
Brahmanenstandes, welche Allem ihr Geprage aufdrtickt, waltet. 

1st hiermit das heutige Aussehen der Kaste beschrieben —
mid Niemand wird die Richtigkeit des von Senart entworfenen 
Bildes in Zweifel ziehen konnen —, so erhebt sich nun die Frage, 
wie sich zu diesem Bilde die alte Litteratur verhalt. 	Senart linter- 
sucht 	dies, 	indem er durch jene Litteratur von den modernen 
Schichten zu immer alteren hinansteigt; 	er beschaftigt sich zuerst 
mit den Dharmaiastra und dem Epos, sodann mit den Sutra und 
Brahmana, endlich mit den Hymnen des 13gveda, 

Die Gesetzbficher, wie das des Manu, zeichnen das Bild einer 
streng nach Kasten gegliederten 	Gesellschaft (Senart S. 	111 fg.). 
Jede Kaste hat die ihr zukommenden Beschaftigungen. 	Die Ehe- 
schliessung hat sich , wenigstens filr die erste -Frau eines Marines, 
in den Grenzen seiner Kaste, andererseits ausserhalb der Grenzen 
seines Gotra zu balten. 	Die Mahlgemeinschaft und vielerlei andere 
Arten der Berithrung mit Leuten von niederer Kaste werden streng 
vennieden. Geistige Getranke sind verpont ; eingehende Vorschriften 
scheiden die erlaubte Nahrung von der unerlaubten. 	Die Ver- 
heiratung der Madchen im kindlichen Alter wird vorgeschrieben, die 
Witwenheirat untersagt. 	Jede schwerere Ubertretung zieht den 
Verlust der Kaste nach sich. 

So stimmen die Daten dieser Litteratur frappant mit dem 
heute zu beobachtenden Zustand ilberein (S. 113). 	Der grosse, in 
die Augen fallende Unterschied liegt nur in der allbekannten Vier-
zahl der alten Kasten gegentiber der Zahllosigkeit der modernen. 
Aber die genauere Betrachtung der alten Ordnungen selbst lehrt, 
dass deren Einfachheit nur scheinbar ist. 	Es giebt keine ftinfte 
Kaste , wird gesagt. 	Und doch stehen neben den vier Kasten die 
Mischkasten und die zahllosen Mischungen dieser Mischungen; da-
neben die verschiedenen Kategorieen der Vratyas , die ihre Kaste 
verloren 	haben, weil fiir sie in ihrer Kindheit nicht die notigen 
Weihebandlungen volizogen sind. 	Als ebenso illusorisch wie die 
Vierzahl erweist sich die feste Abgrenzung der Beschaftigung der 
vier Hauptkasten. 	Jeder Kaste wird ausdriicklich das Recht bei- 
gelegt , im Notfall die Beschaftigung der nachstfolgenden Kaste zu 
ergreifen. 	Und die Liste der Brahmanen , die als unwurdig zur 
Teilnahme an Totenmahlen galten, fiihrt Diebe, Schlachter, Schau-
spieler und Betreiber vieler anderer Gewerbe auf; sie zeigt , dass 
die Mannigfaltigkeit der Beschaftigungen innerhalb des Brahmanen- 
standes einst nicht geringer war als sie heute ist. 	Endlich giebt 
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das Gesetzbuch des Menu den elastisehen Charakter seiner eigenen 
Vorschriften ausdracklich an, indent es ausspricht, dass els eat-
scheidende Arttoritat sehliesstich der Gebrauch jeder Kaste, Familie, 
Landschaft 	au 	betrachten ist. 	So entlittllen sich hinter jenem 
scheinbar so einfachen system der vier Kasten, des in der 'That 
nur eM Produkt der dem indischen Geist angebornen 'Moral-
sierungs- und Schematisiexungssucht ist, unendlich kompliziente Zu. 
stande des wirklichen Lebeng. 	Alles aber whnd verstandlich, die 
Widersprtiche losen sick in lokale Verschiedenbeiten auf, die 4111. 
moglichen Symmetrien in Versuche •erkliirender Systematisierung, 
wenn man annimmt, class hinter der alien Tradition Zustande liegen, 
die den modernen vollkommen analog waren und die in jener 
Tradition 	eben 	nur 	in 	triigerischer 	Perspektive 	wiedergegeben 
werden , mit Verallgemeinerungen , mit Verschiebunoen , wie die 
Ei„aentrnlichkeit der indischen Geistesanlage und den:ben auch die 
allbeherrschende lilicksicht auf die brahmanischen Standesinteressen 
sie hervorbringen znussten (S. 128). 

Von den lTharmagistra geht die Untersuchung zu den Sutra 
und wester zu den Brihmana zurfick (S. 1311f.). 	Rein Zweifel, 
class scbon diese ganze Litteratur sich auf demselben Boden be- 
wegt wie jene jiingern Texte. 	Auch hier dieselben vier Kasten 
in eben derselben Abgegrenztheit wie spiter, dasselbe Prestige der 
Brabmanenkaste, 	dieselben Vorschriften 	fiber die Ehesehliessung, 
fiber die Vermeidung von Verunreinigungen, klieselbe Verwerfung 
des Genusses geistiger Getanke u. dgl. meter. Aber ouch bier die-
selben Spuren, dass die Realitit des Lebens (birch die wenigen, 
geraden Linien des Systems nicht erschopft wird. 	Neben den an- 
erkannten vier Kasten stehen zahlreiche Mischkasten. 	Und, was 
jene Hauptkasten anlangt , haben wir nicht Gnrund zu bezweifeln, 
Bass eine Kaste der Ksatriya, der Vaiiya je existiert hat? 	Kate- 
gorien wie diese sind ja dock viel au weft, awls dass sie -mit jener 
korporativen Organisation vertraglich sein laMnten die wir an der 
lebenden Kaste kennen lernen. Nicht von einer Brahmanenkaste, von 
brahmanischen Kasten sollte man sprechen; man seine sich klar 
dartiber sein , dass jenes eben nur ein Gattungsnamen ist, welcher 
zahlreiche einzelne Kastenindividuen, jedes mit eigner lndividualitit 
ausgestattet, umhtillt. Die heutigen Rajputen, welche die Ksatriyas 
des Systems an reprasentieren beanspruchen, bilden sie eine Kaste ? 
Sie bilden zahlreiche, und wir sehen vor unsern Augen wie immer 
von Neuem kleine Kasten sich den Anspruch auf einen jener grossen 
Titel anmassen, der ftir sie eine Erhebung au einer hoheren socialen 
Stufe bedeutet. 	Soll es im Altertum nicht ebenso gewesen sein 
(S. 140)? 

So werden wir, fOlgert Senart, zu dem Ergebnis gefdhrt, class 
jene vier grossen Kategoriert des alten Systems in Wahrheit nicht 
vier Kasten, 	sondem 	vier 	Stande 	(classes) darstellen. 	Als 
solche sind sie uralt; sie entsprechen den vier Standen des Avesta. 
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Die alte theoretische Doktrin hat das Bi.ld dieser Stande fiber die 
wahren Kasten, fiber diese Kasten, die den 	heutigen gleich oder 
wenigstens analog zu denken sind, hinfibergebreitet. 	In der That 
sind die einen Organismen von den andern ihrem Wesen nach 
absolut verschieden (S. 140-142). 

Die vier Stande verfolgt Senart endlich in das alteste littera-
rische Denkmal Indiens, den Igveda, zuriick (S. 145 ff.). 

Zunachst zu jenem bekannten Hymnus Vv. X, 90, der aus dem 
Munde des Urwesens den brahmana, aus seinen Armen den rajanya, 
aus semen Lenden den vaidga, aus den Ffissen den iudra hervor- 

-
Then lasst: bekanntlich • die einzige Stelle im I3v., an welcher sich (" 

die spatern Bezeichnungen der vier varna finden. Doch diese Stelle 
gehort einem Hymnus an , fiber dessen lunge Herkunft verglichen 
mit dem Gros der rgvedischen Poesie kein Zweifel sein kann 1). 

Aber in den Hauptmassen jener Poesie, wie stellen sich dort 
die Verhaltnisse der Stande day ? 

Im Vordergrunde steht die Unterscheidung des arya varna 
und des clx-isa varna. 	Jener entspricht den drei ersten Kasten des 
spatern Systems, dieser der vierten. 	Es ist klar,  , dass es sich um 
den Gegensatz von Nationalitaten handelt: Arier und Nichtarier, 
charakterisiert durch die helle 	mid 	dunkele Hautfarbe 	(varna). 
Unter den Ariern dann weiter unterscheiden die Hymnen des 13v. 
deutlich drei grosse — in der altesten Zeit noch nicht als varna
benannte — Kategorien, die Priester, die Hauptlinge und das Volk, 
mit den vedischen Worten die brahman, rajan, vid. 	Es ist an- 
zunehmen , dass schon damals die priesterlichen Funktionen gegen 
eM ..allzu leichtes Eindringen fremder Elemente geschfitzt waren, 
Bass der Kriegsadel hier wie ilberall die Tendenz hatte, sich erblich 
zu fixieren (S. 149 fg.). 	Aber Kasten im eigentlichen Sinn, Kasten 
wie die modernen , sind jene Stande des Vg,veda nicht gewesen. 
Keiner der Charaktere, welche eine Kaste ausmachen, wird bei ihnen 
erwahnt (S. 150), 

Dass jene drei Kategorien den drei obern Kasten der brahma- 
nischen Theorie entsprechen , ist trotzdem evident. 	Aber gegen- 
fiber den Bezeichnungen breihmava, rajanya, vaiaya dieser Theorie 
braucht der 13g,veda2) noch meist das Wort brahman, immer rajan 
und via. 	So verrat schon der Sprachgebrauch, indem er an Stelle 
der alien Worte technische, gelehrte Ableitungen treten lasst, dass 
das System der jiingern Texte nicht ,,le simple prolongement spon-
tar* organique, de la situation que reflete le Veda" darstellt; wir 
haben es zu thun mit einem „systeme reflechi, adapte a des con-
ditions ou entierement nouvelles ou au moms tres differentes de 
celles 	d'oi1 	decoulait la triple division primitive. 	C'est retourner 

1) Senart S. 186. 	Ich weiche hier unbedeutend von dem Gang, welehen 
S. selbst innehalt, ab. 

2) Abgesehen selbstverstindlich von dem Liede X, 90. 
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la relation vraie que d'interpreter les temoignages vediques par la 
theorie 	brahmanique 	d'un Age plus recent" (S.. 152). 	Die Kluft 
zwischen dem alten und neuen Zustande verrat sich weiter darin, 
Bass die alten Texte neben der arischen Bevtilkerung nur die feind-
liche Masse der clasyu, des claw varyp, die neuern aber die giidras 
kennen , Urbewohner der Abstammung nach , welche doch von der 
arischen Gemeinschaft zwar auf der einen Seite ausgeschlossen, auf 
der andern aber 	durch gewisse Bande 	mit ihr verknffpft sind: 
„preuve nouvelle 	que le 	systeme 	est 	tout autre 	chose 	que le 
developpement normal de la situation vedique (S. 153). 

• Was ist also zwischen dem altesten 'und dem jiingern Stadium 
der Tradition vorgegangen ? 	Im ktgveda stellte sich eine uralte 
Standegliederung dar. 	Die jiingern Texte batten einerseits in voller 
Lebendigkeit dastehende Kasten vor Augeni) 	 andererseits waren 
sie an das Erbteil der alten Tradition gebunden. 	„Souvenirs du 
passe et realites du present se fondirent dans un systeme hybride ; 
le.  regime vivant des castes s'encadra 	dans de vieilles divisions de 
races et de classes qui furent &marquees a cet effet" (S. 155). 
Hier haben wir den springenden Punkt in Senarts Auffassung der 
vedischen Verhaltnisse und der sie 	betreffenden Traditionen: 	aus 
der ktinstlichen, 	von 	einer skrupellosen 	Spekulation 	vollzogenen 
Kontamination der uralten Stande •und der im Wesentlichen den 
modernen gleichenden Kasten ist das System der Brahmanatexte 
und der 	Gesetzbilcher,  , 	das System 	dieser 	vier Stande, 	die 	alle 
Charakteristika der *Kasten an sich tragen, hervorgegangen. 

Ich unterlasse 	es , die Ausfiihrungen Senarts fiber den U r - 
sprung der Kasteninstitution au reproducieren. 	Gelingt es den 
nachstehenden Erorterungen, seine Ansichten fiber die altere Ge- 
schichte der Kaste zu el schiittern , 	so ' ist damit die Basis fiir die 
Erorterung jener Frage so wesentlich verschoben, dass hier eine ins 
Einzelne gehende Kritik nicht mehr notig sein wird. — 

Unsere Priifung der Senart'schen Auffassungen moge bei dem, 
was er iiber das Verhaltnis der tgvedischen Daten zu denen der 
Brahmaozeit lehrt , 	einsetzen. 	Dort sollen wir echte , 	Vollgiltige 
Zeugnisse fiber uralte Standegliederung haben2) , hier ein hybrides 

1) Ob diese his in die Zeit des ygveda zuriickreichen, wird von Senart 
als ungelostes und vermutlich unlOsbares Problem behandelt (S. 160 fg.). 	Dabei 
wird nattirlich von X, 90 abgesehen (vgl. S. 171). 

2) In Bezug auf die vielberufene Frage nach dem Vorhandensein der 
dreifachen Gliederung der Arier (Brahmanen, Ksatriyas, Visas) im ktgveda —
mug Man nun (woruber spiiter zu sprechen sein wird) es vorziehen von drei 
Standen oder von drei Kasten zu reden — befinde ich mich im Ganzen in 
tbereinstimmung mit Senart. 	Hier seien mir nur wenige Worte fiber diesen 
Gegenstand gestattet. 	Ahnlich wie sich immer deutlicher herausstellt, dass das 
Opfer und 	die Opferpoesie des 	1.2gveda nicht den naiven Erguss primitiven 
religiosen Geftilils darstellt, sondern dass das Somaritusl der jfingern Veden mit 
seinen Litaneien wenigstens den Haupt- und Grundzugen nach schon denials 
bestanden hat, 	unterliegt es meines Erachtens such keinem Zweifel , dass der 

Bd. LI. 	 18 
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System, welcbes auf ktinstlicher Vermischung von Standewesen und 
Kastenwesen beruht. Ist dieser Gegensatz in der That vorhanden? 
Ist er nicht mit allzu misstrauischen Blicken in die rberlieferung 
hineingesehen ? Ich meinerseits muss bekennen, von Momenten, die 
sein Dasein erweisen, nichts entdeeken iu konnen. 

Pass . im 13x. noch Brahman haufiger als brdinnaua erscheint, 
dass nur reijana4 und vi..44 und noch nicht rajany4 und vaisiy4 
genannt werden , was beweist das nur ? 	Entspricht der Wechsel 
dieser Ausdriicke nicht in der harmlosesten Weise 	dem 	durch- 
o-ehenden Anderswerden des Sprachcharakters ? z, 

Dass im V.v. ferner nur von dasyu, dem cleisa varna and 
nicht von ham die Rede ist, giebt slob darin in der That zu er- 
kennen , 	dass 	die Brithinauas „tout autre chose clue le developpe- 

. 
Rgveda einen Priesterstand besessen hat, welcher im Wesentlichen dem der 
Briihmanazeit gleich zit denken ist: und zwar war die priestorliche Kunst schen 
damals evidentermassen das Eigentum gewisser Familien wie der Vasisthas ete„ 
also an die Geburt gebunden. 	Die Sondorung priesterlicher und nichtpriester- 
licher Personen resp. Familien dfirfte nicht — oder doch nicht in erster Linie 
— wio dem modernen Denken nahe liogt, aus der Kompliziertheit der vom 
Priester zu vollziehenden technisehen Verrichtungen zu orklaren sein, 	sondern 
vor Allem, .entsprochend der Lebensauffassung primitiver Zeitalter, aus. dem Er- 
fordernis einer gevrissen, 	die ganze , Person durchdringenden, fiir den gefiihr- 
lichen Vorkehr mit GOttern und Geistern notwendigen Zaubereigenschaft , mit 
dem indischen Ausdruck: des brahman. 	Das brahman aber wohnt nieht in 
dem Sdhn eines Mannes, der selbst dessen entbehrt und darum dem von Bun 
Erzeugten such nur eine brahmanlose Natur mitteilen kann; die Wesenheit 
des Einzelnen hat sich rem das Denken jener Zeit noch nicht vdn der Wesen, 
heft seiner Familie, in welcher sein ganzes Dasein lebt und webt, losgemacht. 
Kein Zweifel, dass dieselbe Auffassung wie fiir das brahman auch fiir das kfatra 
gait., Dass im einzelnen Fall mensehileher Ubermut die feste Ordnung durch-
brach, ist natithlich denkbar, aber nth die Beurteilung dieser Ordnung als soicher 
kaum wesentlich. Die einzelnen Belege ithrigens, welche dartir angefiihrt an werden 
pfiegen, dass die sakralem Priirogativen der Brahmanen in der alien Zeit 'mach 
nicht, oder noeh nicht recht anerkannt gewesen seien, Irwin ich nicht als stich- 
haltig anerkennen. 	S e n ar t (S. 165) sagt von der Thiitigkeit des Pm ohita: 
„Dans plusiours eas, des fils de nobles remplissent eette fonction", und verweist 
auf Zimmer, Altind. Lebon 196. 	Dort finde ieh einen 	einzigen derartigen 
Fall angefuhrt, den des Devfipi: aber lass dieser von koniglieher Familie war, 
steht nicht im Bgveda; es beruht auf nichts besserem 	als auf der Autoritift 
ether von Yiska mitgeteilton Exegetenerzithlting. 	Zimmer giebt S. 195 einon 
andern Fall, in welehem „ein Konig ein Opfer allein ohne einon Purohita ver- 
anstaltete", den Fall von Ait. Br. VII, 27: 	man braucht die betreffende Stolle 
nur sorgfilltig zu lesen , urn zu sehen, dass dort nicht von einem Opfer ohne 
Purobita die Redo ist, sondern von einem Opfer ohne die Zuziehung einor be- 
stimmten Familie, welch° auf diese Zuziehung Anspruch machte. 	Woiter Nveist 
Sena r t (S. 160 auf die bekannten Zeugnisse hin , welehe einzelne Kithige als 
den Brahmanen fiberlegene Kenner dor hoiligen Weisheit hinstellen und weiche 
Ksatriyas oder sogar Vai(iyas zu Verfassern vedischer llymnen machen (vgl. 
Zimmer 190). 	Wenn Klepstoek geistliche Lieder 	dichtete und Schelling auf 
philosophischem Wege die Trinitit konstruierte , 	liess man sich dies in kirch- 
lichen Kreisen gewiss gem gefatlen : aber wiirde man darum den Rinen odor 
den Andern als qualificiert zur Vollziehung 	geistlieher Amtshandlungen aner- 
k.....5 Ixaben ? 
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went normal de la situation vedique" (153) enthalten? Schon das 
igvedische Altertum hat die dunkelfarbigen Aboriginer nicht allein 
als Feinde, sondern auch als der arisehen Gemeinschaft attachierte 
tinterworfene gekannt: dieS folgt aus dem gesicherten Erscheinen 
des Worts da sa im Rv. in der Bedeutung „Sklave" oder ,Knecht"'). 
Gewiss ist es moglich, ja wahrscheinlich, dass im Laufe der Zeit 
derartige nichtarische Elemente an Bedeutung zunahmen, und nicht 
minder moglich, dass eben mit diesem Vorgang die Einfiihrung der 
neuen, woher auch immer stammenden Bezeichnung dadra im Zu- 
sammenhang steht. 	Aber liegt darin irgend etwas Anderes als 
eine durchaus norrnale , ich mochte fast 	sagen selbstverstandliche 
Entwickelung ? 2) 

Fiir die Annahme eben einer solchen Entwickelung zwischen 
dem Rv. und der jiingeren vedisehen Litteratur spricht, meine ich, 
in der That alles. 	Man .verfolge etwa die religiosen Data; man 
verfolge vor diem die Geschichte des Rituals — die Funktionen 
der Priestertilmer ,. den Aufbau des Somaopfers u. s. w. —; man 
untersuche auf welchem Gebiete 	man 	will den Zusammenhan„a 
zwischen dem rgvedischen und dem folgenden Zeitalter: tiberall 
wird man kontinuierliche Entwickelung finden, nirgends" eine solche 
Kluft, 	fiberbrilekt durch triigerischen Schein oder durch eine so 
seltsame Hybriditat, wie S. sie hier annimmt. 	Wie der hotar, der 
adhvaryu der Brahmanatexte.  zwar nicht ohne weiteres der hotar, 
der adhVaryu des 4v., 	aber 	ihm 	sehr 	nahe 	stehend 	und 	in 
gerader Linie aus ihm 	entwickelt ist, so 	haben 	wir auch alles 
Recht die brahma?la oder vaiscya der jtingeren Vedentexte als in 
gerader Linie, ohne Dazwischentreten von Lug und Trug, aus dem 
brahman , den viecqz des RT. entwickelt anzusehen. 	Die jiingeren 
Materialien %gen sich in bestem Zusammenpassen den altern an 
und erlautern sie genau so, wie etwa die Brahmana- und Sutra-
texte die fragmentarischen rituellen Angaben des Rgveda erlautern. 
„C'est retourner la relation vraie que d'interpreter les temoignages 
vediques par la theorie brbhmanique d'un age plus recent", sagt 

1) Man vergleiche auch den Namen Divoolifsa, ZDAIG. 49, 175. 
2) Beilaufig bomerkt kann. ich auch nicht glauben, dass der Gebranch 

des Wortes arya fiir vaiiya (Senart 153 fg.) irgend etwas enthilt, das auf den 
Gegensatz zweier Zeitalter schliesson liisst — des alten , wo die vai.lya „for-
rnaient en realiti, touts la classe dos hommes libres, le gros de la nation", und 
der splitern Zeit, wo statt dieses „vague groupement" eine „caste veritable" 
erscheint. 	Hass die vaiiya das Gros des Volkes gebildet haben miissen, wird 
air das System der jiingeren Toxte genau so zutroffend gewesen sein , vie ftir 
den ygveds., und dariiber, ;vie woit die gauze 'Gruppierung eine blosse vago 
war, scheint mir jene Bezeichnung weder nach der einen nosh nach der andern 
Soite etwas zu entseheiden. 	Ubrigens kann ich mich beim Oberblicken der 
Materialien, 	die das Wort arya betretion , 	des Verdachtes nicht 	erwehren, 
dass der Gehrauch dessolben air vaibeya eine relativ splitere, auf irriger Deutung 
alter Stollen beruhende Ktinstelpi darstellt, in Wahrheit abor jenes Wort von 
flaus aus ein Synonymum von arya ist. 

18* 
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Senart (152). 	Ich glaube 	doch, 	dass eine 	solche Interpretation 
weniger bedenklich ist, 	als die unvermittelte lieranziehung der 
Gegenwart, wie S. sie unternommen hat. 

Tausche ich mich ubrigens nicht, 	so liegt fiir Senart das 
eigentliche Motiv fiir seine Annahme jener grossen Verschiebung 
zwischen dem Itv. und der spatern Litteratur keineswegs in jenen 
verhaltnismassig nebensachlichen Betrachtungen , mit deren Kritik 
wir uns eben beschaftigt haben, sondern in anderem. 	S. versteht, 
wie wir sahen, das System der Brahmans, Sutra, Dharmagastra als 
eine kiinstliche Hiille, welche von der Theorie urn ein dem heutigen 
analoges Kastensystem gebreitet worden ist. 	Andererseits kann such 
er sich offenbar dem Eindruck nicht entziehen , dass die Termini, 
die Auffassungen, in welchen der 13v. sich jenen Texten so augen- 
&nig annahert, auf dem Boden der altesten Veda eine von Kiinste-
leien unberiihrte reale Geltung haben. Daher muss ftir ihn zwischen 
dem einen und dem andern Stadium der tJberlieferung jener Ver-
schiebungsprozess, man kann sagen jene Verfatlschung der Bedeutung 
der betreffenden Data liegen , welche zu statuieren 	das Aussehen 
dieser Data allein schwerlieh jemandem Anlass gegeben haben wiirde. 

So richten wir unsere Priifung auf den Punkt, welcher offen-
bar zugleich der zweifelhafteste und der entscheidende fur die ganze 
Frage ist : auf die Annahme, dass hinter der Theorie der vier varna 
in den Brahmans, den Sutra und bei Manu eine dem heutigen 
Kastensystem nahestehende Wirklichkeit gelegen hat. 

Senart zeigt, wie hier noch einmal erinnert werden darf (vgl. 
oben S. 270), dass die Gesetze, welche die varna der alten Theorie 
regieren, genau denjenigen gleichartig sind , welche das Leben der 
heutigen Kasten beherrschen. 	Wenn aber die geradlinige Einfach- 
heit jener vier grossen Abteilungen 	uns 	zu hindern scheint, die 
moderne Vielgestaltigkeit der Kaste in jene Zeiten zuriickzuverlegen, 
so sollen die alten Angaben fiber die zahleichen Mischkasten, fiber 
die Vratyas, iiber die grosse Mannigfaltigkeit der Beschaftigungen, 
welche ein Brahmane betreiben kann u. s. w. uns zeigen, dass jene 
Einfachheit nur kiinstlich ist, 	die 	Wirklichkeit aber 	unter der 
Herrschaft eines Kastengewirrs wie des heutigen gestanden hat1). 

Beginnen wir 	unsererseits 	mit 	dem 	letzten 	der 	erwahnten 
Punkte. 	Wenn bei Manu Brahmanen als Betreiber sehr mannig- 

1) Der Name dieser wahren Kasten in den Rechtsbtichern, im Gegensatz 
zu den grossen vier varna, soli jati gewesen sein (S. 155). 	Richtig ist, dass 
varna als technischer Ausdruck regelmiissig fiir die vier grossen Abteilungen, 
die beherrschenden Kategorien des ganzen Systems, und nur ausnahmsweise ftir 
die Mischkasten (Jolly, ZDMG. 50," 518) gebraucht wird. 	Dass die Misch- 
kasten, auf der Geburt beruhend und doch keinen varna darstellend, mit Vet,  
liebe als jai bezeichnet wurden, ist danach nur natiirlich. 	Aber darin liegt 
nicht, dass dieser Terminus im Gegensatz zu mow den „vraies castes, teller 
que nous les voyons vivre et agir" entsprochen habe, wovon ich schlechterdings 
keine Spur entdecken kann. — Uber den Gebrauch. von jetti in den Pilitexten 
vgl. Pick 22. 
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father, zum Teil wenig ehrenwerter Professionen genannt werden, 
folgt damns, dass man ,—,-+ wie Senart (139) schliesst — statt von 
einer 	Bralimanenkaste 	vielmehr 	von zahlreichen brahmanischen 
Kasten zu sprechen haben wurde ? Ganz gewiss gab es in der That 
ausser den Brahrnanen, die Opfer vollzogen and dem Vedastudiuua 
oblagen 	 auch solche , 	die sich z. B. 	durch das Fleischergewerbe, 
durch Diebstahl u. s. w. ernahrten. Von diesen sagt Manu, dass sie 
unwurdig sind, zu Totenfeiern eingeladen zu werden. 	Werden wir 
behaupten, dass uns die alten Texte hiermit die Existenz einer be-
sondern Kaste — oder vieler, etwa lokal getrennter Kasten — von 
Diebsbrahmanen , Fleischerbrahmanen n. dgl. mehr verraten , die 
ihre Vorsteher und Ratsversammlungen hatten, nur unter einander 
heirateten u. s. w.? 	Es ist wohl klar, 	dass es zwei ganz ver- 
schiedene Dinge 	sind, derartige 	gewiss 	ebenso interessante 	wie 
begreifliche Abweichungen der Wirklichkeit von dem Ideal brahma-
nischen Lebens zu konstatieren, und andererseits aus soichen Daten 
die Existenz jener positiven Gestaltungen herauszulesen, wie sie der 
Neuzeit eigen sind , wie sie aber in jenen angeblichen Spuren sich 
nun einmal schlechterdings nicht als dem Altertum angehorig verraten. 

Weiter die Theorie der Mischkasten. 	Wenn durch bestimmte 
Vermischungen ein Vaideha, ein Magadha, (lurch andere ein Candela 
oder Niqada erzeugt werden soil, so sieht natiirlich jeder:  dass bier 
auf rein fiktivem Wege die Entstehung von nichtarischen und da-
neben such von entlegenen , minder angesehenen arischen Volkern 
oder Stammen an das Kastensystem angehangt wird. 	Aber diese 
in verschiedenen Stufen der Entfernung ausserhalb der vollwertigen 
Kultus- und Kultursphare stehenden Stammesgemeinschaften, kfiruten 
sie irgend etwas dafiir beweisen, worauf hier doch alles ankommt, 
dass innerhalb dieser Sphare ein solches Gewirr zahlloser Kasten-
individua geherrscht hat, wie es S. auf Grund der heutigen Ver-
haltnisse annimmt ? Und jene wenigen andern in den Gesetzbiichern 
erscheinenden angeblichenl) Mischkasten, welche die Namen von 
Gewerken tragen , wie die rathakdra — was beweisen sie? 	Ieh 
meine nur dies , dass ausserhalb der vollbereehtigten Bevolkerung 
der drei arischen varna, sei es unter Nicht-Ariern , sei 	es unter 
Ariern von nicht einwandfreier Herkunft, einzelne Gruppen existierten, 
in denen sich eine bestimmte Abstammung mit einer der hervor-
tretenderen Professionen , welehe mehr oder minder erblich waren, 
fester oder lockerer associiert hatte2): von welchen Gruppen wir 

1) Dass die Zurlickfiihrung dieser Kasten auf bestimmte Alischungen hier 
ernster zu nehmen ist als bn Fall der Migadha etc. , wird bezweifelt werden 
dilrfen. — Ich verweise hier noch auf das unten S. 282, Anm. 4 fiber Kasten-
mischungen in der buddhistischen Litteratur Gesagte. 

2) Der Hergang mag vielleicht mit Fick (Die sociale Gliederung im 
nordlistl. Indien 209 fg.) so zu denken sein , dass die arischen Inder auf einen 
autochthonen Stamm stiessen, der ein besonderes Geschick im Wagenbau u. s. w. 
besass und nun von den Eroberern fur dies Handwerk verwandt wurde. 
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die der rathalcilra , wahrend ihre rein arische Herkunft geleugnet 
wurde , doch — vielleicht infolge 	des Ansehens , dessen sich ihr 
Handwerk erfreute — auf sakralem Gebiet .Privilegien geniessen 
sehen , 	durch die 	sie 	der Stellung der vollberechtigten Arier an- 
genahert wurdenl). 	Aber welch ein welter Schritt ist von der 
Bildung einzelner derartiger Gruppen, die allem Anschein nach fiber 
das ganze in Frage kommende Kulturgebiet reichten , bis zu der 
Zerfaserung des ganzen Volkes, und in erster Lithe der drei grossen 
arischen Kasten , in jene Mengen kleiner , meist lokal umgrenzter 
Komplexe ? 	Was die Abkommlinge gemischter Ehen anlangt, so 
beachte man noch, dass dieselben durch fortgesetzte Heiraten inner-
halb eines der vartyt, welche der Mischung zu Grunde lagen, nach 
einer gewissen Zahl von Generationen die Riickkehr in jenen varva 
erlangten 2): gewiss keine Hindeutung darauf, dass solche Misch- 
linge 	in einer besonders festen Gemeinschaft unter einander ge- 
standen haben. 

Und endlich die Vratyas. Wenn Abkommlinge der Brahmana-, 
Ksatriya- oder VaiAyakaste durch Vernachlassig,una gewisser sakraler 
Pflichten die Kaste verlieren konnten : Iiegt in dem Vorhandensein 
ich mochte sagest eines solchen Detritus, welcher von jenen grossen 
Kasten zur Seite fait , tein Moment, weiches uns das Recht giebt, 
den Korper jener Kasten selbst uns in einer so total andern Weise 
als 	die rberlieferung 	indiciert , 	vorzustellen ? 	Nichts natfirlicher, 
als dass die realen Verhaltnisse im Lauf der Zeit die alte Einfach-
heit jener Dreiteilung hier verwischten, dort so zu sagen am Rande 
des Bildes neue Gestaltungen zu dem alien Bestande hinzufiigten 
— und neben der Wirklichkeit hat ohne Frage auch jene indische 
Theoretisierungssucht, die Senart sb treffend schildert, bier ihr Teil 
gethan ,-- : aber es ist etwas anderes, 	einzelne Erganzungen des 
alten Bildes, welcbe sich den eigenen Ziigen desselben naturgemass 
anfugen, ja aus denselben hervorwachsen, an die ihnen gebiihrende 
Stelle setzen, und etwas anderes, dem ganzen Bilde eine neue, von 
der alten fundamental verschiedene innere Struktur beizulegen. 

rbrigens hat speciell in Bezug auf den Brahmanenstand die 
gerade 	fur 	diesen 	verhalinismassig 	ausgiebige rberlieferung die 
konkreten Materialien erhalten , 	welche 	fiir 	die Wiirdigung der 
grossen Senart'schen Umformung unserer Grundbegriffe den Mass-
stab abgeben konnen. S. will der einen Brahmanenkaste zahireiche 
Brahmanenkasten substituieren. Nun, Uberlieferungen, deren Authen-
ticitat man kaum bestreiten wird, lehren uns mit grosster Genauig-
keit die Abteilungen kennen , in welcbe die Brahmanenkaste im 
Altertum in der That zerfiel. 	Sie informieren uns fiber das auf 
diesen Abteilungen beruhende System der Heiratsordnung, fiber den 
endogamen wie exogamen Kreis, der fiir die Heirat des Brahmanen 

1) VgI. Indische Studien X, 12fg. 
2) Gautama IV, 22 etc. 
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in Betracht kam. Der Brahmane heiratete innerhalb des Brahmanen- 
standes , 	aber ausserhalb seines gotra — es handelt sich urn jene 
grossen 	Geschlechter der Atri , der Vasistha etc., die schon im 
Vgveda das Leben der Brahmanen beherrschten. 	Wo bleibt da 
Senarts Zerstfickelung der grossen Stande in Mengen endogamer 
Kasten ? 	 • 

Dass die varzta durch Schranken des connabium, (lurch Reinheits-
vorschriften u. s. w. gegen einander abgegrenzt waren , wird , wer 
die hier einschlagenden ethnologischen Gesichtspunkte beriicksichtigt, 
nur nattirlich findenl). 	Nicht minder natiirlich ist , dass auch der 
modernen Kaste eine Menge derartiger Ordnungen anhaften , tells 
gewiss 	als •Erbteil jenes alten Kreises von Vorstellungen und Ge- 
brauchen , tells vielleicht auch als von Aboriginern mitgebracht, 
unter denen Ordnungen ahnlichen Stils — wo auf der Erde finden 
sich solche nicht ? — verbreitet gewesen sein werden. 	Aber will 
man darum in die alte Zeit das gauze Bild des modernen Kasten-
gewirrs hineinverlegen , so kann ich das nur, fur eine Folgerung 
halten , die sich aus den Pramissen schlechterdings nicht ergiebt. 
Horen wir, wenn wir zwischen dem alten und gegenwartigen Zu-
stand der Dinge gewisse Berithrungen konstatiert haben, darum doch 
nicht auf, auch die grossen Divergenzen zwischen Altem und Neuem 
gelten zu lassen: etwa wie wir nicht darauf verzichten warden 
dem religiosen Wesen des Veda sein vedisch altertitmlithes Aus-
sehen zu wahren , auch wenn eine Menge frommer oder aber-
glaubischer Gebrauche sich nachweisen lasst , welche die vedische 
Zeit mit dem heutigen Berar oder Bengalen gemein hat. 	Meines 
Erachtens braucht man die sd reichhaltigen Zeugnisse , vor allem 
der Brahmanatexte, nur frei von Voreingenommenheit anzusehn, um 
den tiberzeugendsten Eindruck zu empfangen , class bier ohne Lug 

1) Wird aber, miichte ich beilfiufig fragen, die Ethnologic 	die Ansicht 
Senarts (S. 212) fiber die. Herkuuft dieser Schranken als wahrseheinlieh an- 
erkennen ? 	Die Endogamie der indischen Kaste 	soil 	auf 	der 	„conception 
aryenne du mariage", auf der Opfergemeinschaft des „couple sacrificateur attaché 
11 l'autel familial du foyer" beruhen. 	Ich glaube , dass, wer den Vorstollungs- 
kreis der Endogamie, wie es geschehen muss, in seiner ganzen Entfaltung ver-
folgt, bei ihm auf viel entlegenere, mit der Logik des Wilden aber nieht des 
Ariers zu bemessende Wurzeln gefiihrt werden wird. 	Ahnlich divergiere ich 
von Senart (212) in Bezug auf das Verbot, mit Personen anderer Kaste zu 
essen, von Personen. niederer Kaste bereitete Nahrung zu sich zu nehmen. Fiir 
ihn 1st dies „une des bizarreries qui nous surprennent"; sie erkilirt sich, meint 
er, aus der arischen Auffassung der Mahlgemeinschaft als der an den hellion 
Heerd gekatipften Familiengemeinschaft. Er geht sogar so' weft, die Unreinheit 
des Toten „sans dente en partie" darauf zurfickzuffihren, dass derselbe am Mahl 
und den /titan der Famine nicht rnehr teilnehmen kann (S. 218). 	Ich kann 
auch bier nur wiederholen, dass moines Eraehtens die Ethnologie auf eine ganz 
andere Beurteilung dieser Vorstellungen — fir sie sind es keineswegs fiber• 
rasehende Absonderliehkeiten — fiihrt und sie als der Entwickelung speeiell 
ariseher Familienordnnngen weft voraufgehend erweist: worauf in, extenso ein-
zugehen bier natilrlich nicht moglich ist. 
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and Trug, ohne hybride Verwischung disparater Elemente, ein un-
befangenes l3ild der Wirklichkeit gegeben ist, durchweht vom Hauch 
der Gefiihle , welche jene Kreise 	erfiillten und bewegten — ein 
Bild , das , 	wenn auch natiirlich nicht alle Elemente , so doch 
die grossen Grundlinien des wirklichen Sachverhaltes authentisch 
wiedergiebt. 	 . 

Diese Grundlinien scheinen mir, kurz ausgedruckt, die folgen-
den zu sein. 

Aus dem arischen Volk, dessen Abgrenzung gegenuber den 
Nichtariern noch immer lebhaft empfunden wird , hebt sich eine 
doppelte Aristokratie 	hervor,  , die eine charakterisiert durch den 
Besitz priesterlicher Zaubermacht, die andere durch den weltlichen 
Herrentums. 	An dritter Stelle 	die Masse der unadligen Arier. 
Dann ausserhalb der Ariergemeinschaft die 	nichtarischen Plebejer 
und Unfreien ; endlich noch weiter draussen die von der Kultur 
unberiihrt gebliebeneh wilden oder halbwilden Stamme. 	Selbst- 
verstandlich giebt es Vermischungen dieser Elemente; die hindern 
nicht, das jene grossen Kategorien als fundamental das sociale Leben 
beherrschend, auf Schritt uud Tritt ihre Macht beweisend , gefuhlt 
und erkannt werden. 	Sollen wir es nun notig finden , hier allein 
von Standen zu sprechen und das Wort Kaste vermeiden ? 	Aber 
die 	auf der Geburt beruhende , 	ich mochte 	sagen animalische, 
durch menschliches Streben kaum iiberwindbare Bestimmtheit dieser 
Charaktere ist es eben, welche die Sprache durch das Wort Kaste 
auszudriicken gewohnt ist. 	Als es Sramanas zu geben angefangen 
hatte , bildeten diese nur einen Stand und keine Kaste; der Stand 
der Brahmanen, ein sociales Gebilde altertiimlicheren Stils, war eine 
Kaste; der Brahmane mochte, wie das die olonomische Notwendig-
keit oft genug mit sich gebracht haben wird1), andere als priester-
liche Thatigkeit betreiben , er mochte Ackersmann, Fleischer, Dieb 
werden : 	dann wurde er vielleicht verachtet , 	aber er blieb Brah- 
mane 2): Unterhalb jener grossen Kasteneinteilung stand die Gliede-
rung der Gentes , der Familien , aber keine Kasten im Sinne der 
Kasten des heutigen Indien. — 

1) Vgl. die Bemerkungen von Ib bets on in seiner ausgezeichneten Dar-
stellung der Kasten des Penjab, Report of the Census of the Panjeb 1881, vol. 
I, 173. 174 fg. 

2) S en art (123 fg.) sagt: „La caste brahmanique poursuit ses destinees 
sous nos yeux. 	Daus quelles conditions? nous rayons vu, non pas comme one 
caste veritable, mais comme une agglomeration de castes innombrables." 	Und 
von den kfatriya und vakiya: „Nous n'y pouvons voir encore que des noms 
generiques, un cadre fres vaste destine h embrasse;, It dissimuler un fractionne-
ment reel infini." Von diesem „fractionnement infini" mogen in der That schon 
frithzeitig wenigstens Ant-singe vorbanden gewesen sein. 	Aber die betreffenden 
Bruchteile hiessen weder Kasten, noch waren sio es. 	Was da war, war eine 
gewiss rasch zunebmende Zersplitterung der Bescheftigung. Diese aber hinderte 
nicht, dass die alten, grossen Kasten (varna, jiiti) als eine Naturverschiedenheit 
der Individuen ausdriickend im Be*usstsein lebendig blieben. 
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Ich glaube, dass sich eine weitere Reihe von Erwagungen dem 
bisher Ausgeftihrten hinzuftigen lasst, die dessen Gewicht wohl zu 
verstarken geeignet sind. 

nee n'est pas la theorie qui peat rendre compte des faits; 
ce sont les faith qui aident a voir la theorie sous son vrai jour", 
sagt Senart. 	Nun ist aber die Theorie von den Fakten, welche 
zu ihrer Aufklarung dienen sollen, dumb Jahrtausende getrennt: 

moist es 	ndtig 	zu sagen , welche 	Gefahren in einem solchen Falle 
der Interpretation drohen ? 	Diese Gefahren milssen der Forsehung 
die kategorische Pflicht auferlegen, den Sprung vom Altertum zur 
Jetztzeit nicht zu machen, ohne zuvorderst den nailer dem Altertum 
benachbarten Reihen von Thatsachen die sorgfaltigste Aufmerksam-
keit zugewandt zu haben — Thatsachen, welche in der That ein 
erstes Anrecht darauf haben beracksichtigt zu werden , wenn es 
sich darum handelt die Theorie im Licht von Thatsachen zu deuten. 

Ich habe schon 	oben (S. 268) ausgesprochen , dass mir die 
Angaben der Pali-Litteratur und insonderheit der Jatakas , dieses 
„grossen Thesaurus 	der indischen Staats- und Privataltertarner“ 
(Bithler) eine Beachtung fiir die vorliegenden Probleme zu ver- 
dienen scheinen, welche sie bei Senart nicht gefunden haben. 	Ver- 
suchen wir, unterstiitzt durch die vortreffliche Arbeit Ficks, fiir 
einige Hauptpunkte den Gewinn , der aus ihnen gezogen werden 
kann, zu formulieren. 

An die Spitze mogen Ausserungen kanonischer Palitexte ge-
stein werden, bei denen man dardber streiten konnen wird, ob sie 
nicht ihrerseits auch vielmehr dem Bereich der Theorien, als der 
Fakta zuzurechnen sind. 	Ich glaube doch, dass die enge Beziehung 
auf das wirkliche Leben ihnen klar genug anluaftet, und dass, was 
bier Theorie sein sollte , in jedem Fall der brahmanischen Theorie 
gegenaber so weit unabliangig ist, dass wir die betreffenden Zeug-
nisse als eine eigne, die andern kontrollierende Queue zu benutzen 
durchaus berechtigt sein werden.  

Es handelt sich (Suttavibhanga, Pacittiya II, 2; Vinaya Pitaka 
vol. IV, p. 6 fg.) um das Verbot von Beschimpfung eines andern 
dadurch, dass man ihm niedrige oder ironischer Weise hohe Pra- 
dikate beilegt. 	Dies kann u. a. geschehen jettiyti, gottena, kam- 
mena, sippena: and es werden nun Hauptfalk niederer und hoher 
jail etc. aufgefuhrt. 	Die niedere jail wird erklart als eatuldlajati 
venajarti nesadajati rathakarajati pulekusajati, die hohe als kha- 
ttiycy'ati brahmapajtiti. 	Eine Andeutung , dass auch noch andere 
Falk der jati als niedrig oder hoch anzusehen sein konaten, wird 
nicht gegeben; die betreffenden Moglichkeiten werden offenbar als 
erschopft 	angesehen, 	wodurch 	natiirlich 	die Existenz mittlerer 
Pap, die zwischen den hohen und niederen liegen, nicht geleugnet 
werden 	kann. 	Von gotta 	werden 	verschiedene der bekannten 
brahmanischen g. genannt, teils als niedrig (z. B. das Bliradveya-
gottan:1; ein Bharadvaja ist z. B. der g,reuliche Brahmane Jujaka 
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in der Vessantara-Geschichte ; 	vgl. Jat. vol. VI, p. 532) , teils als 
hoch (z. B. das Gotamagottarp, dem ja Buddha angehorte). Niedrige 
kamma: 	katatakakammarn pupphachacklakakammarg. 	Hohe 
kamma: kasi vatiiija gorakkha. 	Niedrige sippa: nalakeirasippam 
kumbhakarasipparp 	pesakeirasima7n cammakarasippar.n nahii- 
pitasippa7p. 	Hohe sippa : mudda gapand lek10 1). 	In Bezug auf 
gotta, kamma, sippa wird dann noch hinzugefiigt, dass neben den.  
angefiihrten Beispielen im iibrigen fur hoch oder niedrig zu gelten 
habe was tesu tesu janapadesu hoch angesehen Oder verachtet sei. 

Erscheint hier nun die jati — nach S. ja das eigentliche 
Wort fiir Kaste in dem Sinn wie er die Kaste, der modernen Kaste 
ahnlich , versteht — irefendwie verschieden von den Kasten oder 
Standen des alten brahmanischenb 	Systems? 	Ich bekenne nichts 
entdecken zu konnen , was der Senart'schen Umformung des be- 
treffenden 	Begriffs 	Recht 	Babe. 	Man 	ist 	vermoge 	seiner jati 
Brahmane oder Ksatriya , oder man gehort vermoge seiner jati zu 
den verachteten Bevolkerungen 	der 	Canclala , Nisada etc.: 	Alles 
ganz entsprechend dem alten System in dem Sinn wie wir dieses 
von jeher zu verstehen gewohnt waren. 	Auch dass das Gewerbe 
des rathakara sich als jati konsolidiert oder mit einer bestimmten 
jati associiert hat, entspricht anderweitig bekanntem (s. oben S.277 fg.); 
versa (vaina) steht mit dem rathakara auch in der Dharmalitteratur 
— freilich nicht, 	soviel mir gegenwartig ist, 	in 	der 	rituellen 
Litteratur des Veda — auf einer Linie 2). 	Abgesehen aber von 
solchen A n f angen davon, dass einzelne Handwerke in der Form 
der jati auftreten , wird das Gros der Handwerke unter die Kate- 
gorie des sippa, nicht der jati subsumiert. 	Auch die Kaufleute 
reprasentieren keine jati sondern ein kamma3 ). Wird nach engeren 
Abgrenzungen innerhalb der jati der Brahmanen u: s. w. gefragt, so 
ist nicht von kleinen , etwa lokalen Kasten im Senart'schen Sinn 
die Rede, sondern das, wovon wir dann horen, sind die alten gotta. 

Was nun diese Stelle des Suttavibhanga in theoretischer Form 
ausspricht , 	scheint mir 	durch 	die sonstigen Daten 	der Palitexte, 
soweit ich sie filr jetzt zu iiberblicken im stande bin, 	und in- 
sonderheit durch die von Fick so sorgfaltig bearbeiteten Daten 
der Jataka bestatigt zu werden. 	Wo Leute nach der jati charakte• 
risiert 	werden , 	sind sie 	eben 	Brahmanen 	oder 	Khattiyas 	oder 
Camjalas u. dgl. mehr 4), aber wir finden nicht jene unermessliche 

1) Vgl. Mahavagga I, 49 (Vinaya Pitaka vol. I, p 	77). 
2) Vgl. fiber rathakara und venal Fick 209 fg. 
3) Der Unterschied von kamma und sippa selteint-mir der zu sein, dass 

jenes eine selbstandige, allein den eignen Nutzen verfolgende Lebensrtibrung 
darstellt, 	dieses dagegen ein in der Regel auf gewissen Handfertigkeiten be- 
rubendes Arbeiten ftir andre. 

4) Misebkasten, 	wie sie in der brahmanischen Gesetzlitteratur eine so 
grosse Rolle spielen, 	seheinen den Pilitexten unbekannt. 	Stammt von den 
Eltern 	der eine aus der Brahmanen-, 	der andre aus der Khattiyakaste, so 
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Mannigfaltigkeit• der jeiti, wie sie dem heutigen Kastenwesen eigen- 
tiimlich ist. 	Oft lesen wir '), dass es vier Arten von Versamm- 
lungen .giebt : Versammlungen von. Khattiyas, von Brahmanen, von 
Gahapatis, von Saraaas — also die alten drei oberen Kasten?) und 
neben ihnen der neue Stand der von der Kaste losgelOsten Asketen. 
Ahnlich wird oft gesagt 3), dass es vier Arten von kula giebt: kula 
der khattiya, brahmatta, vessa, sudda, oder es werden drei Arten 
ansehnlicher 	kula 	unterschieden 4), 	die lacks 	der kliattiya, 	der 
brahmaua, der gakapati5). 	Uberall zeigt sich, dass das alte Fitch- 
werk im Zeitalter der Palitexte keineswegs aufgehort hat das reale 
Leben 	zu 	beherrschen , seine Verhaltnisse 	adaquat auszudriicken. 
Wo die Jataka - Geschichten auf Fragen von Reinheit und Verun-
reinigung hinauslaufen, handelt es sich. um  die alten Kategorien wie 
khattiya, brahmatza (resp. udiccabrahmazza, s. sogleich), eaqtda6 ). 
„Bin. Zerfallen der Brahmanenkaste in verSchiedene Unterkasten", 
sagt Fick 	zutreffend (S. 125 A. 1), 	n ein Sichvereinigen der aus 
ihrer Kaste Ausgestossenen zu neuen Kasten , wie es im heutigen 
Indien besteht, ist, glaube ich, fiir die altere buddhistische Periode 
nicht anzunehmen , da wir nirgends in den Palitexten eine Spur 
davon finden". 	Dass an einen engeren kastenartigen Verband von 
lokalem Wesen innerhalb der Brahmanenkaste zu denken ware, wenn 
von udiccabrahmapa die Rede ist 7), haben wir keinen Grund an- 
zunehmen ; in dem Wort wird nicht mehr liegen , 	als dass die 
Brahmanenfamilien, die aus dem Nordwesten stanamten, sich — wie 
bekannte historische Verlaaltnisse das leicht erklaren — fiir be-
sonders vornehm hielten. 

Was speciell die Kasten der khattiya, vessa, suck& anlangt, 
so 	glaube ich , dass Fick (S. 55. 163. 202) sich in• Bezug auf 
deren reale Geltung fiir die Zeit, von welcher die Palitexte Nach- 
richt geben , alizu skeptiAch verhalt 8). 	Ich bekenne nicht einzu- 
sehen , 	warum nicht , wenn man zugiebt, dass die Familien der 

handelt es sich nur darum , ob dem Kind Brahmanen- oder Khattlyagnalititt 
zuzuerkennen ist, worliber die Meinungen versehieden gewesen zu sein scheinen; 
von der Aufstellung eigner Kategorien aber fiir Kinder aus solchen Ehen kann 
ich nichts entdeeken. Vgl. Assaliiyanasutta p. 15 (Pischel); Fick S. 35 fg., 57 fg. 

11 Z. IL Mahiiparinibininasutta p, 11 (Childers), Malavagga VI, 28, 4 etc. 
2) Auf das Wesen des Terminus gahapati kommen wir zurUck. 
3) Z. B. Suttavibbanga, Samghadisesa XIII, 2. 
4) Cullavagga VI, 6, 2. 	 • 
5) Mit Unreeht liest Fick (S. 22 A. 4) aus solchen Stollen beraus , dass 

kula dort „Rasta" bedeute. 	Rs, bedeutet wie libeeall „Familie", und 	jone 
Stollen reden davon, dass der Gattungsbegriff Familie sich in Artbegriffe wie 
Brahmanenfamilie u. s. w. zerlegt. 

6) F i ek 26 fgg. 	Vgl. Jilt. vol. VI, p. 422: evariipo pi Whim khattiyo 
calidiaiyci sadclhirp vasalp. koppesi. 

7) BUM er bei Jolly ZDDIG. 50, 515. 	Vgl. Fick 138 fg. 
8) Vgl. liber die Rolle der vai$ya und Zara in der Sanskritlitteratur 

die analogen Auffassungen von Growse bei Sehlagi ntweit ZDMG. 33, 
554, und L. von Schroeder, Indians Litteratar und Kultur 419. 
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Gautama , 	der BharadvIja 	etc. 	sich 	als durehdrungen von der 
mystischen Potenz des brakman zu der Kaste der Brahmanen zu-
sammenschlossen , genau ebensogut , entsprechend der vollkommen 
gleichartigen Ausdrucksweise der Texte, es gelten gelassen werden 
kann und muss, dass Familien wie die der Sakya , der Licchavi, 
der Buli, der Koliya, der Malla, welche alle die Potenz des Ksatra- 
Adels in sich fiihlten, welche alle sagten ,mayam pi khattiyee 1 ), 
einer Kaste der Khattiya zuzurechnen sind — einer Kaste, deren 
Angehorige, wenn sie einander au verstehen gegeben batten: 	nich 
bin 	ein 	Khattiya" 	,-,-,. 	„auch 	ich 	bin 	ein 	Khattiya" 2), 	sich als 
Personen von gleichartiger Natur erkannten und anerkannten. 

Eher konnte man caber die Realitat einer Kaste der vessa in 
der buddhistischen Zeit Bedenken haben. 	Wendungen, denen ahn- 
lich, welche in den Brahmauatexten so haufig sind, etwa caber das 
Verhaltnis der ksatriya und der vailya als. der Unterdriicker und 
der Unterdriickten , 	finden sich in den Palitexten 	nicht. 	Auch 
diirfte es nicht leicht und mindestens nicht oft vorkommen , dass 
irgend eine Personlichkeit , 	welche in einer Erzahlung handelnd 
auftritt, als vessa bezeichnet wfirde , 	wie die Benennung briik- 
mana 	zu zahllosen 	Malen 	in 	der 	That erscheint. 	So ist 	ein 
gewisses Zuriicktreten 	dieses 	Begriffs nicht 	au 	verkennen. 	Die 
Ursachen dieser Erscheinung liegen , meine ich, klar zu Tage. 	In 
der tgvedischen Zeit bildeten die vadya eine Einheit, die, so weit 
umfassend sie sein mochte , doch darum nicht minder eine wirk-
liche, fiihlbare Einheit war : die Gesamtheit der nicht durch geist-
lichen oder weltlichen Adel , durch das Innewolmen der Potenzen 
des brahma oder des ksatra caber das allgemeine Niveau erhobenen 
Arier , wir kiinnen sagen die Gesamtheit der Ackerbau und Vieh- 
zucht treibenden arischen Bauern. 	In der buddhistischen Zeit hatte 
der Fortschritt der Kultur die alte Einheit zersetzt. 	Den Mittel- 
punkt des Lebens bildeten jetzt grosse Stadte. 	In Stadten oder 
vor den Thoren der Stadte 	liegt zum 	grossen, vielleicht zum 
grossten Teil der Schauplatz der Vorgange, von denen die buddhi- 
stischen Texte erzahlen. 	In diesen Stadten hatte sich ein reicher, 
hochangesehener Kaufmannsstand entwickelt3). 	Sie waren der Sitz 
weit fortgeschrittener,  , mannigfaltig verzweigter Handwerksthatig-
keit, und es wird fur wahrscheinlich gelten dtirfen,. dass die Macht 
der Verhaltnisse auch Massen von Personen arischer Herkunft in 
das Handwerk , einst wohl der Regel nach ein Erwerbsgebiet der 

1) Mahiparinibbana Sutta p. 68 fg. 	, 
2) Siehe die Erzahlung bei Fick S. 26. 	Man state die buddhistischen 

Materialien nicht vergessen , wenn man den Satz wiirdigen will, den Senart 
(S. 24) — allerdings in Bezug auf die Litteratur der sanskritischen Rechts-
biicher — aufstellt: „Quant aux k.,atriyas . .. c'est it peine si leur nom meme 
a survecu dans quelques traces; elles sont aussi suspectes que races". 

3) Ich werde mich so ausdriicken ditrfen, ohne das Missverstandniss be- 
fiirchten zu miissen, als wolle ich leugnen, 	dass es in rgvedischer Zeit Rad- 
leute gegeben babe. 
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Sadras, hineingedrangt hsttei)-. 	linter solchen UnasOnden mussten 
manche der Xategorien, welche das Tieben der alten Zeit beherrscht 
batten, den verlinderten Realiatenr des neuen Zeitatters gegenither 
abblassen2). 	Dass da, wo .geistliche oder wettliebe Adelsprittentiones 
ins Spiel kamen, bei den Brahmarien und Ksstriyas, die alten An-
schauungen sich: mit andrer Zahigkeit -belaupteten als in der Sphitre 
des 	biirgerlichen Lebens , 	ist nattirlich. 	In dieser Sphitte aber 
mussten Gilden oder Ziinfte der Kaufteute , der Handwerker, wie 
sie im abendlandischen Uittelalter im Zusammenhang mit dem Atif-
bliihen stitdtischen Lebens zu so holler Bedeutung gelangten, Alm-
lich such in Indien als ein aditquater Ausdruck der Wirklichkeit 
und ihrer Interessen vor Begriffen wie denen der vat:4a oder der 
eadra in den Vordergrund treten3). 	Ubrigens werden wir au der 
l3ehauptung berechtigt sein, dass die letztgenannten Begriffe, wenn 
auch vielfach hinter andern Zuriicktretend , doch keineswegs auf,  
gehort batten zu existieren. 	Do Kaufmann wurde nattirlich in 
erster Linie als Kaiifinann bezeichnet, 	aber die Unterseheidung, 
welche man zwischen 	dem vessalculalp und dem eadaleulam 
xnachte , ltisst doch annehmen , dass datum das Herrusstsein nicht 
erloschen war, class -dieser Kaufmann ein vessa , jener Handwerker 
etwa ein sudda war4). 	Drnd die erhebliche Rolle, welche die Be- 
zeichnung gahapati in den PiOitexten spielt , trlaubt den Schluss, 
daSs es sich bier deal noch urn Lebendigeres handelte, ats urn eine 
blosse , dem ErlOschen nape Erinnerung : ich glaube in der That, 
dass wir die galiapatikula der Palitexte als ein Synonyminn von. 
vessalcula verstehen diirfen5 . 

1) AU das Nortnalo gall dies dojch auch in buddhistischor Zoit nicht; ein 
Anflug von Untergeordnotitoit liaftoto dom Handwork immor an. 	Vgl, die ohon 
S. 282 mitgotheilte Stolle deg Suttavibhaiiga seri° die Aussorungon dos Ma 
jbima Nikhya (vol. I, p. 85 ed. Tioneknor) uber die sivapshana, 'welche sich 
fur don Ipuiatiragn schickon. 	Darn nehme man die Aussorungon dos Dose- 
brahmanajhtaka 	(s. Fick 142) Tibor die Brahmanon, ,tvolcho Acker-ban und 
Handel troiben , Ziegon owl Scheib halten; 	sie gloichon don ambatPta tend 
vessa: fin die vessa war also humor noel} Ackerbau, Viohottcht , Handel, nicht 
abet.Handwork aarakteristisch (noch vom houtigon Banya [Kaufmann] ,sagt 
Ibbo tso n a. a. 0. 391: 	„he is generally admitted 	to 	he 	of pure vaiya 
doscone). — A's befromdend mogo orwiihnt wordon, dass dor Jilt. I, p. 80 auf-
trotondo kurabhakaira don gotta-Zgamen Bhaggava fiihrt. 

2) Sohr 	doutlich 	spricht sich das in oinigon intorossanton Verson dos 
Bhuridattajitaka aus, JO, vol. VI, p. 208, Vora' 151. 153. 

3) tIbrigens worden wir es, mein() ieh, aueh auf dem 'Goblet des goist-
lichen Standos hionnit 'weinigstons yon form vorgloichon diirfon, rlass nobon, 
teilwoiso vielloicht ,  vot dent goistlichen Stando des alten Stils, tyenn ich, diesel' 
Ausdruck brauchon due, nebon dor von ibrom alton Woson zurackeroichonden 
Brahmanonkasto, dor- goistnehe Stand nouen Stils, dotrAnsobauungen dos notion 
Zeitalters ontsprechond, in den Vordergrund trat, dio Sutton dor Staminuts. 

4) Ich' Iroise , bier beillufig auf die tessiineep vithi bin, 	von welcher 
Jilt. vol. VI, p. 486 die Bodo, ist. 	Vgl. such das. p. 418, 	ors 5417, sowio 
p. 142, Vors -636: rathaNivalaitesto vii puklautalculesa vii vesesu erz. 

0 Die bitifige i)lobeinsinanderstellung dor droi Kategorion von ichtdaya, 
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Wir haben in den , letzten Bemerkungen schon die Stellung 
der Palitexte 	zu 	dem Begriff des sudda gestreift. 	Auch Kier 
leugnet Fick (S. 202) die reale Existenz einer Kaste. 	Und gewiss 
ist es richtig, dass unendlich verschiedenartige Elemente unter jener 
Bezeichnung zusammengefasst worden sind, bei denen es sich allein 
darum handelte, ihre Stellung unterhalb der drei oberen Kasten zu 
konstatieren , deren eignes positives Wesen aber aufzufassen man 
kein Interesse hatte und keinen Versuch machte. 	Ich mochte dies 
doch 	nicht 	dahin 	ausdriicken , 	dass der Begriff der sudda nur 
theoretischen Erorterungen angehort habe. 	Gleichviel was die als 
sudda Bezeichneten in Wahrheit gewesen sind: 	dem lebendigen, 
allgemeinen Bewusstsein, wie es sich in den Paltexten spiegelt1), 
erschienen die sudda, meine ich, als eine Kategorie von Menschen, 
die wenigstens unter einem bestimmten Gesichtspunkt angesehen 
gleichartig, durch Gemeinsamkeit ihrer Natur geeinigt waren. 	Das 
Ambatthasutta (Digha Nikaya) vergleicht den Brahmanen , welcher 
die Lieder der alten Tsi nachbetet, einem sttddo va sudclacki so via 
der sich an den Platz stellt, von welchem aus ein Konig gesprochen 
hat, und dieselben Worte redet und sich dann selbst ein Konig 
dtinkt: 	ein 	deutlicher Beweis , meine 	ich , 	dass 	der Begriff des 
sudda nicht nur im theoretischen Fachwerk seine Existenz hatte, 
dass er am dem taglichen Leben nicht versehwunden war, 	dass 
man au sagen gewohnt war: N. N. ist ein sudda2 ). 

Wenn wir nun doch nicht bestreiten diirfen, dass die Begriffe 
valaya und sudda in der buddhistischen Zeit einen wesentlichen 
Teil ihrer alten Bedeutung eingebiisst batten , 	so 	lassen 	die Pali- 
texte uns , wie ich meine , gelegentlich auch einen Blick auf die 

brahmana, gahapati zeigt, dass wir die gahapati als eine von den beiden 
oberen Kasten versehiedene, aber 	ihnen 	gleichartige 	Kategorie 	aufzufassen 
haben. 	Die ansehnliche gentilicische Position andrerseits, die den gahapati 
zugewiesen wird (Fick 164), scheint es auszuschliessen, dass sudda ihnen zu. 
gerechnet wurden. 	Eine Ausdrucksweise wie die der von Fick (a. a. 0.) citirten 
Jiitakastelle (II, 241) mochte ich nicht ftir hinreichend halten um eine Unter- 
scheidung zwischen vessa und gahapati zu begriinden. 	Dasselbe gilt von 
Jilt. I, 152 (Fick 165): wenn dort gesagt wird, dass man Becht thun soli gegen-
tiber Brahmanen und Gahapatis, gegentiber den negama und janapada, so 
wird offenbar nicht gefolgert werden diirfen, 	dass die negama und die jana- 
pada n e b en den gahapati standen. 	 ,--- 

1) Nattirlich nicht dem kritischen Bewusstsein, 	wie es in dem buddhi- 
stischen Mtinchsorden selbst lebte, das die wesentliche Gleichheit aller Menschen 
behauptete (vgl. etwa das Assaliiyanasutta) — welshes Bewusstsein tibrigens der 
Konsequenz bisweilen sehr ermangelte: so, wenn der Satz aufgestellt wurde, 
dass ein Buddha nur aus einer Brahmanen- oder liatriyafamilie stammen kann. 

2) her weise lob auch auf das Gleichnis von dem Mann hin, der, von 
einem Pfeil getroffen, statt sich von dem Arzt behandeln zu lessen, vor allem 
fragt, wer der gewesen ist, der ihn getroffen hat, ob ein khattiya oder ein 
Brahman° oder ein vessa oder sin sudda (Majjhima NikAya vol. I, p. 429): 
meines Erachtens auch ein binlanglicher Beweis dafitr, dass man im taglichen 
Leben nicht aufgehort hatte sich darum zu kiimmein ob jemand ein vessa, 
ein sudda war. 
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neu sich bildenden Organismen thun, welche jene zuruckdrangten 
und sich 	an 	ihre Stelle 	schoben. 	Ich meine , dass wir bier ein 
Stuck der Vorgeschichte des modernen Kastenwesens vor uns sehen, 
indem wir Bildungen , welche spater zu Kasten zu werden pra-
destiniert sind, hier noch in einem Stadium antreffen, welches jener 
Entwicklung evidentermassen vorangeht. 

Eine Stelle in dem Beichtformular des buddhistischen Nonnen-
ordens — also in einem der altesten Texte der Palilitteratur —, 
zahit die Instanzen, insonderheit die Korporationen, denen eine Art 
obrigkeitlicher Hoheit zukommt , auf. 	Man soil keiner cori die 
Nonnenweihe erteilen ohne die Autorisation der betreffenden Insianz: 
anapaloketva, heisst es, rajanam va samghanz va gananz al pitgant 
va senim 	vat). 	Der alte Itommentarx) 	bemerkt hierzu: raja 
nama, yattha raja anusasati "raja apalolcetabbo, 	samgho nama 
bhalchunisamgho yuceoti, bhikkhunisanzgho apaloketabbo. 	gano 
nama (dann ebenso pago nama, seni llama), yattha gano (pago; 
seni) anusasat-i gano (pago, Beni) apaloketabbo. 	Man sieht, dass 
von Kastenverbanden (jati) in dieser Aufzahlung nicht die Rede 
ist. 	Wohl aber treffen wir bier Verbande, denen allem Anschein 
nach die Tendenz innewohnte , sich zu Kasten im modernen Sinn 
zu entwickeln , namlich die sent"). 	Die Ueberlieferung 4) definiert 
areni als Genossenschaft von Lenten gleicher oder such verschie- 
dener jati, die das namliche Gewerbe treiben. 	So erwahnt die 
Rechtslitteratur 	beispielsweise 	grenis von Pferdehandlern, 	Betel- 
verkaufern, Webern, Schuhmachern5). 	Auch die Inschriften liefern 
Materialien; 	nicht 	ganz 	sparliehe 	diejenigen 	der 	buddhistischen 
Hohlentempel von Nasik , Junnar etc., wo wir eine dhaaikaseni, 
eine tilap4alcascrepi u. a. mehr finden (siehe Archaeol. Survey of 
Western India IV, p. 94. 96 fg. 102. 104). 	Auch eine Inschrift 
von Gwalior (samvat 933) erwahnt eine areni der Olmilller (Nailed) 
sowie eine solche der Gartner (rna/i/ca)8 ), welche letztere auch in 
einer aus Somanatha in Sorath stammenden Inschrift aus satpvat 
1343 	erscheint7), u, s. w. 	Das Epos lasst keinen Zweifel daran, 
dass 	den erevi erhebliche politische 	Bedeutung zukam8). 	Wir 

1) Bhikkhunl Patimokkha, Sanighiidisesa 2. 	Vinaya Pitaka vol. IV, p. 226. 
2) Siebe Vinaya Pitaka vol. I, p. XX fg. 
3) paga scheint bier nicht in Betracht au kommen: nach der von Jolly 

ZDMG. 50 , 518 A. 2 angefiihrten Definition des Viramitrodaya ist der paga 
eine Vereinigung bhinnajatinatn bkinnavyttinam ekaethanavasinaqa grama- 
nagaradiethanarn. 	Aus dem Vinayapitaka vergleiche man etwa Cullavagga 
VIII, 4, 1; Nissaggiya 30, 1; Pacittiya 33, 5, 2; 82, 1; BbikkhunI,  Nissaggiya 
8, 1. 	Vgl. such Foy, Konigliche Gewalt S. 15 A. 1. 

4) Siehe Jolly a. a. 0. 518. 
5) Jolly , Reeht und Sitte 136. 
6) Epigraphia Indica vol. I, p. 160. 	Vgl. die Innung der malakiira, 

deren jetMaka Jkt. III, p. 405 erwahnt wird. 
7) Epigr. Ind. I, p. 285. 
8) Hopkins, Ruling caste 81 fg. 
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wissen aus der Gesetzlitteratur , dass sie ihre eignen Ordnungen 
und eine gewisse eigne Gerichtsbarkeit batten 1). 	Ihre Vorsteher 
oder Altesten werden in den Jatakas 2) and anderwarts ervrahnt. 
Von jemandem,der eine grosse Volksversammlung zusammenruft, 
wird gesagt sabba settiyo sannipeitetvii 3). 	Durchaus klar aber ist, 
dass fur die Zeit, deren Bild die Jatakas ergeben, ihre Auffassung 
als Kasten ausgeschlossen ist. 	seiti ist .eben nicht va”a oder jati; 
die Professionen , 	in denen die Einheit des setti liegt, fallen, wie 
uns der Suttavibhafiga gezeigt hat, unter die Kategorie des sippar.), 
vielleicht auch 	des 	kammcair, 	nicht aber 	unter die 	der Pa. 
Andrerseits indessen liegen gewichtige Momente, durch welche sich 
die sevi der Kastennatur annaherten , 	nicht minder klar zutage. 
Die Erblichkeit der Profession ist zwar kein unverbriichliches Go- 
setz4), aber doch faktisch die sehr machtige Regel5). 	Ohne Zweifel 
fiihrte die Nerschiedenartigkeit, 	der grossere oder geringere Grad 
der Verunreinigungen, welche mit den einzelnen Berufen dutch die 
Natur der Sache verkniipft waren, eine mit Veracbtung verbundene 
Zuriickhaltung, ja Abschliessung 	zwischen denselben herbei; die 
hiiufige lokale Abgesondertheit der einzelnen Professionen 	in be- 
stirnmten Strassen oder eignen Dorfern'l — vielleieht ganz oder 
teilweise eine Konsequenz jener Verunreinigungen -,-- musste dazu 
beitragen, die Sebranken zwischen ihnen zu erhohen. 	War nun 
einmal von alters her Denken und Leben der Nation gewohnt an 
den Begriff der Kaste als einer Naturverschiedenheit der Geburt, 
verbunden — wenn such nicht unItislich und nicht ausnahmslos — 
mit Verschiedenheit der Thatigkeit , 	mit Restriktionen, 	wie die 
Furcht vor Verunreinigung im Verkehr mit Personen niedrigerer 
Geburt sie mit sich brachte: war es da nicht vollkommen natiirlich, 
dass aus jenen Gilden oder Ziinften mehr und mehr kastenahnliche 
Gebilde und endlich wirkliche Kasten erwuchsen ?7) 	Wir lernten 

1) Fick 172; Jai ly, Recht und Sitte 136; Foy, K5nigliche Gewalt 14. 
2) Fick 182. 
3) Dhammap. Atth. p. 239. 
4) Man erinnere sich an die Eltern, welchi; liberlegen, ob sie ibren Sohn 

lelchii, gapcvnii oder rapa lernen lessen sollen, Mahivagga I, 49. 
5) Fick 179. 
6) Fick 180 fg. 
7) Ein lehrreiches Beispiel deur, wie in der Atmosphare Indiens (Riede-

rudgen ganz andrer Art leieht die Tendenz entwiekeln , sick Organismen von 
der Form der .Kaste anzuilinlichen, liegt in dem Fakturo , 	dass heutzutage 
zwischen den Brahmanen der verschiedenen vedischen Schulen, wie den Rig-
vedis , Madhyandins, Apastambs etc. kein Connubium oder wenigstens keine 
Commensalitat besteht. 	Jo 1 ly ZDMG. 50, 515. — S e n ar t, welcher Kasten 
und Gilden erheblich vveiter, als ich es thue, auseinanderrileken zu miissen 
giaubt, betrachtet gegeniiber der das gauze sociale Dasein erfassenden and be. 
herrschenden Kaste 	die Glide als „circonscrite dans son action aux fonctions 
4conomiques 	dont les necessites ou rinteret rout credo" (S. 196). 	Darf der 
Analogie der Gilden des abendlindischen Mittolalters, auf welche S. selbst sick 
beruft, Geltung beigelegt werden, so wiirde diese, welt entfernt davon, jene 
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aus einem Jataka und aus Inschriften Gilden der malika kennen : 
heutzutage giebt es eine Kaste der Mali'). 	Besonders deutlich 
liegt der tbergang von dem einen Entwicklungsstadium zum andern 
am Tage, wenn sich beobachten lasst, wie dem, was' an dem einen 
Ort 	eine Gilde ist, am andern Ort eine Kaste entspricht2). 	So, 
meine ich, bleiht kein Zweifel iibrig — und ich befinde mich hier 
vollstandig in Ubereinstimmung mit F i c k 3), der mir in dieser 
Schlussfolgerung vorangegangen ist —: 	die Gilden, 	welche die 
Palilitteratur uns in solcher Mute zeigt , sind die Vorgangerinnen 
eines wesentlichen Teils der heutigen Kasten, und eben indem wir 
dieses Vorstadium der letzteren in der buddhistischen Litteratur 
vor uns sehen, iiberzeugen wir uns von neuem davon, dass es un- 
berechtigt ist, 	jene selbst in das Zeitalter der betreffenden Texte 
zuriickzuverlegen. 

Wenn ich in diesen Bemerkungen mich durch den Anlass, 
welchen 	die zu hesprechenden Quellenmaterialien darboten , dazu 
babe fiihren lassen, auf die Entstehung der modernen Kaste wenig- 
stens von 	einer bestimmten Seite 	her einen gelegentlichen Buick 
zu thun. so 	darf ich doch eine umfassendere Behandlung des be- 
treffenden Problems, die offenbar sehr viele verschiedene Richtungen 
zu verfolgen haben wfirde4), hier nicht versuchen. 	Es wiirde dazu 
eine Durchforschung von Quellen in geradezu unabsehbaren Dimen- 
sionen gehoren , welche 	uns befahigen miissten die weiten Fernen 
zwischen Altertum und Gegenwart zu Rberbriicken , so weit sie 
eben ilberbrackt werden konnen. 

Senart (175) schreibt die Schuld an den Irrtiimern, welche 
er in der herkommlichen Auffassung 	der altindischen Kaste 	zu 
finder' meint, der Leichtglaubigkeit der é cole philolo gigue zu, 
welche sich widerstandslos von der brahmanischen Theorie habe 
fortreissen , den unbefangenen Anblick der Realitat sich habe zu- 
decken lassen. 	Ich bin der Letzte , 	das Mid des Altertums , wie 
es in den Studierzimmern der allein mit den alten Texten arbeiten-
den Philologen aufgestellt worden ist, fur das Hochste und Einzige 
zu erklaren, was die Forschung erreichen kann. 	Aber es ware tief 
zu bedauern , wenn unter den an der Erforschung Indiens Inter-
essierten gewisse Engheiten und Einseitigkeiten von Philologen zur 
Diskreditierung der philologischen Methode fiberhattpt ausgenutzt 

Begrenzung auf die rein iikonomischen Interessen wahrscheinlich zu machen, 
in der That vielmehr auf das Entschiedenste gegen eine solche sprechen. 

1) Nes fi e 1 d, Brief view of the caste system § 33. 
2) Ebendaselbst § 158. 	Es sei such darauf aufinerksam gemacht, dass 

(nach L. von Schroeder, Indiens Litteratur und Kultur 425) S on n era t 
die Kasten direkt mit Gilden verwechseln konnte. 

3) S. 	179, 183, 214 fg. 
4) Neben den Kasten des arerti-Charakters wiirden dabei evidentermassen 

die 	„ethnischen Kasten" 	(Fick 	208) 	besonders 	eingehender Betrachtung zu 
unterwerfen sein. 

Bd. LI. 	 19 
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wfirden.  — sicker nicht nach den Intentionen Senarts: alder die 
Gefahr, dass sein Buch thatsichlich in diesem Sinn verwertet'werden 
wird, kann nicht iibersehen Werden. 	Die riehtig verstandene phifo- 
logische AfethOde /egt ihrep Befolgeni keine lifinde 	Glinbigkeit 
gegeniiber den Quetlen auf and laindert Sie auch nicht, far das 
Verstlindnis dieser. Quellen and der Vergangenheit, von welcher sie 
zeugen, durch. di& Beobachtung der lebeinligeirGermvart sick den 
Nick zu .schiirfen, 	Wvran Aie philoiogische -Metheide in der Tbat 
hindern soil, ist die ailzu rasche; allzu. uneingeschrinkte Projicierung 
des Bibles dieSer Gegenwart in die Vergangenheit, das ilinweg-
sehen fiber alles dati, ' oder des Nichachten idles dessen , worin die 
Quellen eine von jenem Bitde Verschiedene Konfiguration der alten 
Institutionen tiherzeugend verhiltgen. ' Giebt es nicht in den Unter-
suchungen Senarts Vunkte , an denen Irian wtinschen ,m6clite , dass 
der ausgezeichnete Forscher dert Zusaminenhang mit der 	,41toie 
philologiqixe' ^entschiedetier gewalirt hittte ? 
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Beitrage zur Kenntnis der lebenden arabischen 
Sprache in Aegypten. 

Von 

Karl Toilers. 

IT, Lieber Lehnworter. 	Fremdes and Figenes. 
(Vgl. diese Zeitsehrift, Bd. L (1896), S. 607 ff.) 

VII. Semitisehe Entlehnungen. 

Fiir das Aramaische kann ich mich natiirlich auf eine kleine 
Nachlese zu Fraenkels Werk beschranken1). 

1 co,:if attan, schon frill:at/In, Ofen, besonders Hochofen, wird 
von Fraenkel (26) vermutungsweise aus Persien hergeleitet. Ich halte 
es fiir ecbt semitisch (aramaisch), indem ich es als eine Abschwachung 
von prIZ) „Raucher“, betrachte2), vgl. assyr. zttilnu, at/gnu. 	2 L.,...„:1.4  
„Ilenschen" wird von Hafagi (39, 19) richtig als als syr. barnii,ga 
erklart. 	3 fiber 	Briicke; 	in ii.gypten: Damm, Deich, vgl. .............. 	 , 
Bd. 50, 622. 	4 Die Bedeutung von (,)).1.,... gam(cd)on3 ), Sattel- 
dach , daher auch Basilika, hat eine hilbsche Parallele in dem im 
Sudan iiblichen Ausdruck 	f.e.: 	Bahr et - tor, 	Ochsenriicken4). _1,21; 
5 ii)l.... 	-----,--- hera, Kira, Stadtviertel, auch Halle, Loggia5). 	6 Li3.,..., 
L.i3_,L.: 	Lamm; Schafbock, giebt sich durch das Schwanken der 
Form als Entlehnung aus Lit 'lin zu erkennen. 	7) 1.3)  rum, line 
einer Schieht Steine beim Hausbau, ist wie 	der Ausdruck (St.,:okso 

1) Die aram. Fremdworter im Arabischen, Leiden 1886, 8°. 
2) jilt'*  =-- hebr. l'&7,  --= 0.,:i.c , aus jr(Y) wurde pr. 
3) Fraenkel 26; de Goeje, Bibl. Geogr. Arab. IV, 208. 
4) G. Schweinfurtir, Im Herzen von Afrika (1878), S. 416. 
5) Als ich Zeitschr. 1888, 315 sehrieb, war mir G. Hoffmanns Bemerkung 

ib. 1878, 753 leider unbekanut. 

19* 
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muelmak, Schicht, wohl ararnaisch. 	8 ci_,..?)  zabiin, Kaufer, Kunde 
-_,-_, tin=t. 	9 3..,,..)3 •Korb , 	erklare ich als „Trage aus aram. ',=0. 
Dass sebila zu sbil, zbil wurde , kann nicht befremden. 	Die se- 
kundare Doppelung von zebbil, woraus wieder zenbil, hat zahlreiche 
Analogies'). 	10 Die Erklarung von ,...,-;..., Huf, ails aram. I= 

- , 
Wade (Levy); Rachel (Buxtorf) hat viel fiir sich2). 	11 Ob u5L.:....:4 
Gitterfen.ster, lediglich auf Grund des Lautgesetzes als echt arabisch 
angesehen werden darf, wie Fraenkel (13 Anm. 2) meint, mfichte ich 
bezweifeln. Die Nominalform ist sehr auffallig. Der Wechsel von s in S 
und umgekehrt, ist bei Entlehnungen haufig (Zeitschr. 1896, 614). 
12 Das auf arabischem Gebiet unklare ,..L-s,:::,, vulgar :44aol, .§4at, 
betteln"), wflrde sich aus J.„0", Gabe, gut erklaren ; also: um eine 
Gabe bitten, wie tunesisch zedded, urn einen zedid bitten. 	13 	' 
umherstreifen und 14 s_si..6...:; spiilen, fortreissen, entsprechen aram. nt.116 
ausbreiten und rpui schwemmen. 	15 3.,.s..::, zaubern , erklart sich 
aus i=n..5 	ga(bed, 	wenn wir 	dies 	auf die 	Unterwerfung bOser 
Geister beziehen, vgl. ji.L.N.,..v Zauber, und die tovaia avevpc'erwv 
cizaaciercov, Matth. X, 1. 	16 maelzetf 4 ), Name eines Tigris-Fahr- 
zeugs, geht wohl auf NtZt'IN Schuster zurfick, insofern das Nahen 
des 	Binsenbootes 	der 	Schusterthatigkeit 	gleicht. 	17 Y...6..t.a Pest, 

Epidemic, 	erinnert an tit it Zuchtrute. 	18 4.,,,,, Geduld, 	konnte 

aus syr. j.,.aijo Erwartung , Hoffnung entstanden sein 5). 	19 
Waffenruhe , scheint mir von aram. rt'= vergeben , beeinflusst zu 
sein. 	20) ,...,Th 	,_....,,,,,.10, ,,..14.6 	scheinen 	mir 	auf j.4 	zuriiek- , 
zugehn , im Sinne von „Runde' oder von „Besprechungsformel"). 
21 	Li,:-.)12 	harthorig 	..--= 	.6-1to 	hart. 	22 	3,_s-ti 	61, 	Rettig, 	aus 

	

- 	- 
1) Fraenkel 78. 	Ob tigre sanbil (Munzinger 21) altertiimlich ist, wage 

ich nicht zu sagen. 
2) Sachau zu Gawitlili S. 39. 
3) Vgl. littfagi 133, 7 ff. 	Der dort angeftihrte 3...!3 zum „Abft Mansur" 

bezieht sich vielleicht auf al Bain. 	k..;*.:A.--<t..;;:,  betrachte 	ich als falsche Ana- 
logieform der Schriftsprache. 

4) Denis de Rivoyre, Bagdad S. 2. 122 f. 
5) Vgl. Comanisch und sonst sabr (labor) Borg. 	(Reinhardt § 162). 
6) Vgl. Fraenkel 260. 	Dozy, Suppi. II, 19 b; ZA IX, 1781 
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N7 "In I). 	23 fits" kavr = aram. n=p, pl.)".§.3 	leuvetr 2 ). 	24 	.,25,.......4 
Schlauch 	= 	ti=1,237z 	Fells). 	25 	Was 	K42.......a, i....12.0.,0 mastaba, 
maistaba, Klotz, Block, Ambos; Estrade, Bank, angeht, so steht im 
Grunde nur fest, dass es zunachst aus dem Aramaischen stammt. 
Mit Fraenkel (21) zweifle ich an der von Fleischer als sicher an-
genommenen Ableitung von 6rtiVe9; eher mochte ich an arinrog, 
Klotz, denken. 	Im iibrigen bringe ich nur einige nicht unwesent- 
liche Punkte beziiglich der Geschichte des Ausdrucks in Erinnerung: 
a) 	das Wort 	wird ausdriicklich 	als babylonisch bezeichnet, vgl. 
_10L.A...„, 	(Zeitschr. 1896, 631) 4); 	b) 	der 	m-Vorschlag 	hat 	seine 
Analogien in .x.e)3Lo == Alt.lir Schliissel und tonuT= = Attro,ttElov, 
Steinbruch; c) es ware eM Irrtum zu glauben, dass der z. B. von 
Fraenkel nach Pietschmann far die Bedeutung angefuhrte Gebrauch 
des Wortes in der agyptischen Altertumskunde alt und volkstiimlich 
ware. 	Die Arbeiter Alariette's 	bezeichneten 	eine Art Graber so, 
weil sie der. Mastaba des agyptischen Hauses ahnlich waren; die 
Pragung des Wortes als archaologischer Kunstausdruck gehort aus- 

schliesslich der europaischen Agyptologie an. 	26 L3l4' maggdnan, 

umsonst = ip, auch samaritanisch. 	27 '2J... Bekenntnis , Sekte, 

ist wohl aus ;i1,5:. Wort, Formel entstanden. 	28 ....\. --%.*,,o  meneggid, 
Tapezierer, Wollkrampler., erklart sich am besten aus aram. in 
ziehen, streichen. 	29 Die Ortschaft i.....;::.„..,i.i Neifga, am Eingange des 
Wadi Temelat, k5nnte an aram. L,111.il= Erholung, erinnern und ein 
tiberbleibsel des alten Karawanenverkehrs der Nabataer u. a. mit 
dem Nilthal sein. 	30 •4,,,il_43  Hollenrichter,  , kannte aus assyr. ziba- 
nitu Wage, sich entwickelt haben. 	31 Vom at hiopischen Ein- 
fluss5) zeugen: 	b!".il pl. 2,..4.03 Gewi,irze = afau6);  ,,,„,... = gebt, 

Idol ; (a)!;a .Apostel; ),.1)  = mazmiir, Psalmen 7); lil..K.,;:;._. Nische; 

1) GawM. II. and 49, vgl. assyr. puglu (Delitzsch 515a). 
2) a Hoffmann, Zeitschr. f. Assyriol. IX, 331; Gawal. IN, Z. 14 o.itS-. 
3) Wie i..? ji Pansen; Schlauch. 
4) Samachscharii Mukaddimat al Adab, ed. Wetzstein S. 21, Z. 13 W.A1 ... 

i,....:.!...)k.X.i..?; Fleischer zu J. Levy, Chald. WOrterbuch II, 571. 
5) Die meist sicheren Falle bei Fraenkel, De vocab. peregr. S. 24 f.; 

zweifelhafte aus der Schiffersprache: Aram. Fremdworter S. 212 f. 
6) Dillmann 810 b Sg. s..i. muss sekundar sein. 

7) Wahrscheinlich durch Erinnerung an 	das archaistische j..?) schreiben. 
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_....iLs"\....2.do Buch; 	g,-Vit.a , 	schon 	frill 	In'aa, Tisch; 	vielleicht 	kj )3  

Edelmetall, vgl. Zeitschr. 1896, 617; 	 .„1,4,) Armband. -=-- deguilmti 
(delguimel) mid aus der alten Tradition die als 	bezeichneten fir:._; 

Ausdriicke r..;.„, sana, sanna, sehon, gut1) ---- unia mid rt,e,- 
sicher2), vgl. wpgc). 	32 Noch einer Vermutung wage ich bier 
Raum zu geben. Der Name ‘::.i,:t,js Arafat, ist durch das Schwanken 
der Form and die Unsicherheit der Deutung verdachtig. 	Fremder, 
besonders siidarabischer Einfluss, ist bei dem vorislamischen Kultus 
jener Statte so gut wie sicher. 	Ich erinnere daher zur Erklarung 
dieses Namens an a'rafa ruhen3). 

VIII. Griechisehe EntlebAungen. 

1 u......,,;41 Ebenholz = gfiEvo;. 	2 )..*1..ii Nilschlamm, vielleicht 

._—_ 2.0,Zig 4 ). 	3 j,.!.;if reines Gold ..= 61304ov. 	4 K;.:.,...Zilic Kirchen- 
bezirk 	=_-- 	kzaexia. 	5 ...1,..,..1 	aldabiit , Polyp 	= 	Oxr63row. 

6 	.-1 	3 ... t 	..i = 4extuv. 	7 j......,4-1 ezmil , Stemmeisen c)...> 	) , 	...> 	, 	ci, ) 	_) 
,-,-_-_ 0.,u1A.)i, 4tan. 	8 	U.:„,i wahrscheinlich = oran;e 	9 L.1...),..3 	c .) 	 ' 	- 	 ..t'" .. 
istridia, 	Austern 	= irareeiata. 	10 	3„,:2......3 	Flotte 	--,-- 	6ro2,K. 
11 L...6.,.16,,i usturldb, AstrOlab; Zauberbuch = ecoreokOov (6g- 
yavov). 	12 r...,s...-1 Kirchengewand =--- o'zni.ta. 	13 r...1.:4;;;,{ Whim, 
Miindung 	..= GrOitta 5). 	14 	-44.42,,oi .u0thba; 	Hede 	 ..,-....-.., ollinan. 
15 	 i i1 Fries = Uccel;s. 	16 L5‘)...;, 	Efendi, beduinisch Fendi (als 
Eigenname) durchs Tiirkische aus ai)aivrtic, itepirrrig6 ). 	17 0 ,4 
Opium = Ontov. 18 0.41.4y Drogen, Arzneimittel, nach G. Hoff- 
mann =----. yeacceioto0). 	19 r,,,,iic Klima; Bezirk, Gau = Allta. 

1) Lane 1449c; Hafitgi 127, 6. 
2) Lane 1476b; Hafigi 122, 8. 	Ibn FIgtun 221, 2 t.:"..*.a ., 
3) Vgl. C. Snouck Hurgronje, het Mekkaansehe feest (1880) S. 128. 183. 
4) Der Fall ist nicht ganz klar. 	Ich kaun der Erorterung Lanes (248b) 

nichts hinzuftigen. 
5) In Agypten z. B. auf der Nebrung des Menzale-Sees. 
6) Sophocles s. v. fzi)&ivzns .---- (Ysoitor7ig, 8tadeanaos; G. Meyer, Turk. 

Studien I. 37: 	„Das lautliche Verhiltnis 	der beiden griechischen Formen zu 
einander ist nicht ganz klar". 

7) Zeitscbr. 1878, 754 (westsyrische Aufnahme, nestorianische Umbildung). 
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20 	s( 	in 	der Alchemie = 	 /296v. 	21 	such .,c, 	 cy,1,4(, 	u...,L4 
,..., 	 ) 

Diamantl) = itacipag. 22 Die Sykomorenfeige, gemmaii, wird durch 
einen Einschnitt oder wie die Agypter sagen durch Beschneiden (0.x...) 
zum Reifen 	gebracht und essbar 	gemacht. 	Die unbeschnittene 
Feige heisst beit, ici,.4, was wohl auf Atria Maulbeere , zurtick- 
geht2). 	23 	 .....x.1 badriin, Kellergeschoss, 	durch tark. budrun, 
budrum , aus vaciaeoyog 3). 	24 .454 Barbare ; in Agypten Nubier 
= 	 ficiefiapog. 	25 	.10.,?5,1 	ein 	Musikinstrument 	=----- 	 ficieficrov. 
26 0_,.A.5.? bar(a)mun, Abend vor einem Fest, Vigilie = fraQauoinj 4 ). 
27 	i. ,.,L.........?, i..4........:( Fischkost, Zukost = 61preetov, Iptiqt. 	28 15.::::L.6.1  
Briefchen; Brieftaube ..----- attnixtov. 	29 t)  W.: butdrib '  butdra • • 	' - ' 	• 	- 
aus 	'tapir ov , 	vgl. 	Zeitschr. 	1896, 	654. 	30 	j..,,.a..,,..6..?, (..y ....*.;...6,3, 
L...„*.,::.;),),.4, Stola = intretrrjbov; in Syrien auch ,=.• TtEt ()ix r iittvov. 
31 	= = arareiztoc, aber v5i..ra4 und L...,S56.12. =--- rearetciezng 5 ). 
32 roil? Schleim = TUy,,ua. 	33 0L.......1.2 Balsam ..,-- 136sAoayo0). 

34 	'1,;,.iL 	Badefrau, 	Waschfrau, 	aus fia2,aveiov Bad. 	35 ‘L..)_,..4.14 
balaml2t, Eichenrinde als Farbestoff; durch t. pedamilt, aus fiaaa- 
viat. 	36 3,,:iy.), in Spanien 3,44 , 	in Marokko auch, 3*.iLi Trink- 
gefass 	= 	 flatizaAtg 7). 	37 	i........?., 	feines• Gewebe 	= 	/5Y66oS 8). 
38 	;lad.; Tierarzt = inntareog. 	39 	Schild, Thiirstein =-- u..,".; 
191.rpeOg. 	Dass auch das von den Arabern ungeschickt aus pers. 
tersiden furchten, erklarte u..,;,:i4 hierher gehort, unterliegt keinem 

1) Lautliche Parallelen aus andern Sprachen bei Hehn, Kulturpflanzen5  
S. 488. 

2) Hehn, Kulturpflanzen5  S. 315. 	Vgl. faros im Neuen Testament und 
Amos VII, 14 r.rnpu.) obi=. 

3) G. Meyer, 	Turk. Studien I, 44; 	zur 	Sache 	vgl. Jos. Strzygowski, 
Byzantin. 	Denkmitler II. 	Die Wasserbehalter 	von 	Konstantinopel 	u. 	s. 	w., 
Wien 1893. 

4) Vgl. L. Stern, Koptische Grammatik S. 6. Makrizis 1012...‘ II, 502, 11. 
5) Die jetzige in Kairo iibliche Form ist bafrak und batrak-hanti. 
6) /30.ocepov 1st seinerseits ein semitisches Lehnwort, vgl. hebr. Dar=, 

arab. r.L...:::.4 und G. Schweinfurth, tber Balsam und Myrrhe (1893). 
7) tber die romanische Gruppe vgl. Diez: boccale. 	Ob die griechische 

Form aus p. pingan entstanden ist?  
8) 'Ali Mubaraits _ 	XII, 101, 3 f.: 	‘...\%.9tAaji ,..?.ti Lt 	(1); L....A 

X.......ei 	.2,..141.3.0 cyLith 	yl:tfs 0,4,...:4. 
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Zweifel. 	Die Verzweigung des Stammes zeigt durchweg den Begriff 
des „Absperrens", besonders in der militarischen Sprache. 	Daher 

darf auch Ly.c..:i gemeiner Soldat, Karrenfiihrer, Lasttrager, zu dieser 
Gruppe gerechnet werden. 	Fraglich ist, ob das Schimpfwort tams 
aus tarrds erklart werden kann1), wie kan6r Saum, aus kandr, 
und 	ob 	omanisch und agyptisch Q..,;:i und j 	fiillen , verstoNen, 
hierher gehoren2). 	40 u,...„1.5•S tz.rmis, Lupinen = 19-eettog. 	41 kj,+:i 
Gegengift = 19lieta:tov. 	42 	temelli, immer, durch t. ternellii ,...,,A.a 
fest, aus 19•Eyatav3 ), vgl. Zeitschr. 1896, 610. 	43 t).2..... und 

Gips 	Kalk = pitpog 	daneben 	und ii„.c..?.. wahrscheinlich , 	 , 	1 /4)......... 
aus 	romanischen 	Gebieten 	entlehnt. • 44 	N.ti.i...i.. gujrafta, Erd- 
kunde = real/0,-41a. 	45 	auch %;..,.,;..?. Art, Volk ==. Ly....L?.., 	 yivog. 
46 co,..?.. On On, x.i.".,?. gesna, Bai, Bucht , angeblich aus ywvia. 
47 Cher den Ortsnamen si.t.... vgl. Zeitschr. 1896, 625. 	48 otblz,. 
Kessel = xaaslov. 	49 0,.,,."..%;...- alt (Wein und andre Gegen- 
stande), angeblich = zovapog. 	50 1 /4-5,5 darb, darab, Pass , enge 
Pforte = 44.1'312, lykaonische Grenzstadt, bei den cilicischen Passen4). 
Dieser von den arabischen Philologen behauptete5) Zusammenhang 
ist in der Litteratur an' mehreren Stellen deutlich erkennbar, z. B. 
Imrulkais diwan XX, 43 Ahlw. mid Ibn Hischam ed. Wiistenfeld 

564, 9: t...50..; nada Derbe ziehend, an den Kampfen gegen die 

Griechen teilnehmend, vgl. Freytag, Selecta S. 47. 152. 	Schwieriger 
ist es zu entseheiden, ob wir neben diesem c..)),) uberhaupt noch 
eM echt arabisches t.....,),.) annehmen difrfen and in welchem Um-
fange"). L.50 enge Pforte, ist in Agypten und Nordafrika erhalten, 

1) Auch t. teres, von Barbier de Meynard als „wenig gebr5uchlich" be-
zeichnet. 

2) Vgl. Zeitschr. 1895, 512 f. 

3) Gegen den Zusammenhang mit dem alten 	und 1.;;Ia lenge Zeit, 

spricht vor allem der Umstand , dass 15i4.:i u. s. w. in den Mundarten keino 

Rolle spielt. 
4) Strabo 535. 569 C; Aeta Apost. 14, 6. 20. 
5) Gawkl. 69. 	Iffiffigi 95, vgl. Jamas Worterbuch II, 562. 
6) Rehr. TZ`rf hat mit dieser Gruppe sckwerlieh etwas zu then. 	Die 

Ableitung von 	l,....5t.3 ist 	nicht 	einwandfrei; vielleicht hringt 1=n1 	mit 1 /4.d_ j3 
„mit spitzen Pflihlen absehliessen", zusammen. 
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teils 	als 	abschliessbares 	Quartier,  , 	teils 	in 	den 	Strassenkampfen, 
z. B. 	der 	agyptischen Hauptstadt als „Verhau., Barrikade". 	Aus 
L., ..) enge Pforte, Durchgang, konnte sich die jetzt in Syrien all-..) 
gemein gebrituchliche, aber schon frith (Jacut a. a. 0.) erkennbare 
Bedeutung „Pfad, Weg", verallgemeinert haben. 	Auch die Fassung 
„Drill , -Mune kann sich recht wohl aus dem Waffendienst der 
Zeit 	der 	i::..)L......xi, 	entwickelt 	haben. 	Ob 	aber 	die 	in Stidarabien 
nach Graf Landbergs Zeugnis weft verbreitete Bedeutung „Mauer', 
die auch im spanischen Arabisch hervortritt '), selbstandig oder ab- 
geleitet ist, wage ich nicht zu entscheiden. 	51 t„...155 jetzt derhim, 
friiher Silbermiinze, jetzt Gewicht = Jecrztord, wahrscheinlich durch 
Vermittlung von p. diram2). 	52 tsii,_) diflei, Oleander = [joao]- 
(Soicpvn. 	53 ,..zi,3, mundartlich ;;;A:;, ebenso tiirkisch, Rolle, Buch 

=-- 	cYtT4.9.iece '3). 	54 	L4 	betriigen = 66;,og , 	dolus. 	55 3...4.) 

Haue = aixEaa. 	56 	u....4), Ly....)...), 	L, 	,44.3, ci..,1.4.4,) 	in. zahl- 

reichen Bedeutungen , 	wird teils aus 	 ji4ttdcrtov, teils aus cYOmog 
erkliirt 4). 	Withrend der Zusammenhang besonders der L5-haltigen 
Formen mit aizadmov sowohl formell als inhaltlich gesichert ist5), 
muss ich gegen die Ableitung von bOyog Einspruch erheben 5) 
and geltend machen, dass tiberall, wo im arabischen Ausdruck der 
„Kuppelbau.“ hervortritt, lat. domus zu Grunde liegt. 	Ich schliesse 
dies aus dem Umstande , dass der christliche Kuppelbau, obwohl 
byzantinischen Ursprungs and von Byzanz aus iiber Vorderasien 
verbreitet, ital. duomo, unser Dom, nach dem Zeugnisse der Roma-
nisten nicht aus dem Griechischen (otZp.a), sondern aus dem lat. d omus 
(dei) 	entstanden ist 7). 	Wir miissen also annehmen, dass sowohl 

1) Dozy s. v. L))) Bergkette. 
2) Die persische Form hat sich als dram wohl durch romanische Ver-

mittlung in der Levantinersprache erhalten. 
3) Andreas (bei M. van Berchem, La propliete territoriale 	S. 46) zieht 

p. defter Heft, zur Gruppe devan, dabistan u. s. w. 
4) Dozy 	suppi. s. v. 	ti„...44.).. 	de 	Goeje , 	Bibl. Geogr. Arab. IV, 	237. 

Fraenkel 12 f. 	Stumme, Tun. Gramm. S. 57. 85 damils Keller; in Alexandrien: 
( , % t  r,s. 

5) E. A. Sophocles s. v. (377fitoaroi, public bath, public treasury, theatre. 
6) Bei Sophocles fehlt (Youog, also spielte es im byzantinischen Griechisch 

keine Rolle. 
7) Diez: duomo. 
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cYtilttiatov als auch domus der obigen arabischen Gruppe zu Grande 
liegen , domus wohl besonders den ii- (a-)haltigen Formen, aber 
ohne dass eine Scheidung der Formen in Bezug auf die Bedeutung 
moglich ist. 	57 L ja.,4,3 dims, 	Schicht Steine ; 	basaltic boulders 
(Doughty) = Jcisuog. 	58 u„.§,oi und u....S.,..A, span. WO.A, Rohseide 

= yirc4za, vgl. Zeitschr. 1896, 621. ' 59 	..,_„,,..) Kuppler, Halanrei, ist 
wohl =_— iatilarig Dummkopf; das f:.) erklart sich aus dem Arama- 
ischen. 	Lautlich treuer ist ..b.".,!,...\= = try,in. 	60 3,10)  ratl, Hold.- 

mass = 2,ireal). 	61 )J`,» razz Reis =-- Optia. 	62 0,...?...735  Smaragd 
= 	ap.c'rea7aog. 	63 	3i.4_)5, 	0,4)) 	Schuhzeug 	_—= ( I i e IloRot 12 ) . 

64 ..-,.,,.;_.) • Arsenik, durchs Aramaische aus c.ien'ertscOv. 	65}..:313  zinndr, 
L 	 ) 

Giirtel --= 	 covdo.tor. 	66 v), vulgar .).",, Paar, Gatte --= 	ciirn. 

66 a 	N.;;;,,.,.., 	Badetuch 	= 	craficrvov. 	67 	0.si.....,, 	crtit..... 	Keil = 
o-996,. 	68 ,;it,,, siting, Schwamm. = cmoryog. 	69 LA.,l„„ Beta 
vulgaris = 6ixsAog. 	70 3.. 4-,., semicl, serail, feines Mehl = 6E- 
st,ticIaL;. 	71 f...‘,..:.4-...., samand(ar), 	Salamander = ace),apc'tv4a 3 ). 
72 u..,..x.;,...., 	feiner 	Stoff 	.------- crtvOuiv; 	der 	Auslaut 	ist 	nicht ganz 

klar. 	73 	Saiteninstrument = ipa krixtov. 	74 	..,.., Riemen ,...42„;N, .• 	 .• .5 
= 6sted. 	75 1_,„*.4, 	Seidenstoff = aneixOs. 	76 	..Ji*,.. Schwert, 

vielleicht 	durchs Aramaische aus `:i99og4). 	77 r,„,„ Silber, durch 
p. sim aus citintcov. 	78 	1..4.*,...,, Le. 4.,t,,,, Zeichen (mit weitester . 	, 
Verzweigung) durchs Aramaische = ansua, oitteiov. 	79 .2,:„.3. ..b.:;: •-i 
Ordination, Simonie = %stem-or/a. 	79a 8_,L.K., Rost = biz*. 
80 	i,.,.i.:;•., 	ein 	Fisch 	= 	6cann. 	81 	L.5,..x.:J.,:,, 	(5,..xj,.....::,, 	ein Fahr- 
zeug = ze2.civatov 5). 	82 	Gegen die von K. Krumbacher ver- 
fochtene 	Gleichung 	,..i.,0 Null = ymsvoToeia ist lautlich wenig .i  
einzuwenden. 	Der Ausfall 	der Endung 	hat 	seine 	Analogie in 

0..,„ 	= yunfia; 	der Schwund der einen Silbe go durch Dis- 

t) Italienisch provinziell rotolo, aus arabischer Quelle (Amari). 
2) Vgl. auch Sophocles: 	,tcoflovAtavoi. 	Baffle 116, 11. 	Das Wont 

scheint aus lateinischer Quelle zu stammen. 
3) Naheres bei Dozy suppl. s. v. 
4) Dies vielleicht agyptischen Ursprungs. 
5) Das griechische Wort auch im Russiscben (Baron Rosen, Ausziige ass 

Johannes von Antiochien, arab. 3, 16 und Anm. 34) und im Indischen (Hobson- 
Jobson: chelingo). 
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similation 	hat 	nichts 	Befremdendes 1). 	83 	,,i,...0 ist neuerdings 
wieder von Merx aus isoq Og 	erklart worden2) 

(... 

	

; 	dagegen bat sich 
Noldeke ausgesprochen3). 	Vielleicht haben beide Ausdriicke, floccdg 
und ,,,k,,,.0 , beigetragen, um dem Ausdrucke seinen Inhalt zu geben, 
vgl. 	Zeitschr. 	1896, 	625, 	Nr. 	29. 	84 	0...t..:o SchilsseI = r;,- 
7avov , 	T C't7711101/ . 	85 v,.~lb Pfau = rams.  	86 si*,,t,..to , sje4y 
Tisch = recinea, aber 0,4;4!),> Gelander = rpangtov. 	87 u....a.6 
Ordnung, Ritus ; 	Wetter = rci,:itg. 	88 (ii,b,.(,;$1.6 Anzuk, 	Ge- 
schirr 	u. s. w. = 2-cip4a , 	aber 	christlich 	3.4.iJo Hierarchie =-- 
ray,tta. 	89 (........1 	Amulett = rihcrl,ta,. 	90 )Le.,12 Blatt, Rolle 
= roucipeov. 	91 	Li..,...i_4_, pinis Seil 	(am 	Schopfrad) 	-,-..-- rdvoq. 
92 	'.. 	'viir, 	cucumis melo = Zryyotietov4 ). 	93 	..,.= An- ), • 	a• 	'  
geld = izepaflit-iv. 	94 	,....;..z 	̀ anbar, 	Lagerraum u, s. w., 	durch 
t. 	,L...3! aus tynoetov5 ). 	95 t,::.)..41.5-• 	‘alcriit, Kuppler, Hahnrei aus .. 	•  
egarcig 6 ). 	96 0_,..ii4.C. Triiffel = ecyaetwiv. 	96 a i,',..;,,4 Wind- 

stille = 7a4v);. 	97 	uttiLi 	Laterne 	= cpavj‘. 	98 0 	!_,-;.,' 

euphrasium = *eiwciatov. 	99 Das Verhaltnis von .i.,,..?....0 langes 
Gewand , zu t. 1,...1i 	und 	gr. cpot2saia ist nicht klar7). 	Das ara- 
bische Wort scheint vor dem 8. Jahrhundert d. H. nicht bekannt 
zu sein; eine arabische Etymologie ist nicht ungezwungen herzu-
stellen. 	Wenn die Endung im Arabisehen sekundar ist, so hat sie 
eine Analogie in ':.:.",z. Wagers = i,;.?,,j= und 66 a Ke,.:,...,..,. 	100 	,e iji 
Purpur .-= noeviea. 

101 sl.......kt.....i fsgfisA, Mosaik, durchs Aramaisehe aus vi;rrog, 
Stein. 	102 x.,t,...1........i, fas(a)tagia, Physiologie , 	durch europaische 
Vermittelung. 	103 Li,2.i, 	Ringstein = 7t8666g 	(Fleischer, Dozy) 
oder = tin7iTog (de Lagarde, Fraenkel). 	104 Le...1j....ai fa.yftlia, Bohne, 

1) Vgl. Krumbacher in Psiehari's Etudes de philol. neogrecque (1892), 
S. 346-356. 	Dagegen P. Tannery, Revue Archeol. 	1894, I, S. 48-53. 
G. Meyer (Tiirkisehe Studien I, 90) schwaukt. 	Aus ar. }.R.....1 stammt die euro- 
paische Gruppe Ziffer, vgl. Diez 98: cifra. 

2) Idee und Grandlinien einer Gesebiebte der Mystik (1893), S. 75 f. 
3) ZDMG. 1894, 45 ff. 
4) Anders Jacob, Der nordisch-baltische Handel (1887) S. 11. 
5) Diese Ableitung ziehe ich der aus p. anbdr vor. 	fiber den arabischen 

Anlaut vgl. Zeitschr. 1891, 352 ff. 
6) Vgl. Zeitschr. 1896, 633. 
7) Aus dent Thrkischen stammen die slavischen Formen. 
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Fisole = cpao-oatov, phaseolus. 	105 4,..1Li Sehlagfluss = ;zany-. 
106 u......ki Miinze = viaig, follis, jetzt p1. fulus, Geld. 	106 a u.,..ii 
Schuppe = To21;'). 	107 i.§....4 falsafa, Philosophie und j,......4,i, 
Philosoph. 	Hieraus ist wohl das vulgare uoi.siki Taugenichts, ent- 

stellt worden. 	108 c:.J,....A.,46§,l.:, 	verschrieben c.:.)I..: ,..b.sai, Amulette 
•i)* 

= cpaazrikna. 	109 vi..1; Schilf(e) (Koran passim), auch 
L.,

,Kk 
(K. 10,.23 Var.), = icpaztov, 1Taxic. 	Ich wiederhole kurz, was 
Dozy fiber das Verhaltnis dieses Ausdrucks zu KS..1i Boot (auf dem 

Nil allgemein) gesagt hate). Aus Kit.• wurde span. haloque, hieraus 
*faloque , 	hieraus 	die romanischen Formen: 	ital. feluca u. s. w.; 
fr. 	 felouque, 	neuspan. 	 felaa, 	hieraus 	das 	neuarabische .z .f..1i (pl. 
ke,S,,N.i,). 	Ohne diese Herkunft des Wortes anzuerkennen, will ich 
doch bernerken, dass der sehr junge Ursprung von xdi.l.i, auch darum 
wahrscheinlich ist, well Hafagt und Seijid Murtada das Wort nicht 
erwahnen. 	Mit ,1,<.1i, hat •KS:,.1i, 	also keinen Zusammenhang. 	"(ler 
den 	Ursprung von 	,g,<..ii 	schweigt Dozy. — Von 	den tiirkischen 
Formen stammt 'i.i."-li gewiss aus 	den romanischen Sprachen; da- 
gegen k8nnten xii1..6 und 0..K.Li, direkt auf gr. /irp6)..ziov zuriickgehn. 
110 0 .1i Kork = 97a2.11/0g. 	111 5,.3,..X.ii 	Gasthaus und Waren- 
lager, die agyptische i.31 t , der persische 0L,..:, wird seit Golius in 
der Regel aus neevOozelov erklart. 	Nach den Arabern sell das 
Wort der syrischen Mundart angehoren; darauf deutet auch die 
Nisba Si..i,.>,..:.i. 	Die romanischen Formen stammen nach Diez5) aus 
dem Arabischen. 	Ich mochte fiir den Ursprung 	des 	arabischen 
Wortes noch an 9polivac4, exchange% bourse, the place, where 
merchants meet to transact business erinnern. Oder ist das byzan- 
tinische Wort aus dem Arabischen zurtickentlehnt ? 	112 R Duval 
vermutet eine Beeinflussung von ,..t.i, als Farbenbezeichnung durch 
syr. /jJek.0 , gr. xvoev60). 	113 Lr..tol....i. Eimer, am Schopfrad = ./.4Joc. 
114 	L,..)•) 6. Li Boot = zc;ealgo, 	carabus; 	vgl. fiber LA- 	Zeitschr. • •  
1896, 	624. 	616. 	115 0  ;Li 	Regel u. s. w. == zavev, canon, ,,, 

1) Meg diese Trennung bolder Ausdrticke ftir 	die philologische Analyse 
Wert haben, so fielen doch fiir das sprachliche Bewusstsein der Araber beide 
zusammen ; vgl. p. pal, Miinze und Schuppe. 

2) Glossaire des mots espagnols S. 264fg.; Suppl. s. v. 
3) S. 143 sub fondaco. 
4) E. A. Sophocles, mit Zeugnissen aus dem 11. christlichen Jahrhundert. 

Unzuganglich war mir Heyd, fiber funda wed fondaco (1880). 	• 
5) Journal Asiatique 1894, I, 368f. 
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vgl. Ztschr. 1896, 634. 	116 Unsicher ist L;;;,5*.i Hai ,, xanaeiag1 ). 
117 uo.,..?....i, 	u."433 , 	 Sattelknauf =---- 	xerpri. 	118 Li....I. 
Papier = xcievng. 	Aus jiingern romanischen Formen muss das 
neuere 	.2,:..Lat..- 	Karte 	stammen. 	119 3.1p.i.i Korb =-- z6e9ranog 
(xcieraXog). 	Da aber x. nur der jiidischen und christlichen Graecitat 
angehort, kann es kaum echt griechisch sein; man muss an Agypten 
oder 	Persien 	denken2). 	120 ..)."iii ein Fahrzeug --= 	xipxoveog. 

121 	K.1.)i 	Klotz, 	Block = zoefix.6, 	abgeleitet KeeC1  li 	Holzscheit; 
Wurzel , pl. Brennholz. 	122 Ly.:y53 Feuerstelle des Topfers ---- 
xepap.etig, abgeleitet Leo.,...o.i Topfer3). 	123 	Ziegel = xepa- 
1.416ov. 	124 _.tae,.:..i.i 'arnaNt, Blumenkohl = zovvovniat (Fleischer) 
oder besser xeasufii&ov (J. Low, G. Meyer). 125 Jain Nelke = zaevii- 

- 
Tvaov4 ). 	126 iti 	Raa 	=--- 	xepaia. 	127 .pi,..x...2.i , ..74.3), _,..,Iii , 
vulgar - agyptisch 	'azzir,  , 	Zinn 	,-----Ixacivireeog5 ). 	128 	(71...6......:3 
Wage u. s. w. = dtzaar;ig (Zeitschr. 1896, 633. 620). Diese Erklarung 
scheint mir lautlich und sachlich zu befriedigen , 	wahrend bei der 
Annahme R. Dvatiks , dass es = 	a(s.rng sei, der Anlaut bedenk- 
lich 	ist 	(vgl. 	Zeitschr. 	1896 , 	621). 	Fleischers 	Erklarung 	aus 
constans (libra), von Noldeke mit Recht verworfen , ist neuerdings 
von D. Ginzburg wieder verfochten worden (constans oder ex aequo 
stans). 	Aber in einem Verse des 'A& b. Zeid will der russische Ge- 
lehrte mit Fraenkel (282) es als „custoe fassen.. Fraenkel erklart das 
koranische u,..11,-- 	aus 	t)yo6ra6ice6). 	129 iy„,,a3 bauchiger Topf 
= yacrreiov. 	130 ‘....)54../.i Damon, Kobold, besser von Axxcivaetteiog 
als von xvvavaer.wrog7 ). 	1313,,x3 ein Hohlmass, wird mit xanian 
verglichen, ist aber kaum direkt daraus entlehnt (vgl. Ztschr.1896, 647 
n. 264). 132 i4Sei Monchswohnung; Patriarchat, durchs Aramaische 

1) Zeitschr. 1886, 187; 1896, 614. 
2) Vgl. such Fraenkel S. 78; 'vcri:ts •Ezra 1, 9 (Tempelgefasse aus Gold 

und Silber). 
3) Dozy s. v. 	A. v. Kremer, Notizen 21 [231. 
4) Dies aus dem Indischen, vgl. Zeitsehr. 1896, 650. 
5) Dies keltisch nach Sal. Reload). 
6) Vgl. Gawalip ed Sachau S. 51. 	Fraenkel, aram. Fremdw. S. 198. 

Zapiski der russ. morgenl. Gesellschaft VIII, 145 f. 	Wiener Zeitschr. VI, 261. 
7) G. Hoffmann: Zeitschr. 1878, 748; It. Duval: JA. 1892, I, 156 ff. 	Als 

Spottname .eines Philologen: G. Fliigel, die grammat. Schulen 1, 65. 
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aus xeniov1). 	133 tp..JS Tau, Kabel 7---- xtawg2 ). 134 Lr53 Bravo. 
rufen, durchs Aramaasche aus zaA.6, vgl. 	t=--- ;toady, Gawil. 0.,1•6 
S. Iron). 	135 	ty.,,,,e4 Kirche 	=-- 	bezansia. 	136 ...tc46 mit Ge- 
schwulst behaftet --=-- xnVirTis, wahrend i..Li Geschwulst =-- x4A77. 
137 u,,t.iik'i, (..,..ol.A.Li ein Gemuse = xcaoze;:citoy4 ). 	138 rili Schreib- 

rohr u. s. w. . xcaccaw, calamus. 	139 	Prior = iami- , 	 oa'.0'." 
yevog, vgl. unten XI. 	140 	Behaltnis — zeiyarect, nip- 5.1,-,. 

nretov. 	141 	auch 	i...;.et...i 	Ofen = 	xciptvog. 0.*4.:i , 	0.4i , 	t.....i 
Aus lat. caminus stammt die Angere spanische Form e.).&+.f Ofen- 
ladung. 	Die von ljafagt (188, 17) genannte Form 	ist mir r.er.i 

sonst nicht bekannt. 	142 ,...ii Hanf, auch ,...„,3,i, :=--._.- zcivvafitc5 ). 
143 L'.410..,:i, 	verschrieben 1 /4_:;!,..x.;.i. , 	Rolle, 	Gebetbuch; 	Grundbuch 
= zovvc2nov. 	Aus dernselben griechischen Wort6), aber durcb 
tiirkische Vermittelung stammt LA.x.:.i, 1 /4_31,...\-;,/ Lafette. 	144 it.;,,,ii 
Gefass, Flasche = xavviov7 ). 	145 laidi stibitzen =-- Ointur 
(TA. V, 211). 	146 	:S:i , Y...;.5.i 	Schachtel, 	Dose 	(in 	Arabien) --= 
xvrig. 	147 	„tii, 04:4 Muschel u. s. w. .=--- z4rzn. 	148 Ly.s.iyi 
Helmspitze = xiiivoi. 	149 ..1,15e0 Kern 	der Johannesbrotschote; 
auch 	als Munze 	und 	Mass 	-= 	zeetirtov8 ). 	150 	..1:),:e:i 7  such 
, 	 .to......3 (Ibn. Raclwan), eine Mischung aus. Wachs, 61 u. s. w., =-- ,....7 	--.... 
xriewr6v. 	151 1,:.;;)  .--, .*.i  'asarYa , Markthalle , wahrscheinlich nach 
dem zatocieetov von Alexandrien benannt. 	152 c) j.,6*i Zimmer, 
Zelt , 	Cisterne 	(altes Alexandrien)o), Kloake 	(Kairo) 	=--- 	zotant. 

— 	— 
1) Abweiehende Formen und Sachliches aus christlicher Quell.): Biagi 

189. 184. 
2) Erhalten in Sfidarabien (v. d. Berg, le Hadhramout 273. 291) mid in 

,Oman (Jaakar: t  ja./..i tow, u. a.). 

3) Far ' L""'" beschimpfen vgl. hebr. 	',p . 
4) Dies aber wahrscheinlich ligyptisch. 
5) Das Wort ist im Griechisehen selbst fremd (Gustav Meyer). 
6) Fleischer, Klein. Schriften II, 2, 659. 
7) Uber die romanisehe Gruppe vgl. Dies 539: cane. 
8) Echt arabisch: 244,.... 	eigentlich und iibertragen, vgl. nosh Helm: 

Johannesbrodbaum. 
9) Vgl. J. Strzygowski, byzant. Denkmaler II, 202 f. 
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153 53.5 Kirsche = z49aoT4.:, jiingere Form k(u)r8z , wohl aus 
fr. 	cerise. 	154 Thema ;;.c predigen , auffordern aus xneixwetv. 
155 	Thema 	u..,5..< 	einweihen aus vgaya , 	Salbol. 	156 ....§....S, 
L.kt,...,5S Baumwolle = 7o6athztovi). 157 	 S5S SOnntag = zvetazij, 
158 ,.......3S k(u)rwmb, Kohl .---- zedufili. 	159 ,,i5S Waschgefass 
zievtv, revi fitov. 	160 y.;,...43)._< karawet(a), holzernes Gestell fur 
das Ruhebett = zp. ci6'flarog, xeafli9drtov, grabatus2 ). 161 L,,......f kuss, 

weibliche Scham = xvo*, x13019vg2 ). 162 0_,....c' Rummel = ziutvov. 
163 ii.,,..X-LI-  kundura, Schuh, wohl durch tiirkische Vermittelung aus 
byzant. xovvraea4 ). 164 8,5i.S Gau = zaga. 	164 a r,..",,1 = zuiy175 ). 
165 sl.t4.f,S Alchemie, Chemie --..... xvtaia. 	166 t.}........;.5 Senfsamen 
= Acttpcivn. 	167 	 Riuber = bov5g. 168 	&gam, u.al, 	,z.........2.1 	 r..il 
Mine,, Torpedo, durchs Tiirkische-  aus Acrytim, Hohlung. 	169 ciil, 
0.KJ Schale = laxtivii. 	170 1..;,4y1 liibia, Bohne, durchs Aramitische 

aus Aollog. 	171 c).,).....; Magier = pciyog. 	172 	bebautes 
Feld = 	Anteil, and koptisch 	'UtnarUS 	Lektionar suieog, 	 Ly4)412:i 	, 

-=. zazol yieog. 	173 rz,o mitr,  , Meter, 	geht durch europaische 
Vermittelung auf Or pov zurtick ; auf direkte Entlehnung kiSnnte 
das seltene, metrisch gebrauchte 5x..4'beruhen6); vielleicht such .;,-..", 
spannen , 	strecken7). 	174 	 3..z.:e. 	Rebel 	= 	Acizaog. 	175 ot.....,0 

1) Vgl. fiber ‘.....iyo Zeitschr. 1896, 632. 
2) Urspriinglich macedonisch-hellenistisch, von Byzanz aus welt verbreitet. 
3) Vgl. Uafigi 194, 11 fg. 
4) Byzantinische Zeitschr. II, 304 f.; anders G. Meyer, tiirk. Studien I, 53;. 

berichtigt I'Oriente I, Roma, 1894, S. 196. 	Das arabische• Wort in Agypten, 
Palii.stina , Jemen. 	Aber iii.X.id Stange (vgl. Dozy; Ousima ed Derenbourg 
146, 4), 1st 	 das 	 " 4̀ , wahrscheinlich =--- X0Videt01,  , 	seiuerseits attch als (5..) 
L5.56w5 Lanzenschaft, erhalton ist. 

5) 'LA. VIII, 104 f. 
6) ljafitgi 	209f: 	i..0..) .3).1 	.....:.....3LS 	L..)si; 	,....LIL:s 	b..„,-;:-4  ,(5,..5•5 	 t 	cf 

0,4......„4 	ts.v.K.. 	3‘,X-' 	of k...AiL/..31• 	6..3 	kitS j.204 e.,Z.J1 cyA 	-4.7C L4  

)t.Jt yl.:d Lt 	13..s-  si.*. 	j..5-3..A r.,..1!„ 	zcs.123.  L,,,,..‘4,4 	cr., 	!).;:do tasi3 

P16L:1•1 • 
7) Vgl. aber talmudisch nrit . 
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mu) ytin , 	rote 	Korallen , 	durchs 	Aramaische 	wahrscheinlich ins 
papycceirrig. 	176 0,,,...)..4 Myrte = ttveaivn. 	177. 	Marmor, sey 
Alabaster = /..ccip,,uaeog. 	178 (...0.,...4 Salbe, durchs Turkische (medley) 
aus 	(ecikanza. 	179 	t, — .4 	mastdrin 	Kelle 	= pm1reiov, &) 	 , 
ttovolviov. 	180 LK1a).:-.1.4 Mastic, durchs Aramaische von uceo'rizn. 
181 83.:2,4 Schlauch = pszeigi'ig, metretal). 	182 u......41',..LiA  Magnet 
=---- y.a7v1irrt 	(2.iaog). 	183 	vulgar 	ba'clinis, Petersilie, 
= pazeooviatov 2 ). 	184 	 vulgar meMbija, air- 

chorus, 	ein 	Gemiise 	= 	,aolecivi 	(uaA,c4,7i). 	185 i.1.:.i., Mantel, 
Kutte = ittniaorii. 	186 0 	• --;;\;.a Wurfmaschine, Schdpfrad 
tcc'enavov. 	187 	auch L..ii.e..1.27.--\..L., Wurfmaschine --...= we're. _.*.i.*.z....;,,4, 
viztov 3). 	188 tber 	3..A.L4 	und 	,x.iU.4 	vgl. 	Zeitschr. 	1896, 626. 

189 i..*....: vulgar minje, in der Bindeform minjet und mit, in agyp- 
schen 	Ortsnamen 	.-.---,- gov;), 	Kloster, 	ausserhalb 	Agyptens auch 
Garten4). 	190 t.,,a_pdo eine Art Erdpech = p.ovpia. 	191 	 3.7.,,z Salbil 
= 1.44ov. 	192 0 	 .4 vulgar auch 16Miln, Affe , wahrscheinlich 
durch Volksetymologie aus yttieti 5 ). 192 a u„_,..4Li = vo,uog. 193 ti.,.!Li 
GOtterbildnische (in agyptischen Tempeln), Grabstatte u. s. w. ----. va6c. 
194 	,:3;_t3 	nut:,  	p1. 	nawatflot, 	Schiffer 	-,---- 	vcairw. 	195 (..1"1".3 
nauhin, Frachtgeld =---- vaRov. 	196 0,..5.:ii Gclenkschmerz , wahr- 
scheinlich = vixeonstgo). 	197 3,13 nu'i (aber Nisba nu'ali), Knack- 

obst zum Nachtisch = mi)70.ov7 ). 	198 &it-9 Hof des Mondes --:-- 
-. 

1) Vgl. ftir den Auslaut gu'nbed --- i..;:i und dastgerd 	ii-fs......) . J 
2) Vulgar soon bei Hafitgi 203, 4. 
3) Vgl. Dozy, Suppl. II, 617; dagegen Fleischer, Klein. Schriften III, 34ft 

4) Dozy, Suppl. s. v.; wahrscheinlich ist p1. 0...;..4 alter als Y...:•,;.A . Lehr- 

reicher Artikel im u.")......11 ct.3 X, 350E, wo auch ein andalusischer Ortsname 
genannt wird. 	Wie verhalt sich hierzu agypt. mnie, Hafen, Landungsplatz? 
(Wiener Zeitschr. VIII, 8). 

5) Zur Verbreitung vgl. Diez 383: mammone, Meerkatze. 
6) Ich hatte mir unabhiingig von Fraenkel (de voe. peregr. S. 14) these 

Gieichung notiert. 	Sachs erklarte das talm. 01"9: aus yew:44w. 

7) In der Pistazienmakame 	des Sujitti werden zu den 3,..§.3 gerechnet: 

Pistazien, Mandeln, Wallniisse , Haselniisse, _6_,..4 bL.:;:, 	e„.3_3.31 ,........, need ,r,...,  
j.i.,..;.,..1r ;  vgl. auch nueatula, Amari, Storia della Sicilia III, 892. 
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eidwg, halos. 	198 a ,4,,.,..6: = ian. 	19.9 	 ....toi., ein Kirehengesang 
= [rads.] ficeatic.. 	200 c.::.,:it.4  Hyacinth, 	durchs Aramaische aus 
imixtvaog. 	201 Thema 0,ii„4 deutlich, gewiss, durchs Aramaische 
aus eixtii0). 

Endlich glaube ich in einer Reihe von arabischen Ausdriicken 
Anlehnung an ein griechisches Vorbild zu erkennen, namlich: iii..;.; 

Geld = AnTi.tce; L. l..4.1...., i. 	Heerstrasse = Mural:di Oads, ii......0 
Obelisk = Ofie2lazog kleiner Spiess, ...41...„ Sammelstatte =--ix:andia2). 

Der 	stehende Ehrentitel des Vieekonigs von Agypten , (...;2-11 ;:b.  s3 , 

Wohlthater, 	kann, 	da 	auch in der tiirkischen Hofsprache, 	auf 
byzantinischer Uberlieferung beruhen (vgl. das ptolemaische Elm:9- 
24ns and Lucas 22, 25 elieeyirat). 

Ein eigentiimlicher Rest friiherer Beziehungen Agyptens zu 
Cypern scheint mir in dem vulgaren 'abdrsii, 'abarisa, 	Geld, 
Moneten, erhalten zu sein. Die genannte Pluralform fiihrt analogisch 
auf sing. ti.,.„)....i 'ubrusi, cyprisch; von einer Miinze dieses Namens 
haben wir in der That Kunde erhalten3). 	Vielleicht aber bedeutet 
der Ausdruck einfach „Kupfermiinze“. 

IX. Tiirkische Entlehnungen. . 
1 )L,.;;.1 alt = iljticir. 	2 Q.,<.,,3)  i 	urngk, Muster =-- ornek. 

3 *i.:61 5;;:i igrera, Sklavin, 	die 	entlassen and an einen andern ver- 
heiratet wird -=--- arag, Diener, Lehrling4). 	4 *i..V alitga, ein 
anatolisches Gewebe = /i/adie, buntfarbig. 	5 L5iL,;:;,33! inkigari, 
Janitschar = jeiti-e:eri. 	6 ;s-,y , i.,...:31 Zimmer -,-- oda. 	Aus einer 
Ahern Form theses Wortes (t.:,41.:;31, 8.-s3c u. s. w.) stammt das ver- 
altete jt.103  Zeltlager. 	7 i.4.,t,1 tlinza,. feine Holzarbeit aus 	....ii.4. 31 
Oillittle, meisseln, schnitzen. 	8..,..1 eil, iii, gut, solid gearbeitet = c/u. 
9 0:1:4 bag, Haupt-, Ober-, = bag, Haupt, in Zusammensetzttngen 
bcVsy, sein Haupt, wird vom Volke mit 6ciga verweebselt. 	10 t....;:,L4  
bas", Pascha = petad. 	11 	:.ici;.?  Krug 	= bardatc. 	12 ,A,..i3-.% 
bazawank, Kuppler (Schimpfwort) = 	13 i.a.:.::..? baVa, pezevenk. 
anders, verschieden = bd.:Via. 	14. Thema 	drucken, pressen .4  

1) Fraenkel 273 (flea Noldeke). 
2) Bestittigt durch das ebenfalls von Byzanz abiangige russisehe C06Ops. 
3) Journal Asiatique 1881, II, 512 (vom J. 896 H. =-- 1490-91). 
4) Dies vielleicht p. 1;ircV, 'dirdb, dux vine, director (Vuners 1, 564 a). 

Bd. LI. 	 20 
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von barnatz. 	15 ii~S 	Blindel = boya. 	16 L.5.1.)I044  bugdeldli, 
Fachwerk mit Verputz = bajdeldi, bajdadli. 	17 	 ).,f., bakrag, 

Kaffeekanne = balcradi. 	18 x..4* balm, Axt = balta und grosse 

L.5.5r.,ak.? ballagi, Bote. 	19 L5.‹.4 belki, vielleicht = belki. 	20 j,_,.)..;1 /44  
bundu'i, turkische Goldmiinze von Venedik , Venedig. 	Nebenform 

21 	benig, Gewand, besonders zum Reiten = bina 0...iLX.:.• 	Li;:,..,,:.? 

22 ),.) bautoiz, verderben, verhunzen, aus bozmale. 	23 (..A.,4  bo.;, 
leer, sinnlos, albern = bog, leer. 	24 131..C.3,4, )1..i4  bujciz, Meerenge, 
Enge (auch bildlich) = bogal). 	25 '4 i,..1 biya, Farbe, Wichse = 
baja. 	26. 	bele, vulgar beh = beig, bei. 	27 Lgs.,., 	 L5....,...!:.;, 	0..-:G,, 
X....:::.....ro, 	3......:•-:S(1 	Speiseplatte, 	Schale 	,.-- tepsi 2). 	28 3..:i und u.ti 

Flitter, Goldfaden = tel, Draht. 	29 	 e.1.:*i tallig , 	Filzpantoffel -=- 
terlik. 	30 } 	..S, upt.A) Eisen, ist in Agypten erhalten im Eigen- 
namen Demer-dit§ und in Le4....?..543 tameirgi, Heilgehilfe. 	31 pl.? 
Roggen = javdar. 	32 3,3.... Eimer = gerdel. 	33 0,1)...?. guzluk, 
Brille = giodiek. 	34 Y..,5.- gezmi i , 	Stiefel =-- idzme. 	35 t..,.. 
07 j , 	Tuch 	= 	 jolea3 ). 	36 	L33.31.... 	=---; 	...:4. 4.3L3 	Iscize, 	eigentlich 
(Pfahl) und bildlich (List, Trug). 	37 it t.ti , ri..1:;v, Bombe = ljum- 

bara , lewrnbara. 	 38 	04.,.;., 	auch ol..12.*i , 	Schnur, 	Faden --,---- 
7saitiin4 ). 	39 u...".;.) 	friiher Keule, 	jetzt Pflock , Nadel; Penis =---- 
topaz. 	Dasselbe Wort scheint als Jo in Algier und Marokko er- 

1) Seit der osmanischen Herrschaft in Agypten entspricht bogaz hier such 
dem arab. fic2, um Stiidte wie Reser, Damiette, Rosette und Alexandrien au 
bezeichnen. 	In Agypten 	entspricht der 	 .:..3 wiederum 	den „Thoren" des 
Fharaonen-Reiches. Die neueste arabisehe Benennung dieser Sttidte ist .s.4:61...4 
Gouvernorat. 

2) In.  Agypten, wie 	es scheint, 	nur erhalten in 	 :::....!..6 II platschern, 
planschen. 

3) Barbier de Meynard bemerkt zum Worte ,s...i.,...: origine slave. Aber 
Fr. Miklosich (die tiirkischen Elemente I, 42) betrachtet die slavischen Formes 
als Entlehnungen aus dem Tiirkischen. Wahrscheinlich fanden schon die Thies 
es vor (phrygisch?). 	K A. Sophocles: •i-,:xtc, woolen cloth. 

4) Dies nach G. Meyer (tiirk. Studien I, 91), griech. yaleravor, Band 
(2. Jahrh. if. ehr.),' auch lat. gaitanum (5. Jahrh.), zona, cingulum. Sophocles: 
yairrarov, a kind of braid: 	Die Beriihrung mit ar. igs,....-4 ist zufallig. 
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halten zu sein. 	40. L5-,..?.....) gerade (adj., adv., 	eigentlich and bild- 
lich) = L5,..C.).. 	dogru. 	41 	_51....i,,i Schlagel = toismatc. 	42 8i), 
ia3c), ,0J, eine Truppengattung (veraltet), von deli, toll. 43 	 eek.) 
Jacke , 	wird 	fill- 	tiirldsch 	gehalten. 	Aber die von Bistanf an- 
gefiihrten Urformen sind fraglich. 	44 i...i.oSi Stempel =.-- tamjii , 
fanzja. 	45 3.S..i..) clinga, Achse = dengil. 	46 if:......Li..v.) dzinunma, 
Flotte =-- clonanma. 	47 1._?,  saga, Fransen = ,_:.1..,,, ,sajais'). 
48 L5L-,., sera, arabisiert sertipi, Palast = serai. 	49 e 	serf, 
hart (z. B. Melone) = sert. 	50 L4.....),,..... sergi , Behandigungsbuch, 
carnet de consignation (de lettres), = serge. 	Denominativ sarrag, 
eintragen, registrieren. 	51 0,-)..,,, sergin, verbannen, von siirgiin, 
52 	W....--1/4......., singli, Bajonett == saga, 	 Kii..,..,. 	53 g..§.;....., sanfara, 
Schmirgel = 3.)1.,.....6 zampdray. 	54 1.51,::, 	Thee , 	zunachst 	aus 
t. ME, 	dies 	durchs Russische 	aus 	China vermittelt. 	55 u;:,.."3"1.;;-, 
Hammer 	= 	Oelcidi 2); 	56 	L.):::,, I3L;;; 	gawV, 	Polizist 	u. 	s. 	w. 
= 	Mg's', 	Pfortner, 	Bote. 	57 	.-ublik, Pfeife 	= j.eb4. ,$...:...-3:, 

S ndale, aus a58 galr:s'ir, Pluderhosen = &lair. 58 a • 4.*.„:::.......::; 	 ..:;:, 
Om-A. 59 	gelebi, fein, artig, geziert = jelebl. 	Wahrend ()debt' (5.14; 
friiher fiir rein tiirkisch gaits), hat Baron Rosen neuerdings die Hypo-
these des tiirkischen Gelehrten Mimed Wefik Paseha weiterfiihrend4), 
eine ganzlich abweichende Ansicht verfochten. Nach ihm ist Oelebi 
Nisba von p. jelipii , Kreuz , 	dies nur eine Transkription von syr. 
,salibal. 	In den Kreisen, wo nestorianische Sendboten die Religion 
des Kreuzes predigten , war i':elebi Beiname der Neubekehrten; da 
die Bekehrungen aber an den Hfifen der Herrscher anfingen mid 
von hier aus weiter drangen , erhielt jeiebi vorzugsweise den Be- 
gruff des Vornehmen , Hochstehenden, Feingebildeten. 	So erklare 
sich die Fassung des osmanischen Wortes. 	Ich bedauere, die An- 
sicht des russischen Gelehrten nicht annehmen zu konnen. 	Meine 
Einwendungen sind folgende: 	Nach einer durch zahlreiche Ana- 
logien gestfitzten Ansicht ist syr. tratibei aus 	p. jetipti 	geworden, 
nicht umgekehrt (vgl. Zeitschr. 1896, 614 f.). 	Die bisherige Ab- 
leitung von jelebi ist gut begeindet and der tbergang von Gott 

1) Der Ausfall des t.,:i deutet auf tbernahme in der Mundart von Kairo. 
2) Wie verldilt sich p. bakoc, Vullers I, 556 a hierzu? 
3) Vom alttiirk. Meg), celeb, Gott, Herr, jakutisch 'ealban, Gott. 
3) Zapiski der russ. morgenl. Gesellschaft V (1890), 904ff., Ahmed Wefik 

xei4.;:= 	1, 482, darnach Barbier de Meynard, diet. ture francais I, 594. 

20* 
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zu Herrscher , Herr u. s. w. hat Analogien z. B. in p. j.,p.... und 
lat. divines. Ich vermisse ferner die geschichtlichen Zeugnisse far 
die angefalute , specifisehe Bedeutung von.  i:elebi. 	Emilia ist zu 
beachten, dass das Wort Zelebi z. B. den persischen Seldiuken (wo 
wir es erwarten miissten) fehlt , sein Aufkommen dagegen genau 
mit dem Auftreten der Osmanen zusammenfallt1). 	Um also die 
alte , 	wohlbegriindete Ansicht von 	der Herkunft des Ausdrucks 

zu erschiittern 	mfisste die Hypothese Ahmed Wefiks mit ,..l. 	 , 
bessern Zeugnissen als bisher gestutzt werden. 	60 IC.a.:::, Kissen = . 
gate. 	61 ..)34).,:4...:1 Boje , Seetonne = gamandra (dies selbst un- 

klaren Ursprungs). 	62 i...6,,L.a., Mappe =-.= (s.'.ant,a, Sackchen. 	63 ,i,cLf..... 
.innik, Feuerwerk, friiher .§enlik = genlik, Belustigung. 64 0L.f.......:,  
kkgeint, such oLK.L?.. Zigeuner ; Freudenmadchen = iiengiane?). 
65 3iy...:.:, Sack = 6uvta. 	Dies Wort scheint mit p. cliolatt, ar. 
diawalilcu.s. w. zusammenzuhangen (vgl. Zeitschr. 1896, S. 639.611). 
65 a 8)",:::, Tuch = cevre. 	66 6L,.0 ganz, vollwichtig u. s. w. = ..sq. 
67 %...ii...<N.Lo 	Fahne u. s. w. --= sundials. 	68 '2,:....A. 	Fort = ,sangaic, 
tabia. 69 	Reihe und Glied --= tabitr, Feldlager, Wagenburg. Das ..),..31.1a, 
Wort findet sich auch in alien slavischen Sprachen und wird oft far 
slavisch gehalten. Aber Miklosich betrachtet es als Entlehnung aus 
dem Tiirkischens). 	70 0:4_,„?...6 tarblig, habe ich neulich aus *ter-piii, 
also Schweisskappe, erklart (Zeitschr. 1896, S. 333). 	Die, wie ich 
glaube , von Dozy4) aufgebrachte Erklarung aus ser-pia scheitert 
an lautlichen Schwierigkeiten, ebenso wie die iibliche Deutung von 
ar. senkeri, Klempner, aus t. tenelce5 ). 	71. .cf)..i..6 vulgar 512 turra, 
Monogramm des Herrschers u. s. w. = turra, turra. 	72 ty?..7 

Rossschweif = to 	73 w..*.?j= , feiner '2,145.= Wagen ---.-- araba. 

1) Die von Baron Rosen angetlihrten Zeugnisse sind: Ibn Battita (ed. 
Faris II, 457 i.), der 725 (1326) seine gross° Boise antrat; europaisehes Zeugnis 
von 1313 (bei Heyd, Levantehande11, 6011., II, 991.); der Byzantiner G. Phrantzes, 
dessen Chronik bis 1477 geht. 

2) Die iilteste Form des Wortes ist naeb Fr. Miklosich .<901,7avot, eine 
im 6. Jahrh. erveiihnte ebristliehe Sekte, vgl. B. A. Sophocles s. v.; Miklosich, 
die thrkischen Elememte I, 41. 

3) Die tiirkisehen Elemente II, 65. 
4) Diet. des vdtements arabes S. 253 f. 
5) Vgl. unten XIII, 44. 
6) Dies naeli Barbier de Meynard persiseh , aber Vullers Wilt tog flir 

iiirlasch. 
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74 	-:•,-• 	Koch = agdii7 ). 	75 	:- its Hausr at, Gepack 	wahr- ,  O ."- 
scheinlich 	= 	evihi , hausliche Angelegenheit2). 	76 	1)agar, j....,,..i 
Zigeuner, Landstreicher, wohl = lca:ar,  , fliichtig; vgl. in Mesopo- 
tamien 	.,:i. (Socin). 	77 i..:::,.i furha, Biirste = ferZa. 	Das tiirkische -•  Wort mag romanischen Ursprungs sein8), aber man darf nicht nit 
Bisttini und andern das neuarabische Wort direkt aus fr. brosse 
ableiten. 	78 L.):::,,II.:i 'A.4, Streichriemen = icarv. 	79 LAji III hand- 
gemein werden aus 7sdryhmak , sich vermengen. 	80 i<4-t.iii ein 
Kilfahrzeug, nach der herrschenden Annahme aus kandia (bah); 
franz. cange scheint aus Agypten entlehnt zu sein; aber woher 
stammt span. canja?4 ) 	81 (,)3Li 'd'un; cucumis melo = lecuntn. 
82 up, ,  . i , vow  .,a, t ji , ut,..?L'i, eine Art Harfe -._...- lcopuz5 ). 	83 oy 
Kessel = Isazdn. 	84 	Hacke aus leazmals. 	85 3.,*i 'aldoz, 
Schraube = leadjuz, kulavuz. 	86 j....:i KuniS, Stutemnilch =- 
Icemiz. 87 	Tuch = leuma6 ). Wie 	bezeichnete lama L.,;;;,L+S 	 Li:4,4c 
friiher allgemein Habe , Gepiick, 	Ware. 	88 „..,..4:i 	buckelig 	= 
leambilr. 	89 i..4.311;:i Trense = Icantarma. 	90 c5iii 'It'd, jung, 
munter = lcuzu, Lamm. 	91 03,.05.< kardletm , auch 3...0 9 
Polizeistation, Wachtstube = leara-leul. 	92 _L 4 5 , 	kUrbeig , Peitsche, 
Karbatsche = lcerbacli , Iserbcl. 	Dozy un 	Barbier de Meynard 
vermuten slavischen Ursprung, aber Miklosich betrachtet das Wort 
als Entlehnung aus dem Tiirkischen7). 	93 wSi.f lurk, Pelzgewand 

kiirk. 94 46.S karak, IIarke, wahrscheinlich = kiirek, Scliaufel, _i 
Ruder. 95 r,S„ 	kesm, Art, Zuschnitt, Mode = Icesim. 96 L5...?_,S 
kubri, grosse (meist eiserne) Briicke = kiopril, dies wahrscheinlich 
aus 	risovga. 	97 K,1, kilkargala 	Salpeter .---. ge(v)herJ.ele. -.7741,S. 	, 
98 y mizz, Pantoffeln = mest. 	99 	 AI...)...x.......,§ Zimmermann, wahr- 
scheinlich aus ital. mestiere (oder 'maestro) ± t. ddhs). 	100 644.A 

1) aber die Bildung vgl. Zeitschr. 1891, 3521E 
2) Etwas abweichend ebd. 354f. 
3) G. Meyer, Turk. Studien I, 46. 
4) Herkunft und Wanderung des Wortes scheinen mir weiterer Aufkiirang 

zu bedilrfen. 
5) Zur Verbreitung des Wortes: Miklosich, die tiirkischen Elemente I, 99. 

Zur Sadie: Landberg, Arabica III, 29ff., 112 ff. 
6) Zur Verbreitung: Miklosich, die tiirk. Elemente I, 100. 
7) Die tiirk, Elemente I, 96; vgl. ty.?.- oben n. 35. 
8) aber die Form des Wortes vgl. Fleischer, Klein. Schriften III, 27 (zu 

Dozy II, 588). 	fiber t.  j.*:.A. 	vgl. Zeitschr. 1896, 623. 640, wodurch Fleischers 
Bedenken beseitigt werden. 	Das Wort such in Jemen: Manumit Jemen S. 44 
mesterdasc, falegname. 
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mirnbeig, birnbag, Kiavatte = bojun &tip: 	101 (3...;:‘,1,LL.4 veilchen- 
farben, aus benefge, menev.g.e1), der tiirkischen Form von p. bunafgah. 
102 (,..3lsi heinum, pl. hawanim, hinzessin , vornehme Frau = 
leanym, Fiirstin. 	103 )".;:.;,..1) hantiir, Wagen = hintu, Unto (dies 
ungarisc hen Urwrungs). 	104 L:41.,_?-3  Feuerloch, -stelle = °dials, 
Herd. 	105 vulgar barakat warsal, schonen Dank! aus bereket 
versin. 	106 ... S.A., wirku, 	eine Abgabe (veraltet) = ts_S. i3  vergi. 
107 x.:,:i4 Schreibvorlage u. s. w. = jafta. 	108 '2,:.il.!  Kragen = 
iiilea. 	109 i.',31. 	Kissenuberzug am Sofa, 	wahrscheinlich aus An, 
Seite. 	110 	td.50...0 jai& , 	eine 	Art 	Pachtkontrakt = gediik. 
110 a 	Kawass = jaseileclU 	111 	 jaheik, Esel --,-- (34-1.iL.,.,,! 	 uc..,.::: 4  
eiek. 	112 v......ci jiiiiik, v ein Gewand = jelek. 	113 L,4.,:_7 1, i  jailcangi, 
Mastwachter, aus jelleen, Segel. 	-114 	:......! jamig, Friichte, Obst 
= jemi.g. 	115 tvo_<.,, id/flak, Essen = jemek. 

Der Einfluss des Tiirkischen macht sich in Agypten noch be- 
merkbar in einer Anzahl von Endungen 	(-1i-, , 	-gi u. s. w.), in 
gewissen Wendungen der Kanzleisprache z. B. (.5 U,..42..›. haclratlari 
and anderen zerstreuten rberlebseln (z. B. p.-t. plur. an). 	In der 
Militarsprache ist bis jetzt das Tiirkische noch nicht vom Arabischen 
verdrangt worden. 

Einige 	urspriinglich arabische 	Ausdriicke 	sind in ttirkischer 
Form oder Entatellung zuriickentlehnt worden. Dahin gehort kalfa, 
Dienerin im Harem , 	entstanden 	aus i.§.4...4., *zUL....--<k....):i terse Liana, 
Werft, aus t. ters-heina, dies aus ital. ddrsena, dies im Mittelalter 
aus arab. :14.=L 2.,a31 j!,.) Werkstatt, entlehnt. ),.....c..4 mahmitz, Sporn, 

ist tinitische Form des ar.)1_,..e,o mama'z. 	 Z.,...".„<*.i, auch 4‹:i, Kloster, 

wiirde, wenn aus L.5.<17  L.<:.i! entstanden2), ebenfalls hierher gehoren, 

vielleicht auch .12.i.:., dienstuntauglich, altersschwach. 	0.... Lyp &wig, 
Schleuse, erklare ich aus *havyz, *havyz, der turkischen Form von 

ar. cv).:41,.., vgl. t. waleyt = ,_,a3 , 

2) 	Nicht 	aus miniaceus, 	wie 	Schiefner 	meinte 	(Mélanges Asiatiques 
III, 283 Anm.). 

1) Fleischer sehon 1839; wiederholt: Klein. Schriften II, 2, 488; ebenso 
Barbier de Maynard. 
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X. Slavisehe Entlehnungen. 

Mehrere Ausdriicke hat das Arabische mit den slavischen Sprachen 
gemeinsam infolge alter selbstandiger Entlehnung aus dem Persischen, 
z. B. tabar,  , Beil , Streitaxt = russ. Touops, gobag, wilikommen 
= russ. ma6aun, fertig, oder durch Entlehnung aus dem muhamme- 
danischen Kulturkreise. 	tber i.1 	A- Ehrengewand vgl. Zeitschr. 
1896, 630. Andere Ausdriicke sind dem Arabischen und den slavischen 
Sprachen gemeinsam, weil beide aus dem Griechischen oder dem Tiir-
kischen entlehnt haben, z. B. karawgta, Holzgestell = russ. EpoBan, 
Bett, lzumii:.s', Zeug = russ. Hymain, serial, Palast = russ. wail, 
Stall , kabuk , Pfeife = russ. liy6yE%, karalcon, Wachtposten =---- 
russ. Eapapn. 	'Cher Obtir, Reihe, Linie vgl. oben IX, 69. Aber 
auch einige rein slavische Worter sind durch tiirkische Vermittelung 
ins Arabische gedruilgen,namliCh 	.3 	Weiler, Arbeiterwohnungen 

= izba') und _tab zalat, Kupfergeld, aus russ.-poln. 30.1I0TO, Gold"), 
durch Anpassung an zalat, Kieselsteine. 	Das Wort ist auch in 
Syrien und Jemen bekannt (3 zalate = 30 centesimi, Manzoni 
S. 116). 	-Cher germanische durchs Slavische vermittelte Ausdriicke 
vgl. unten XV. 

Auch 	die 	Bezeichnung 	filr 	deutsch 	(osterreichisch) 	ist 	den 
Arabern von Slaven zugekommen : I  — . ;  nimsa, nemsa Deutschland 
------- 

 

russ. HlibieWL, vgl. schon byzantinisch Ne,turol 3 ). 

XI. Lateinisehe und gemeinromanische Entlehnungen. 

	

Ich 	rechne 	hierhin 	ausser 	friih- 	und spatlateinischen Aus- 

	

driicken 	diejenigen 	romanischen Worter,  , 	welche 	sich 	nicht mit 
Sicherheit irgend einer romanischen Einzelsprache zuweisen lassen4). 
Voran stelle ich die baskischen und keltischen Ausdrucke, 
welche durch lateinische (romanische) Vermittelung zu den Arabern 

gelangt sind , namlich baskisch 1 .i.c. Halfa-Sandale und 2 loc., 
niedriger Schuh. — Ferner keltisch : wahrscheinlich 3 	Hemd, 0,2„,i 
camisia, jiingere Form 'p4Ls.:i und i....<\*.,:i , 4 0 ,,.41,,0 Seife = sapo, 

1) Naheres dariiber Zeitschr. 1891, 354. 	izba soil gerthanisch sein. 
2) Zur Sache vgl. the British Museum Orient. Coins Catalogue Bd. VIII, 

S. XXV. 	Unklar 1st mir zuleetah, Satteldecke: Count Gleichen, Up the Nile 
S. 24, 314. 

3) Sophocles nach Pseudo-Theophylact. 	. 
4) Die Beziehungen der nordwestafrikanischen Idiome zu den romanischen 

Sprachen konnen hier nur gelegentlich beriihrt werden. 

   
  



312 	Vollers, Beitrtige z. Kenntnis d. leb. arab. Spraehe in Aegypten. 

5 '4..4.; und 4.....1, 	ein Gewand, sagum'), vielleicht 6 j...!,..),:zi = 
zaactirvog (oben VIII, 127) und 7 3.,.e..doi4 Fass = it. barile, span. 
barril, vgl. Zeitschr. 1896, 621. 	8 1:,31.4 Bendel, Pack; Strauss, ent- 
spricht gewiss der Gruppe pacco u. s. w., aber these selbst ist so 
weit verbreitet, dass sie man weder dem Keltischen noch einer 
andern europaischen Gruppe bestimmt zuweisen kann2). 

9 	 p1. 	Geschichte, Legende = historic, _)3..6.17)L12.wi, 	p‘r.Ql...1 
icrropia. 	10 j..,.Szt.,0! Stall =,---, stabuluims). 	11 F:41.  Unze, durehs 

Aramaische aus uncia, arxia. 	12 	)"? Thurm, Taubenhaus --= 
burgus. 	13 ,..\..?._34 ein Gewand = paragauda, naeayailats4 ). 
14 ,03,3).4 	auch 33,354 Lasttier, 	Wallach, 	Maultier5) = burdo, 
floteecov, 	 en 	15 ,3,,i.j.? 	eine Art Pflaume = praecoqua, 
apoxOxxtov u. s. w.°) 	16 %.,x.4..) Post u. s. w. = vercdus. 	17 034 
Vulkan = vulcanus , vulcano ti. s. w. 	Was die Lava .4.3N an- 
belangt, so finde ich nirgends einen deutlichen Hinweis darauf, class 
die europaischen Formen junger sind als die semitischen und class 
uns das Wort fiber Spanien oder Italien zugekommen sein muss7). 
18 U"`334  Burnus = burrus , birrus, flieeog. 	Aus der jiingem 
romanischen 	Form 	berretta u. s. w. entstand ily.4 , 1,;.6e,i)..?  Hut, 
Kappe. 	19 	L .,.3.;...i.4 	clunam, 	ungewandt --,-..— paganuss). 	20 u...,-.44 
Buchsbaum ------ buxus, Ttiiog, 	21 0.14 Ort u. s. w. aus palatium, 
TtaXdrtov. 	22 ...12N..1 Palast = naitoirtov., 	aber 	23 .,I)...? 	Fliese 

,---- plat&,  caarela9). 	24 	 .*14 ein Kirchengewand = palmy!, 
rtaAliov. 	25 Lli,.,\.;,., 'band/1,', Haselnuss = ponticum. 	26 t1"43 

Sack, Sacktuch = trilicium"). 27 fiber das Verhaltnia von 12.sil.? 

1) Diez 280 saja; Haftigi 177, 4. 	 ' 
2) Diez 35 baga, 231 pacco; Dozy, Suppl. I, 49b, 129a. 
3) Uber die Nebenform 2:stab vgl. Zoitschr. 1896, S. 618. 
4) Der Vokalismus wie in buruul aus bargol, tumbul aus tambill(tumbal). 
5) In 'Oman: fail, trip (Reinhardt S. 31). 
6) Zur Sache und Form Vgl. Hehn, Kulturpflanzen5, S. 346f. 
7) it..4N in der alten Tradition, vgl. Hosea XIII, 5 r1=t6.11 .1)-1N harter, 

durrer Boden. 	Schwiichliche Etymologie bei Diez 380 von lavare. 
8) E. A. Sophocles naravOs, rustic, clown, low-bred, vgl. Bibl. Geogr. 

Arab. IV, 191. 
9) Fraenkel S. 28, 281, also fremdes t bald t.), bald ..b, wie uovedelor 

----- 	3.p.X.L5' and (.5)..6.......i oben VIII, 163 Anm. 
10) Sehon kopto-griechisch 9stids. 	Die Bedenken Fraenkels (197) scheinen 

mir nicht begriindet au sein. 
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zu c,alafatare u. s. w. sind die Ansichten nicht einig. 	Wegen der 
Schwierigkeit , die romanischen Formen aus dem Lateinischen zu 
erklaren, leitete Diez sie aus dem Arabischen ab. 	Umgekehrt will 
Engelmann 	das 	ar. ...Said..?. aus 	calefacere, 	c,alefe,ctare 	erklaren. 
Aber ,Dozy hat hiergegen geltend gemacht , dass die Form ja.ii4.. 
schon von Ibn Dureid (t 321 = 933) bezeugt wird1), somit alter 
als alle romanischen Formen ist. Ferner verstehe ich nicht, welche 
Rolle auf den alten Segelschiffen der „Heizer“ spielen konnte, aus 
dem Engelmann den Kalfaterer werden lasst. 	Als sicher sehe ich 
an, dass die Form lasili erst aus den romanischen Sprachen staiumt 
und dass ,.....a.ki kalfatern, hiervon ganz zu treunen ist. 	Wenn aber 
10.i.L?.. weder in Europa noch bei den Arabern heimisch ist, so 
darf man an die hochentwickelte 	Schiffahrt des indischen Oceans 
erinnern. 	28 Uber u."..oLa ---= domus, vgl. oben VIII, 562). 29 3....Apa 
Delphin = delphinus. 30 Ich halte daran tests), dass die arabischen 
Formen CJ L..sU,o0 und iL31... 	jetzt agyptisch meist gamadand, Korb- 
flasche u. s. w. jiinger sind als die romanischen Formen ital. dami- 
giana, fr. dame Jeanne, sp. damajuana; vgl. engl. demijohn. 	Die 
altesten Zeugen fiir das arabische Wort sind Mibail 	abbag.4) und 
Elias Bocthor4), ein Syrer und ein A gypter , die mit der napoleo-
nischen Expedition ihre Heimat verliessen und nach Frankreich 
Bingen. 	*abbilg nennt das Wort einfach 	„frankisch'. 	Die von 
C. Niebuhr4) erwahnten Damasjanen , grosse Weinflaschen, Unnen 
nach dem Zusammenhange nur als Ausdruck der Schiffersprache des 
Mittelmeers gelten." Ich nehme also an, dass das Wort wahrend der 
franzosischen Expedition oder wenig friiher auch im Orient bekannt 
geworden ist. 	Aber auch die europaischen Formen des Wortes 
scheinen nicht sehr alt zu sein5). 	Eben so wenig kann es in 
Europa heimisch sein, da die Philologen verschiedener Sprachen 
hier 	zu 	der 	ungliicklichen Ableitung 	von 	der 	persischen Stadt 
Damagan ihre Zuflucht • nehmen. 	Man beachte noch, 	dass 	der 
spanische Ausdruck als andalusisch gilt und dass das Wort im 

1) Galval. S. 19. 	LA. IX, 138. 	Dozy et Engelmann, glossaire S. 376f. 
2) Gosset (les 	coupoles 	d'Orient 	et d'Occident S. 	1) 	wiederholt 	nach 

Littre die Ableitung von dome aus 8ailstz. 
3) Vgl. Zeitschr. 1887, 400. 
4) Grammatik 	ed Thorbecke, 	1886, S. 	58, 7. 	Boethor, Dictionnaire: 

dame Jeanne; Niebuhr, Reisebesehreibung I, 212. 	franz. I, 171. 	engl. I, 132. 
5) Ich verdanke Herrn Dr. C. A. Nallino (Neapel) ausfiihrliche Mitteilungen 

fiber den Gebrauch des Wortes in den romanischen Sprachen. Der franzosische 
Lexikograph P. Riebelet scheint das Wort zuerst (1759) registriert zu haben. 
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Franzosischen und Englischen der seemannischen Sprache angehort. 
Da nun auch Indien und Ostasien uns im Stich lassen, so wird 
man zu der Frage gedrangt, ob das Wort durch die Schiffahrt aus 
Amerika gebracht sein kann. 	31 ) L.L13 Goldmiinze = denarius, 
kvciptoc.. 	32 	.....iy) Uferland, vielleicht = ripa. 	33 e..iL....v., Spinat 

= spinaceum. 	34 3,-.. , Urkunde u. s. w. = sigiilum, 6tyiUov. 
35 	3..,T...4 	Spiegel 	u. 	s. 	w., 	wahrscheinlich 	= 	seccanguluml). 
36 3.L......,, auch 3...6..,,,,, Eimer = situla, air? a. 37 ...6U„, 0,12NL.,, 
auch 1o:).1 , ein wertvolles Gewebe = cyclatus, ciclaton u. s. w.2). 
38 	G-,:ii..,, 	von 	GawaliVi 	(AA) 	mit 	L5......i..., 	von 	Hafagi ); 	(5)1217.„., 
(120, 17) mit „...::,.K.~ erklart, von beiden Autoren als (5,43) bezeichnet, 
wurde frflher von Traenkel (aram. Fremdw. 279 f.) aus secretarius, 
6exenr4cog 	erklart. 	Aber neuerdings 	hat Fraenkel die Mut- 
massung Sachaus, dass j L+: o.,, nur Umstellung von jit--,--'i sei, als 
unzweifelhaft bezeichnet3). 	D. Ginzburg will 	l r- , :. i 5 • ., aus ital. scon- ) 
trare, fr. escompte u. s. w. erklaren4). 	39 . 	 ....2., , 0.....,..1)..s.; Cypresse u. a. 
sappinus. 	40 ii} ,?L,., Ballast = saburra5). 	41 )).ii.A/, 
und )).K..;;; Beil = securis. 	41 a .1d,,,.., Strasse = strata, gr9iira. 
42 ..;:s....o 	..;,...c. und 	eine 	Pflanze = satureja. 	43 	.1.4 	Falke ,---- ... 	, 	) 
sacer6 ). 	44 3,...),-;.A. 	ein 	Gewebe , 	zunachst 	= 	zendale, sendale, 

dies 	vielleicht 	aus 	6lvboSv7 ). 	45 	„ix!.::, Sommer, vielleicht aus 
aestivus. 46 0_,.b und (wohl durch tiirkische Vermittelung) Oda, 
lange Krippe (nicht Stall), mdchte ich nicht mit G. -Meyers) auf 
araaog, sondern auf eine romanische Form, wahrscheinlich franz. 
table oder ital. tavola, zuriickfiihren. 	Ich vermute, dass das Wort 

von Kreuzfahrern angenommen wurde. 	47 j..,..b Trommel, Pauke 
= 	tabula. 	48 	3.e,1;10 	Dreschwalze 	= 	tribulum, 	reil3aw. 

1) P. Herzsohn, Der Uberfall Alexandriens (1886), These 2; de Goeje, 
Zeitschr. 1891, 182, auch 3......:...?-3 Hafagi 119, 4. 

2) Dozy s. v., Diez 98 eielaton, Hafagi 120, 4. 
3) Gawa4i S. 42. 	WZKM. VI, 260. 
4) Zapiski d. russ. morgenl. Gesellsch. VIII, 147. 
5) Dozy s. v.; Hafitgi 126 und 143 hat noch folgende Formen: 8),..4--.4, 

)).41....., 85...A.1 und iii.,zt d. h. favra (suvra). 
6) Zur Verbreitung des Wortes: Diez 279 sagro; Hehn, Kulturpflanzen5, 

S. 495. 
7) Diez 346 zendale. 
8) Tiirk. Studien I, 43. 91 (rd/Vu in Samsun). 

   
  



Yollers, Beitrage z. Kenntnis d, leb. arab. Sprache in Aegypten. 315 

49 ,..",.....ro 	ein 	Kraut = it. 	targone, 	sp. 	taragona. 	50 g.....i .ro ,,_., 	 • _S turumba , Pumpe , Spritze = tromba u. s. w.1). 	51 Uber L_..ite..z=  
= antiquus vgl. Zeitschr. 1891, S. 354. 	52 3LLI Sieb, vielleicht 
durchs Aramaische 	aus erZelltem, 	vgl. Zeitschr. 1896, S. 616. 
53 	ein Fahrzeug = sp. 	it. 	54 Bei iL.:., i 0i...,4,.0 	 galeon, 	galeone2 ). i Hafen, vermute ich Einfluss von porta, Thor oder portus , Hafen. 
55 i...1:ii Peitsche = flagellum, cpeaye2Atov. 	56 y,o,.:, = forma, 
in verschiedenen Fassungen3). 	57 0  .1 Ofen = furnus, epoiievog. 
58 	 Zelt; Stadtname = fossatum, Toa- _6',....,,5 , 	-6.-13.......i , 	--tol........i 
aiirov4 ) 	Die Gewebe der agyptischen Hauptstadt, Fustht, hiessen 
im Mittelalter sp. fustan, it. fustagno, frustagno, fr. futane; fiber 
Italien , 	Griechenland 	und 	die Tiirkei 	wanderte 	das 	Wort 	als 

fustan, 	 Fustanella, der schottische Kilt, zu 01..z.....i 	pl. 	0.*:it.,....i, 
den Arabern (Agyptern) zurtick. 	59 x.,,,ii.......i Wasserbecken = pis- 
eina, ntaxivri. 	60 :::.*IS flgja, wilde Minze = pulegium. 61 icaer:. 
fanga, Flanell, durchs Griechische aus flanella5 ). 	62 i.;„;:;,CL.,. 	Flasche 

= flasca. 	63 L  . i  C..t ,  - Wa0ae, vielleicht durchs Persische (lcapdn) aus • , 
eampana, 	xawravog, 	xutnervciv. 	64 )Ik .--%;, 	agyptisch 	auch 
,3  t-,..--i  , muss von den Arabern zur Zeit des romischen oder byzan-
tinischen Einflusses aufgenommen, aber bald in Vergessenheit ge- 
raten sein; 	denn die alteste Erklarting lautet ganz unbestimmt: 
Wage, Dorfvogt, Wechsler, Kaufmann. 	Friiher glaubte man darin 
quaestor, zvaiarwe, zu erkennen (Fraenkel 187), neuerdings hat 
Fraenke13) es mit syr. segustra, zegustra, Wechsler, verglichen. In 
den jiidischen Quellen ist -nria,,p (westlich), -neap 	(Ostlich) eine 
Gerichtsperson. Ich kann weder Fraenkels Vergleich des arabischen 
Ausdrucks mit dem syrischen , noch die Ableitung des syrischen 
Wortes aus gr. 	vyo6rrirts anerkennen. Ich halte daran fest, dass 
.)'-,... 'A = quaestor ist und kann die Bedenken Fraenkels beztiglich 
des Bedeutungswandels nicht teilen. 	65 	Wasserleitung = L).C--,—*;, 
eastellum. 	66 	 )-t-,--;i, J.L.1.,c.i Kastanie = castanea, xtiaravov7 ). 

1) Vermittelt wie bei et,..bi - (lurch den Begriff „Elefantenriissel". 
2) fiber die romanisehe Gruppe vgl. Diez 152 galea. 
3) Dozy s. v.; vgl. unten XLII, 55. 
4) E. A. Sophocles s. v.: svoamkov == Lager, Deer, Graben. 
5) Diez 141 /lanella, frenella u. s. w. 
6) WZKM. VI, 260; dagegen D. Ginzburg (cuss. morgenl. Zapiski, VIII, 

147), der es als custor (custos) -.= synclicus , procurator, fasst (bezweifolr 
von V. Rosen). 

7) Dozy s. v.; Hafagi 1881. 
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67 3,,:1:i Burg -------: castrum, xdareov. 	68 jai Katze, wahrschein- 

lich aus romanischer Quelle, von Ibn Dureid verdachtigt1). 69 idi 
Korb, wird von Freytag mit ;Imp verglichen; das aramaische Wort 
ist unklar (Fraenkel 80). 	Ob es aus x.Oquvog, coplakus entstanden 
ist wie ,..3.).4 aus 	bucina und vs Barke aus caupilus? 	Aber 
ich vermute , 	class 	das 	erst im 	Mittelalter auftauchende und in 
Spanien besonders haufige Y.k.i Korb , von dem obigen Wort unab- 
hangig ist und aus 	sp. 	cofe, 	cofa, Mastkorb , ital. coffa, erklart 
werden muss2). 	70 u-,.Ai 'afa," , 	aus Dattelblattrippen geflochtene 

kafigartige Korbe u. s. w. = capsus, xatpa, staitva. 	71 L 

Krug, 	vielleicht 	aus culeus. 	72 Kii'i 	Y:i,d:L** Monchszelle u. s. w. 7  
= cella , 	xeaiov3 ). 	73 	u„,..A.,:i , 	pl. ur...,0:i 7  um.e,s4i -= comes, 
scOmig. 	Im Mittelalter (z. B. bei an Nuweiri, Ibn al Attr) wurde 
es mit L)...2...i = l'iyoziyeroG (oben VIII, 139) verwechselt, daher pl. 
:tUa.,01....i = comites. 	Daneben jiingeres 01 /4.:,i und ,..),.,:d = it. conk, 
sp. conde, fr. comte. 	74 (...:ci...i Topf, Flaschchen, durchs Aramaische 
aus cucuma. 	75 3,.40..,;.i Leuchte = candela, zava0.n. 	76 i.1.1,,i'i 
Hartbrot, Schiffszwieback = it. galletta, fr. galette. 	77 }&i ein Ge- 
wicht = centenarium oder quintale. 78 sit--,,;*4  Briicke, Bogengang= 

cintra4 ). 79 5„2„,i_-. Casar, KaRrae. ther ic,1,.........*i = Kcackiefiov vgl. 

oben VIII, 151. 	80 e_...,:,...:d , tz.).".41.3" Kapuze u. s. w. = it. cappotto, 
sp. capote, fr. capote. 	81 	..)..!,s", i4,37, Ls, W4--0), Schale, Napf, 

Trinkglas u. s. w. = it. coppa, fr. coupe. 	82 K..8157.f Baggerschiff 
= it. caracca, sp. carraca. 83_)  1S kelldr, Vorratskammer, durchs 
Tarkische 	aus 	cellarium, 	xED.ciptov. 	84 u......I.t 	Kalk = calx. 
85  .5..s gumruk, Zollamt, durchs Tarkische und Griechische aus , 
comnzercium, 	zo,u,uiextov. 	86 *i..A.:V vulgar auch keffiiii, Kopf 

1) Die Formen bei Diez 158 gatto; zur Gescbichte des Wortes und des 
Tiers: V. Hehn, Kulturpflanzen and Haustierea, S. 379f. vgl. syr. 0,&..0. 

2) Vgl. Diez 103 cofano. 	Fr. coufe Korb, els Handelsausdruck der 

Levante, scheint mir erst aus ar. KSIS entlehnt zu sein. 
3) tber die arabischen Formen: Fleischer, Klein. Schriften II, 2, 735. 
4) Bezolds Zeitschr. f. Assyriol. VIII, 100f. 
5) Die Endung wie in 	 ...A1....cas, Stock, Ki.)„1..- 	Futtersack u. s. w. 
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bedeckung = it. euffia, sp. corm& u. s. w.') 	*i.*V Spule, ist viel- 
leicht nur eine tbertragung dieses Wortes auf andre Verhaltnisse. 

87 L.5..>...4 ein Hohlmass = modius. 	88 31/.....010 Most = mustarium, 
uovo-ragtov. 	Durch Wechsel einer Liquida scheint sich hieraus 
3.6„.„ VII und haufig 3.".h.....,,o, zu erklaren, beide auf die Betaubung 
durch Haschisch, Beng u. s. w. bezogen. 	89 }l.:., Wegweiser, viel- 
leicht 	aus 	miliariten I, paXtoetov 2). 	90 3,,,A0,..z..4 Tuch, Halle = 
mantile, mantele. 	91 ,), ye, Meile = milium, uatov. 	92 ‘...X.A.:43 
auch %.,..ilkal, L.A.il.A.4, Wurst = lueanica. 	93 L5~ Speicher = 
horreum, d)pziov such vulgar Jeetov3). 

94 Das Verhaltnis von ii...&-1.......4 Possenreisser, Mummenschanz, 
zu it. mdschera, sp. mascara u. s. w., mag hier, obwohl im Grunde 
nicht hierher gehorig, doch gestreift werden 4). 	Wenn Diu Becht 
hatte , so waren mdschera u. s. w. rein romanisch und das Zu-
sammentreffen mit dem Arabischen zufallig, da eine Abhangigkeit 
des arabischen Ausdrucks von dem romanischen wegen des zeit- 
lichen Verhaltnisses ausgeschlossen ist. 	Aber die Beweisfiihrung 
von Diez leidet an grosser Kanstlichkeit und die schon von Chardin, 
G. .Menage (t 1692) und Golius geahnte Ableitung des romanischen 
Wortes aus dem Arabischen ist durch Mahn zur Geniia0e bewiesen. 
Indessen glaube ich, dass man Diez soviel zugeben muss, class die 
Entlehnung sich volksetymologisch leicht an rnasca Hexe u. s. w. 
anlehnte und damit zu einer Gruppe verschmolz. 	95 ITnklar ist 

— 	.. 
das Verhaltnis von 	;.._.• 	Geister, zu genii. 	Wahrend August t_f 	• 	/ 	C.." • 
Muller 5) meint, dass das arabische Wort zweifellos von dem latei- 
nischen abzuleiten ist, halt Noldeke 5) 	: L., 	fur echt arabisch. 	Ich • 
muss gestehen, dass Noldekes Griinde nlich nicht uberzeugt haben. 

1) Diez 115 cofea.  
2) Fraenkel, Aram. Fremdw. S. 283. 
3) F. G. Kenyon, Greek Papyri in the British Museum S. 211. 286 b. 
4) Dies 206 masehera. 	Mahn, Etyinol. Untersuchungen S. 60 f. 	Dozy 

et Engelmann, Glossaire S. 304 ff. 	Devic, Diet. etymol. S. 158. 	H. Lammens, 
Remarques sur les mots franeais derives de rarabe (1890) S. 160. 

5) Der Islam T (r885) S. 80 Anm. 1. 
6) ZDMG. 1887, 717 Anm. 2, 	gegen Weilhausen, 	Rest° 	arabischen 

Heidenthumes S. 175. 	Uber lith. getinea, vgl. Dillmann, Aeth, Gramm. S. 184. 
... 

E. A. Sophocles: yivtot. 	Wenn man die Entlehnung annimmt, muss Lb........?• 
als Urform gelten. 	Wie NOldeke urteilte auch W. R. Smith. 
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Nachbildungen nach lateinischer Vorlage finden sich in 96).5L;..- 
Skrofeln =--- scrofulae, 	und 	nach 	Ign. Goldziher 	97 Ne,ki, 	nach 
prudens (juris). 

98 	Noch eine 	eigenartige 	Erscheinung muss hier erwahnt 
werden. 	Die jiingere wissenschaftliche Sprache 	der Araber bildet 
zahlreiche Kunstausdriicke in Nachahmung der europaischen Termini 
mit 	den Endungen %:.)1 at und cy, in, 	z. B. c6... 	acetate, essig- 

. 
saures Salz, t:..A....* aurate, goldsaures Sal; 0.?„.t.3 bunnin , KaffeIn, 
b.e„IL.;:, gaTin, Than 	hacfmin, Pepsin u. s. w. 	Wie wir , 	0.,,....,0 
Europaer anfangs glauben , die arabischen Pluralendungen vor uns 
zu haben (in einer Fassung, 	die auch den altsemitischen Sprachen 
nicht fremd ist), so darf man nicht zweifeln, dass in der arabischen 
Vorstellung 	hier vielfach 	das 	fremde Affix 	mit der heimischen 
Endung verwechselt wird. 	Andere Endungen dieser Art sind v.....; 

ik = -ique, 	it --,---- -ite u. s. w.; z. B 	' 	acetique, essig- ,1:,,1 	 ..  
sauer,  , 	‘1.;...*__-..<4.iii zernqit, arsenite, arsenigsaures Salz. 

XII. Spanisehe Entlehnungen. 
Im agyptischen Arabisch sind mir nur wenige rein spanische 

Ausdriicke aufgefallen , namlich Su 	ricil, Miinze = real, 1 /4.3LJ  -):7 .0,  
Strick, Peitsche = zurriago , 	, _ ...1: 9 I.. , ,.......U6.0 Slave , Sklave , Ver- 
schnittener = esclavo , 	vgl. noch L53),t.:o:..a. 	eine 	Pferderasse , und 
vielleicht auch L.5.1_1.K.. Biber. Das vulgare ..12.?.., plappern, schwatzen, 
scheint sich aus sp. barbotar, murmeln, in den Bart reden, zu er- 
klaren. 	Weniger sicher m8chte ich behaupten , dass das auf die 

altagyptische Schrift angewandte so:!..?  ') zu diesem 10. 4.; gehort. •_.• 
L5;..i Augapfel = sp. naa. 

XIII. Italienisehe Entlehnungen. 
Einige der unten genannten Ausdriicke gehi5ren, wie leiCht an 

erkennen , der jungsten Zeit an und sind daher von beschranktem 
Gebrauch , sei ' es 	dass 	sie 	einer gewissen Berufsklasse angehoren 
oder dass sie uberwiegend im Verkehr mit Fremden gebranchlich 
sind und noch nicht oder nur wenig in rein. azabische Kreise ge- 

1) Ibn Said ed. Vollers 33, 18 = Malcrizis 	I, 41, 35. 
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drungen 	sind. 	Die Ausdriicke , 	welche 	gar nicht oder selten in 
der Schriftsprache auftreten, gebe ich nur in Umschrift. 

1 „1,91 abelu, Appel]. = appello. 	2 izbiritu, Sprit = spirit°. 
3 iskartu, Aussehuss ,---- scarto. 	4 iskarmu, Ruderpflock = scarmo. 
5 antika, pl. fern., Antiquitat = antica, daher antik-tanti, Museum, 
antikeiti 	Altertumshandler u. s. w. 	6 	ingtizi, englisch , 	 (...5j il 
= tkgiese. 	7 1.1L.? &du, Ball = ballo. 	8 tz...)i.1.4, auch _6)4, 
Biindel, Ballen = ballotto. 	9 ci...t)L?  bdrilf, Balgerei, 	6ffentlicher 
Auflauf ---.... baruffa. 	10 badreini, Hausherr, Prinzipal .----padrone. 
11 Li.:-., 4:34  ein Fahrzeug 1) = barcoso (veraltet). 12 browa Korrektur- 
bogen ---,---: prova. 	13 bretwa, Schiffsvorderteil = prua. 	14 otii:li...1 
burtu'dn, Orangen -=portogallo. 	15 bustu, Schniirleib 	u. s. w. . 
bitsto. 	16 X.Z......?, is  t-,-;  busta, busta, Post = posta. 	17 bazd- 

burtu, baseiburtu , Pass --,--- passaporto. 	18 id,......?  bisillii , Erbsen 
= piscili. 	19 basbas, furzen (Tunis), vielleicht von pazzo, Narr, 
alberner Kerl. 	20 .24.4)112.4  bagiria, Batterie = batteria 2 ). 	21 bgtalsa, 
&Vasa, Pottasehe = potassa. 	22 batatis, Kartoffeln = patate3). 
23 it--,zt-,?  bottanta , 	Patent, Gesundheitspass u. s. w. 	= patente. 
24 JL bu', Mund, Offnung =-1-- bocca. 25 W.? balfa, Klappe, Ventil 
= valva. 	26 i.,.2.*J.,..?, .i,A* buksa, Schein, Frachtbrief u. s. w. 
= pOlizza. 	27 Kii.Z.L1 balanka, Pfahlwerk = palanca. 	28 ..;;,4 
bintu, Napoleon (Miinze) = venti. 	29 54..4 bandera, bunciera, 
Flagge = bandiera. 	30 billitilca, Politik, kluges, listiges Handeln 
= paitica 	(arabisch 	ebenso 	W,....le ...). 	31 ,,,,.3L,..s 	tedtru, 	ticitru, 
Theater = teatro. 	32 trinkit, ein Segel = trinchetto4 ).. 33 tara- 
sina, Veranda u. s. w. = terrazzino. 	34 ik>..;.3 tenda, Sonnensegel 
= tenda, Zelt. 	35 3,..i,.?. gurnal, Zeitung = giornale. 	36 3y..?- 
genereil u. s. w., General = generale. 	37 i..z4d...fo dikretu, Dekret 
= decreto. 	38 0L 	dumetn , Ruder = timone 5 ). 	39 ic,...i..co du- 
m(Onei, Domino, vom Italiener Domino. 	40 ido.  30 Pa;  Mitgift = 
dote. 	41 1..5"..‹... silcurta, Versicherung, Sieherheit = sicurat 6 ). 

42 Y........1..,, Tunke 	---=-- 	salsa. 	43 &ILL, 	saletta 	Salat = salato. , 

1) A. v. Kremer, BeitrAge I,.18. 
2) Wie viele andre militgrische Ausdriicke vermittelt durcits Tiirkische. 
3) Das auslautende 8 kann aus engl. potatoes stammen. 

- 4) Uber das romanische Wort Diez 328. 
5) Die seemannischen Ausdriicke sind oft oder moist durchs Tiirkische 

vermittelt.  
6) Das Verbum .,..534.4 , 5..?"..., 8dgar, deutet auf tfirkische Vermittlung 
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44 L5...K..;,.—. senkeri, Blechschmied = zingaro, Zigeunerl). 	451."K;4. 
ginkti, Fiinffranesstiick, (veraltet) =-- cinque. 	46 	 fiticu, pakku, ..,..<L,4 
Mantel, Uberzieher = sacco. 47 .,ccrtu, Schneider = sarto, aber auch 
vulgar ?arta, Salta, Kleidungsstfick. 48 JULi 	and Ki.f...,,I eskild, Geriist, 
Landebriicke u. s. w. ---=. scala. 	48 iZ.4.;Lto gukt, Brett, Brettspiel . 
tavola. 	50 .43,3W Schuhabsatz =--- tallone. 	51 	Rechnung 
u. s. w. = faltura. 	52 •zu,.4:t furtgna, .43.3i fartdna, Seesturm, 
= fortuna. 	53 iLL.i.i furgata, Fregatte -.= fregata 2). 	54 KAji . 
firma, T3nterschrift = firma. 	55 KA) forma, Steinchen (Mosaik) 
u. s. w. = forma, vgl. XI, 56. 	56 0.,.....,Lt,i farmdsdn, Freimaurer --= 
franmassone. 	57 fili.u, Sohn r--- figlio. 	58 41.?..,. 	 familia, Familie 
= famiglia. 	53 fantasia, Belustigung jeder Art ..----- fantasia. 
60 finu , fein, schen, gut =--- fino. 	61 Bei Beduinen von Midian 	. 
hiirte ich W..iL?),:i garbdna , Karabiner. 	Man muss annehmen , class 
die echte Form carabin(a) fiir einen Plural gehalten wurde , aus 
dem der obigte Singular gebildet wurde. 	62 }..,.,.;:i gumbdr, grosse 
Krabbe ,-- gambaro. 	63 3.....=;;3 Konsul = console. 	Der Name 
seheint im 8. Jahrhundert d. H. aufzutauchen. 	63 /aim Last. 
wagon = carro 3). 	64 koirlisa , Wagen (selten) = carrozza. 
65 	 ily:id, 	gedehnt 	aus , L.;;;;S Hiille , 	Decks, 	Satteldecke = 
cappuccio4 ). 	Die gedettnte arabische Form tritt im Spanischen 
als gambux auf; andrerseits wurde die spanische Form (capuz) des 

romanischen Wortes 	als u.,....5' von 	den Arabern 	aufgenommen. 
66 ii-i*.:0" katina (IThr)-kette = catena. 	67 '4;..*.it..,,....f kumbcinija, 
Gesellschaft 	= 	compagnia. 	68 	'ra.L,,.i 	kimbidld 	(kimbilcijii), 
Wechsel = cambiale. 	69 kannare'ra, Diener, Dienerin, = came- 
riere. 	70 	kuntrcitu, Kontrakt = contratto. 	71 kanselir, .:il.:4..f 
Kanzler = canceliere. 	72 i..;,*;6_)."..f kdrantina 	Quarantine = , 
quarrafntina. 	73 4.5)LA....,5.f kilm(i)seiri, Schaffner = commissctrio. 
74 ii,9..33 .1 ldtvancla , 	Lavendel = lavanda. 	75 	.4.t..,..1 Zomba, pl. 
it/7aq, Lampe = lampade, also p im Sg., d im Plural erhalten. 

1) Vgl. oben zu IX, 70. 
2) Vgl. Diez 147 fregata (Ursprung nicht ganz klar). 
3) Die meisten dieser auf u (o) 	auslautenden LehnwOrter bilden den 

pl. fem. mit Abwerfung des u (0); kink scheint keinen Plural zu bilden. 
4) In der ligyptischen Chronik des 1bn ljhs (Kelm 1312) babe ich oiler 

handschriftliches 	in 	veritudert, well mir der Ursprung des Lf.:;....91_,.1- 	L.):::...et.4L.;..T 
Wortes noch nnklar war. 
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76 K;IA,..)..,0 mecidlia, Medal.lle = meclaglia. 	77 mazeigurna, bazd- 
gurna, Mittagspause = mezzogiorno. 	78 inastald, basalk, Zuber, 
Kobel = mastello. 	79 	,N.;„,..‹...4 makina , Maschine1), 	z. B. 	Nah- 
maschine. 	80 mala,'ta , maldtu , krank , elend u. s. w. = malato. 
81 manta , bantu, Mantel =--. manto 2 ). 	82 '4.J sv,o mangarija, 
Essen, aus mangiare. 	83 8)3L.;,..0 munduzara, Manover, mit formeller 
Anpassung 	ans 	Arabische 	(Zeitschr. 1887, 396) 	= 	manovra. 
84 te,14..,4 , i.* D.,* , mailia, Mobel = mobiglia. 	85 gy.4..3 nimra, 
Nummer = nunzero. 	86 	Dampfmaschine = vaporer). -Ober •  _)-t.31-,,  
die 	Nebenform )."...1..?  Zeitschr. 1896, 622. 	87 0  . L.,,..) 	wirclieln, ) 
Zollwachter, durchs Tiirkische aus guardian°. 	88 j;..,e,.i)3  wernig, 
Firnis, Lack = vernice. 

Ober mestiere 	oder maestro 	in Li.::,c,.))..X.....a Zimmermann , vgl. 
oben 	IX, 	99. 	Der 	frilhere 	Einfluss 	des 	Italienischen 	in 	der 
agyptischen 	Staatsverwaltung 	verrat 	sich 	z. 	B. 	in 	den 	Zahlen 
brimu = prinzo, sekundu = second° , tirsu = terzo , in Nach-
bildungen wie 01.,,,H,.) = salone, Abteilung eines Eisenbahnwagens, 
in geographischen Namen wie Lund(u)ra = Londra u. s. w. 	Aus 
dem in der Geschaftssprache ilblichen sta bene 	entwickeln sich 
kiihne Verbindungen, wie rnastabenna, wir sind noch nicht fertig 
(handelseinig). 

XIV. Franzosische Entlehnungen. 

Das oben bei den italienischen Entlehnungen Bemerkte gilt 
auch 	bier. 	Die 	Anlehnung 	der neuitgyptischen 	Schulstube 	an 
franzosische Vorbilder ist leicht zu 	erkennen. 	Aber auch dieser 
Einfluss, der vor einer Generation zur Zeit der Kanalbauten den 
italienischen verdrangte, ist bereits im Schwinden and muss eng- 
lischen Ausdriicken , 	besonders in den Schulspielen, Platz machen. 

1 ci,..<*li ittikdt = etiquette. 	2 	ardutodz, Schreibtafel .3i3...)ji 
-------: ardoise. 	3 budra = poudre. 	4 brgh, burgh, Kommode = 

bureau. 	5 ‘5)."1..<4  bakalitri, Baccalaureus, aus i.1,) 	= bacca- 
lattreat. 	6 0,,,,)1.?  balds'on, Strohmatte = paillasson. 	7 330.;q  

1) Ohne Dampf; jede mit Dampf getriebene Maschine ist )J'!,  . 
2) Aber 	auch 	baltu =_-_-- paletot. 	• Wahrseheinlich 	fliessen 	beide 	Aus- 

driicke in einander. 
Bd. LI. 	 21 
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Stutzuhr 	= pendule. 	8 	Ki.o.,..1 	biisa , 	bosa , 	Zoll 	= pouce1 ). 

	

9 turtutv'dr 	und 	arabisiert b.123 Biirgersteig , 	Rand 	=-_—... 	trottoir. 
d10 KA 0,..:.>. gandarma = gendarmerie. 	11 i.....3. 3 	osiii, Akten- -) 	•  

	

;:cStOSS •-•-= dossier. 	12 Ke,.?,„., siibiii, Strippe = sous-pied. 	13   0 .5 , ,...5,, • 
,agrin, Leder = chagrin. 	14 tar,42n, Scheuerlappen = torchon. 
15 taraband, turband, Schmuggel = contrebande. 	16 furs, Kraft 
= force. 16 learaton, ein Stoft = cretonne. 	17 lcanabti = canapé. 
18 L)..4,5' = caillasse 2 ). 	19 ,)._< = code. 	20 Y....1W mudama 
= madame u. s. w. 	Anlehnungen ans Franzosische finde ich in 
,..x..1.. 	Kellner = garvon , 	C(..x.........., Abort 	= lieu d'aisance , in der 

-• 
weiten Fassung von X.11›. = mouvement u. s. w. 

Die Beachtung 	der 	franzosischen Vorlage 	ist von 	hochster 
Wichtigkeit fur das Verstandnis der neuagyptischen SchriftSprache. 
Einige Beispiele mogen geniigen, um dies zu erlautern. 	Man fiber- 
setzt spectre Gespenst, treffend mit ,_.h.*.L., , erweitert aber auch den 
Begriff von ,,..si.*1. 	genau in dem Umfange von spectre als physika- 
lischem Kunstausdruck. 	ot..,2..:::ii 	entspricht iconomie im Sinne von 
Sparsamkeit, wird aber erweitert zu den Begriffen von Staats- und 
Volkswirtschaft. 

XV. Gennanische Entlehnungen. 

Mehrere altdeutsche Ausdrficke 	sind durch romanische oder 
norrnannische Vermittelung 	zu 	den Arabern gelangt. 	Ki.)._ 	und 
ii)l...6 Schild = targa (italienisch, angelsachsisch, nordisch), zarga 
(andeutsch). 	Beide arabische Formen kommen im Osten und MI 
Westen vor ; die erstere ist zur Zeit bei agyptischen Beduinen ge- 
brauchlich. 	Die arabische Form wanderte ins Spanische als adarga, 

. , 
adaraga zurfick3). 	KS"..)  Spinnrocken, auch fig. Altweiber-, = and. 
rocco, it. rocca u. s. w. 	rol.i. und vol„ Senkblei = Faden, fathom'). 

1 /4....1L.;9 Napf = and. /map, hanap, it. anappo. 
Andere deutsche Ausdriicke wanderten durch tiirkisches Gebiet 

in arabische Lander, namlich 	. i i. Konig (in Volksromanen u. s. w.) U} 

1) Der Auslaut deutet auf litterarische Entlehnung. 
2) Romania XVII, 503 (im Mittelalter). 
3) Zur Geschichte der Etymologie: Dozy, Suppl. II, 40f.; Diez 315 targa. 
4) Fleischer, KI. Schriften II, 2, 662. 
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-=-- t. kffeil = slay. Krol, Koi.o/ u. s. w. = Karl — and L)-3-.5.i, 
02,5-i--, 	pl. LAtji, (.) .3). 	Piaster 	= t. fjura.4 	= 	Groschen. 	Der 
arahische Singular ist also Anger als der Plural. 	Die Aufnahme 
in Agypten erfolgte in Alexandrien, Rosette oder Damiette , wo 
t. )urns (guria) mit Li.::,3 :i wieclergegeben wurde; in Kairo wurde 
,..3 zu Hamza, also 'ir., 'ttreth 1 ). 

Von neuenglischen Ausdriicken sind mir aufgefallen: gineh = 
Guinea, tenn, Tonne = tun, seemannisch and gal, p1. .04/u/, Muschel 
= shell, bei den Pyramiden. 

Schwierigkeiten finde ich 	in dem mir (auch Beaussier) un- 
bekannten , 	von Bocthor 	and Bistani bezeugten Lp',.si.:.-, .u..-2*ii.... 
Sacktuch, Segeltuch. 	Der von Dozy angedeutete Zusammenhang 
mit xtrvcrl9tg 	ist natiirlich ausgeschlossen; 	nur 	von 	einer roma:  
nischen Form von cannabis (fr. canevas, it. canavaccio) konnte es 
stammen. 	Da aber 	das 	italienische 	auslautende 	ii wohl 	u::, er- 
geben hatte , and das franz. s stumm ist, so geht das auslautende 
Lp wahrscheinlich auf engl. canvas oder holland. kanefas zuriick. 
Strenge zu scheiden ist das Wort von gemfas, ginfes, ein Seiden-
stoff, das durchs Tiirkische auf p. clIan-fiza Seelenfreude, zurfick- 
ftihrt (Zeitschr. 1896, 639 n. 	89). 

Nachtrage and Berichtigungen. 

Band 5 O. 	S. 619, Z. 4 1. kh fiir leh. 
S. 624 n. 21. 	Dahin gehort auch' t  i.a....,:.--=` sehr grosses Gefass, 

in der Mundart von Ilalab (Mih. Sabbags Grammatik ed. Thor-
becke 67, 21).  

S. 625. 	Volksetymologie, vgl. J. Goldziher, arab. Beitrage zur 
Volksetymologie : 	Zeitschr. 	ftir 	Volkerpsychologie 	u. s. w. 	XVIII 
(1888), 69-82. 

S. 631 is. 21. 	..bL.)l....., 	vgl. 	Tabari, Annales I, 	2, 	883, 	7f. 
In Spanien scheint das Wort lokal als 	onterirdischer Gang" er- 
halten zu sein (nach L. Passarge , Reise in Spanien and Portitgal, 
II, 	36). 

S. 633 n. 38. 	 ..41.2....i 	= 	btxtun-4. 	Ahnliche 	auf Miss- 

1) Zur Gesehichte des Wortes: 	Barbier de Meynard , Diet. ture-franeais 
II, 384 a; the British Museum Or. Coins Catal. Bd. VIII, S. XXIV. 

21* 
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verstandnis beruhende tbertragungen sind Kor. 55, 13 )L...s\i, Thon 

(Beid. --= sj.j.-;), 0.., ,,,Iii Tiipferofen = xep_apelig, und K*3L. 5  Millen-
richter = assyr. zibanitu, Wage, vgl. XIII, 47 ,sartu. 

iS. 634 n. 45 a. 	Meine Vermutung caber' 	w rd hinfallig 0-,''' I  
durch assyr. kiniinu, Kohlenbecken (Delitzsch, Handw. 340 a). 

S. 634 n. 46. 	0li.< scheint dem Pharium marmor der Alten 
zu entsprechen. 

S. 	636, III, 23. 	I.L.,;:43..1 Oblate, 	ist besser mit 01.,.:::,)4  Hostie, 
zu vergleichen. 

S. 639 n. 99a. 	Sollte das dichterische ity... 	Wein, sich nicht 
aus dem homa des persischen Rituals erklaren ? 

S. 643 n. 175a. 	-Ube): 31.4.5,„ Mantel, vgl. Andreas bei K. Marti, 
bibl.-aram. Sprache (1896), S. 74* b. 

S. 643 	n. 	184. 	Vielleicht ist ifix, dicker 	Fruchtsaft, 	nur 
Differenzierung von j.K...,,. 

S. 645 n. 228, vgl. S. 632 n. 28 und Reinhardt, Oman S. 149 
tobeg, Ofen.  

S. 646 n. 249 ii...wy 	hat 	das 	arabische _)l1r..; 	verdrangt , 	wie 
ijL.SD das rein arabische 85.1.k..6 . 

S. 646 n. 254, vgl. S. 738 r.t.K.;..? Wasseruhr. 	Meine Deutung 
als „Sanduhr" stiitzt sich auf Hafagi 29, 6. 

S. 647 n. 262, vgl. Noldeke , Aland. Gramm. § 103 telLitti=. 
S. 648 n. 290 vgl. Edw. Thomas, Ancient Indian Weights 

S. 68 i,',. 	kailajah ------ 17/8  Mann. 

S. 649 n. 312. 	Auch 	,...li.:!..3 	und ‘....ii.4.3 	(Marne) 	geordnet 	in 
Reihen stellen (Imrulk 40, 2; Mutalammis 15, 2 Var.) erklart sich 
aus namak; vgl. 8),..y., =--- rmy. 

S. 650, IV, 9. 	3,..4,6 hat L.554L.?  --- nineet, iiberwuchert. 
S. 652 n. 45. 	Vgl. jetzt Delitzsch, Handworterbuch 7 b : ibilu 

als Tiername. 
S. 656 	n. 	54. 	o..,..;.6 	erklart 	sich 	aus 	aveig 	als 	Teil der 

Schreibtafel. 	Vgl. assyr. dappu, Brett, neben duppu, Schreibtafel. 
Die c ,,3,12 dienten in Zeiten der Not als Ersatz ftir ,5_,.),..... (Fihrist 
21, 19 f.). 

Band 51. 	S. 	291 	n. 	1. 	Aus der verkiirzten Form tan 
(BistAni) erklart sich tauwdn, Kalkbrenner (ZDPV. XIII, 244). 

S. 291 n. 6 a. 	Die begriffliche Entwickelung von 3....,4-L..., Eimer 
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lasst uns die Moglichkeit, die Gruppe 33,3 aus cram. daul(a), Eimer, 
zu erklaren. Entweder ware dann X.13,3 Lehnwort, oder wir miissen 
annehmen, dass in Arabien mundartlich 33,3 aus _tic) geworden ist; 

vgl. 	B = last*; 030 neben _,.1)•, i'..33,3 Kanne, neben '43,3; hebr. U•4'., 
-m = 35,... U. S. W. 

S. 	292 	n. 	15. 	Schon 	G. 	Fltigel 	hatte 	L:\.....3t.Zi . 	3,S...:*o 	mit 
„chaldaischem“ 	1tnt5 	verglichen (Fihrist II, 123 zu I, 312, 11). 
Ich fiige noch hinzu , 	dass die vulgare arabische Auffassung 3,,,..f.4 
mit 3_,.= u. s. w. kombiniert. 

S. 292 n. 19a. 	Ki...,,..1 Meergras , Alga, ist vielleicht entlehnt 
aus syr. 1.90133 , hebr. lit and von Li.3.,,.., Wolle zu trennen. 

S. 293 n. 22a. Die 0Lsiii des Fihrist (21, 12; 40, 23; 353, 6) • 
sind wohl aus syr. pelfid,. Halfte, zu erklaren and entsprechen dem 
diptychum. 	 - 

S. 293 n. 27. ;:do ist schon, glaube ich, von Noldeke mit r67: 
verglichen worden. 

S. 293 n. 29. Zu den aramaischen Ortsnamen in Agypten recline 
ich auch l.33,.. 	im Delta. •_, 

S. 	294. 	Ibn 	Hischam 	221 , 1 t.::.)._.1.;,;;i: 	ist 	in 	t.•:-.),.>L;,;:i 	zu _.. 
andern mid aus 17 4 zu erklaren; vgl. LA VII, 52. 

S. 294 n. 2. 	nriA.Ov (ace.) liegt wohl bei ci..3.1,.?  Walkererde, 
Seifenerde zu Grunde ; ef. syr. b8r8n = 15'iggov. 

S. 299 n, 88. .e.•..,:kb Ziegenheerde, aus rd7 ,uce Schaar, Truppe. 

S. 300 n. 109. 	Fur das Koranische 	.,<I.:t 	K.ki ist bemerkens- L5 	Q.' 
wert, dass der Periplus Maris Erythraei (§ 16) gerade die Kauffahrtei- 
schiffe des Roten Meeres icpazta nennt. 	Herr Thumanivili, ein 
in Jena studierender 	Georgier,  , sagt mir,  , dass fella auch im 
Schwarzen Meere gebrauchlich ist, russ. (1114.nora , georg. phauka, 

S. 300, Anm. 4. Heyd schliesst mit den Worten: funda wird 
ebenso sicher vom arab. fundul.o herstammen als fondaco. 

S. 300 n. 113. 	Ly4.3,SLi , 	mit der im Hi& iiblichen Neben- 
- 	. form um  ..).:t - 

S. 301 n. 130. 	Spater wird 	aueh ',i,,jai Unholdin , 	gebildet 
(3lakrizis ...1).13- II, 	445, 4). 

S. 	302 	n. 	139. 	Vgl. 	haigumana 	,------ 	4yovttivg 	(Tabari- 
.Noldeke S. 133). 
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S. 302 n. 146 a. Mit L5).0 xiipts (Wellhausen, Vakidi S. 235, 
Anm. 6) vgl. 1..,!,5" (Wellhauseit, Skizzen IV, S. In Z. 13) und ft.2.. 
(Dozy, Suppl. IT, 504b). 

	

S. 303. n. 155. 	Aus zeitittoe ist aber .auch ii.,57.• Enthaarung,s- 
mittel geworden. 	* 

S. 303' n. 1. 	Die voile Form Q.:...,c,list erhalten im jiidischen 

Eigennamen 	 ,..:..„?....,;;JI (Ibn Iiischain 351, 19,.; 361, 9). 

S. 304 n. 184. 	Vgl. Job 24, 24 ed. Baudissin 	 31.1.V.---. p.o).Ozn. 
S. 304 n.192. gchon P. de Lagarde (Abhandlungen S. 64, Anm. 1) 

hatte 0„.....*A mit !utile; verglichen. 
S. 305. Zu den Naclibildungerirechne WI noch K=t.,40 ,--, rixvn, 

als Buchtitel, .:412.;.4 als geographische Zone, s_.....-1..,0 Minister, wie 
c f iloc 1. B. bei den Ptolemiiern, und .amicus. 	YA.1 Etierivw vgl.. 
U. Witcken: DLZ. 1896;  1.388 und - phonic. m.v: • ;sue. 

S. 307 tr. 39 a. darain.Oka, Pauke .---z--: tibierek, HandtrommeI. 
S. 317 n. 87. 	Ob die sachlielm Unterscheidung von k.5%X,1 

and j A  auch eine etymologische Trennung notig macht (wie die 
Anther meinen ; ebenso Fraenkel 206), bezweifele ich. Eher giaube 
ich mit v. Kremer, dass beide von //talus Stammen. 
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Zur Handschriftenkunde. 

von 

Theodor Aufrecht. 

Von 	dem 	anonymen 	Smritisarasamuccaya, 	welcher in 	milt 
Prakarana einige hauptsachliche Kapitel des Acara nach den Smriti 
und Purana behandelt, 	sind 	bis jetzt in Europa drei Hss. an- 
gelangt. 	Die Berliner vom Jahre 1604 ist von 'Weber in Ia, p. 308, 
die minder vollstandige Londoner von Eggeling unter Nummer 1556 
behandelt worden. 	Die 	Cambridger 	Hs. 	enthalt 	nur 	Foll.' 4. 6. 
7-36 	und ist durch eine grossere Einschaltung aus einem un- 
bekannten Gesetzbuche, welche von Fol. 16 bis 25b reicht, entstellt. 
Von da ab stimmt sie im ganzen mit der Londoner (Therein. 	Die 
Prakarana haben hie und da Unterabteilungen. Die Hauptabschnitte 
sind: Brahmacariprakarava , Grihasthacara°, Dana°, Dravya4uddhi°, 
TithinirrAya° , T irtha" , Bhojana" , Karmayipake , Mahapapapraya- 
Acitta° mit der Unterabteilung Prauivadhaprayakitta (am Anfang 
Upapatakaprayakitta 	genannt). 	Alle 	drei Hss. 	haben hin 	mid 
wieder Zusatze von Padas und ganzen Slokas , am meisten die 
Berliner. Nach meiner Durchzahlung enthalt die Berliner 727 Slokas 
(exklusive der Zusatze). 	Die Einleitung legt von dem Geist der 
Kompilation ein Zeugnis ab: 

T{IWT 71Vcmc;:iff falifwAw l'irlwr I 

f477T 7 7fliii7 qtlitqt`47TiT 	IT II 9 II 

*WITAW 	7M.  Wk7TfTTTIT WWI I 	. 
IffriViA7TRO.47 UTIWilliWr<k:1) II 	II 

14.17-kM iiiim 7Pt.WM' "ef7{7 7 I 

.RTWTW1-* fwfOw Ttfi* wt 	w o 	o 

1) IN statt Tar London. 
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1hrlikff liTAW (des Metrums willen) Tr77 

r.r-eilf. 	I 
warilvrafliii TT* 	Aft-4 0: II 8 II 
V14-fiTTTiTti 14.4.11M Tfr415i: I 

VATWW-41.WITkzfitTfkticgq174.4t( II 4 II 

Verse 	1-3. 	44. 	5a 	sind 	einfach 	aus 	der 	Einleitung 	des 
Caturviheatimata entnommen: 

TIt'Wl' ITTTWq-41M fq"30TfTNT '91NTT I 

fkuUTMI 	'qiftff 	:11.14*ITW:11 .81/11 II 9 	II 

Witt 	'q 	4:1 	Vrc'ini -rTk: i 	• 
tr-tretw ITTliiT 7P17.  M.  VR4 	II 	n 
ANT-  i* 	"Aq• TWwrfv- T wwl• 1  
14.1.MA 	VT-tr #0* A.4 g.  II 	0 

qlf 47fRf4i: xT* V 	't.'4.1-0 0: I 
V41:1- Krittzt #WilT Ti. "Faifli: 	ti 	8 	ii 	4 	II 

'ffTikINt VATaTR 	w-ft ssft4w-AR I 
‘lfkcA'rwmataliNtfivrTrzwr 	o 	it 

In der Cambridger Hs. wird am Ende des Brahmaaffiprakarana 
und nirgends wieder das Werk einem Bhaguri zugeschrieben. 	Diese 
Angabe ist nicht der Rede wert. 

Alle drei Hss. geben einen meist fehlerhaften Text. 	Nament- 
lich 	ist 	zu 	rfigen, 	das 	die 	vielen *Slokas 	vorangesetzten Quellen 
mehrfach abweichen und mit wenigen Ausnahmen unrichtig an- 
gegeben sind. 	Am meisten stimmen die mit Yogigvara, d. i. rijiia- 
valkya, bezeichneten. 

Ein Smvitisamuccaya von 	einem 	gewissen Dharmaastraruci 
wird in dem Catalogue of Ulwar • MSS. erwiihnt. 	Der unter 372 
gegebene Auszug ist zu kurz um fiber das Werk urteilen zu konnen 
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Berichtigungen . 

• 
zu 

Catalogus Catalogorum. 	Part II. 

9a. Anandavrindavanacampfi by Madhavananda. 	Read Oudh 
XXI, 52. — 16a. Karmakaumudi. Read Rgb. 197. — 29b. Vyutpatti- 
vada. 	Add JO. 3268 (inc.). — 45a. Tattvacintamani by Garicr

''
eca. 	He 

quotes the grammarian Qrikara in the cabdakhancla. —68b line 
11, read Ramacarya. — 	70a. Pathyapathyanighantu by Trimalla 
is identical with his Dravyagunacatacloki. 	— 	72b. Pararoananda- 
ghana. 	Read Smritiratnamabodadhi. — 98a. Read Manohara, father 
of Harinatha. — 	98b. Mantraratnavali JO. 1426. 	Read in 26 (?) 
chapters. — 	101b. Maharudrapaddhati. 	Read Paracurama instead 
of Kamalakara. 	— 	122b. 	Ramanuja: Mahabharatasamkshepatika. 
This Raminuja is a later author. 

The statement in the Additions 	to the first part that the 
Danasagara 	of Ballalasena 	was composed in 1169 is 	evidently 
wrong. 	It rests on the erroneous numbers given in the Catalogue 
of the India Office Mss. III, p. 545b. 	If instead of cacinavadaca- 
mitavakavarshe we correct navacacidacamita, we arrive at the date 
1097, the same as given by Lalmitra in his Notices, number 278. 

Theodor Aufrecht. 
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Das 1-Jaqtul iin Semitischen. 
• 
Von 

Eduard Honig. 

In den letzten Jabren ist von so versehiedenen Seiten her die 
Frage nach dem Ursprung und der Bedeutung der Jaqtulformen, 
die mit prafigiertem oder praformativischem 1 auftreten , ventiliert 
worden , 	dass 	es mir zeitgemass 	zu 	sein scheint, wenn ich einen 
kurzen zusammenfassenden und kritischen rberblick fiber den Stand 
der Frage 	veroffentliche. 	Vielleicht 	gelingt 	es 	mir 	dabei, 	das 
schwierige Problem 	in eM helleres 	Licht zu setzen und 	seiner 
Losung entgegenflihren zu helfen. 	Vorauszusenden habe ich nur 
noch die Bemerkung, dass ich die Bezeichnung „Jaqtulu dem oft-
mals nicht passenden Ausdruck „Imperfekt“ vorziehe. 

I. 	Beginne ich mit dem Hebraisc hen, 	so ist :nr"? 1 K. 
6, 19 nachmeiner Ansicht aus inr' „class er stelle 	oder unter- 
bringe" geworden. 	Ebenso entstand 'die andere analoge Form :rr 
17, 14 b (Ketib) aus einem in-:, dessen i auf min,  V. 14a zurfiek- 
wies. 	Diesen Namen fugte man hinter ir.:71 eM , nachdem dessen 
1 	entweder 	aus 	zufalliger 	graphischer 	Verirrung 	oder 	aus un- 
bewusstem 	Streben 	zur 	Wiederherstellung 	des 	dritten 	Stamm- 
konsonanten von in: zu : (1) geworden war'). 	Jedenfalls ist das 
fiberlieferte 	1r7.1171.? 	1 K. 6, 19 fur 	den 	Infinitiv 	zu 	halten 	(cf. das 
Targum -07;'?, P4.: )coen\ 	LXX: amivat), wie auch David Qimchi , 
im Mikh1(51, S. 76b und im Wurzelbuch s. v. in: richtig erkannte. 

Also enthalt -,17171'7 	1 K. 6, 19 keine Spur vom Gebrauche des 
als einer Finalkonjunktion, wie es im Arabischen 11 mit dem 

Subjunktiv (cf. 	etc. bei Caspari-Muller5  g 380, 2) ist, wobei _..11:::,•4 • . 
0 	.. 

	

keine Ellipse von 0( oder Lc.s" 	zu statuieren sein duffle (Fleischer, 

I) Spuren des unbewussten Strebens nach Bewahrung des dreikonsonantigen 
Verbalstammes sind 	zusammengestellt in meinem „Historisch -kritischen Lehr- 
gebitude des Hebriiischen 	mit komparativer Beriicksichtigung 	des Semitischen 
nberhaupt", Bd. 2 (1895), S. 348. 372'. — Die „Sy n tax" 	erscheint soeben. 
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Kleinere Schriften, Bd. 2, S. 84) 1). 	Ubrigens fiir das Agyptisch- 
Arabische vgl. gegeniiber Spitta § 165b das Urteil von Vollers2): 
,Die Verbindung der Proposition li mit dem Imperfekt ist so wenig 
zulassig, wie die gleiche Verbindung von bi (Spitta § 93 c)". 	Das 
alttestamentliche Hebraisch 	zeigt 	also 	auch keine Parallele zum 
a r abisch en li mit dem Modus Apocopatus (wie /gunk etc. bei 
Caspari-Muller § 382 , 1), 	zum ass y r is c hen 	lzlaud (Delitzsch, 
Assyr. Gramm. § 93), zum minaischen eV) und zum athio-
pis ch en la mit dem Subjunktiv (Dillmann, Athiop. Gramm. § 90), 
z. B. A.EMI: (fiat), was sich im A m haris c h e n nur noch 
bei 	der 	1. sing. 	des 	Subjunktivs 	zeigt: 	z. B. 	A fil.c.. 	„ich 
will gehen" (Pratorius, Amhar. Gramm. § 279 b). 

Aber in 	der Mina 	begegnet z. B. 1::ir4-'? 	Berakhot 2 , 8; 
'7,7 	4, 5; 	:i"-n.7. 	Abot 4, 22; 	SZ.4.*? 	Jebanat 1, 44) 	neben rxi:::: 

`AbOda zara 1, 1. 	In jenen Beispielen liegt konjunktionaler Ge'.- 
branch 	von 	7 geradeso , 	wie in den Worten , die Ibn Ezra zu 
Num. 24, 20 	schrieb: 	ix'7 	rr+nrimi 	„und 	sein Ende , 	dass 	er 
un tergeh e 5). 

Dass aber jene7-Formen 	gleich dem 	mit 	..:, 	verbundenen 
Infinitiv 	verwendet 	warden, 	erklart 	sich 	nach 	meiner 	Ansicht 
daraus , 	dass die 3. sing. masc. auch 	schon im Althebraischen oft 
das generelle Subjekt „man" vertrat. 	Darnach begreift sich nicht 
blocs 	z. B. 	bin,': 	r;:i.-) 	Ber. 	2, 8 	und 5.71,'? 	'vim-, 	4, 5, 	sondern 
darnach konnte auch is 	`r); 1V;');'; t'7 (Jeb. 1, 4) 	„sind nicht davon 
abgehalten , dass man heirate" gesagt werden , und deshalb konnte 
z. B. 	mit 	nmi 	1:1,7 1,-12.. 	(Sopherina 14, 6) 	„es 	ist 	notig , 	dass 
man Lob spende a abwechseln ni-p 	7,-1s: 14, 18. 

Ich kann mir die Formen, wie '';,-.,r'? oiler -11,12, nicht anders 
erkloren, 	als 	crass 	sie 	ein 	neuer 	syntaktis cher Ersatz 	des 
Infinitiv - Gebrauchs sind, 	aber nicht 	eine neue 	Bildung 	des 
Infinitivs , 	wie 	es 	z. B. 	Sal. Stein, Das Verbum in der Mischna- 
sprache, S. 33 darstellt, indem er sagt : „Im Infinitiv Kal in Ver-
bindung mit Lamed werfen die urspriinglichen 1"c das althebraische 

1) tiberdies kommt dieses ii mit dem 	Subjunktiv auch, obgleich „nur 
uneigentlich" (sum Teil ironisch) in der Bedeutung „mit dem Enderfolge, dass" 
vor (Fleischer, Kleinere Schriften, Bd. 1, S. 397). 

2) Vollers, Beitriige zur Kenntnis der lebenden 	arabischen 	Sprache in 
Agypten (ZDMG. 1887, 365 ff.), S. 398. 	Vgl. dort welter. 

3) Hommel, Siidarabische Chrestomathie 1893, § 76: „Als Konjunction ist 
tN, dem Mintiischen durchaus nicht fremd". 

4) ti-,L';? steht ohne 1  in der Berliner Mgna-Ausgabe von 1832 gegenilber 
Nif..)17, was Sal. Stein, Das Verbum in der Mischnasprache 1880, S. 36 bietet. 

5) Auch der konjunktionale Gebrauch von Z nahm spUter wenigstens in 
der Dichtersprache 	zu. 	Beispiele und 	die 	darauf beziiglichen Ausserungee 
AbUlwalids sind von Buller, ZDMG. 1882, 405 f. besprochen. 
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r dieser Form ab und lassen das Jod mit dem Sch'wa des Lamed 
zu 	Zere 	zusammenfliessen". 	Da 	wiirde 	man 	doch 	mindestens 
ih! ± '.., -=-- -7,t;., also mit Chireq unter dem Lamed, erwarten. 
Vie unbegriindet die z. B. noch von Stein vertretene Auffassung 

ist, ersieht man aus den MTorten, die er bei den Verba res (S. 32) 
gebrauchen muss , um 	diese Theorie 	festzuhalten. 	Er sagt: 	„Im 
Infinitiv Kal mit Lamed verschwinden das Chateph-Segol mid das 
Sch'wa, 	mid 	erscheint 	wahrscheinlich 	in Anlehnung [!] 	an 	das 
Imperfektum [!] der Vokal 6 " . 	Nein, in -)ti', liegt eine Kontraktion 
von -1":1-1und b vor, die aus der Haufigkeit dieses Verbs sich erklart. 
Pass dies der Hergang der Sache war, 	ersieht man daraus, dass 
these Kontraktion nur noch bei 	dem 	ebenfalls hochst gebrauch- 
lichen 17.,..,* auftritt, wahrend bei den relativ weniger gebrauchten 
Verba es, wie z. B. -1',..-.:s, heisst, also der imperfektische Ersatz 
des Infinitivs nicht zur Geltung kam. 	Bei andern Verben kampfte 
mit der beharrenden Infinitivform der neue Infinitiv er s a t z, wie 
z. B. 	bei r,7.:'7 	und l'?-02, 	und 	die 	alte 	Infinitivbildung 	beharrte 
da am meisten , 	wo 	sie eine stark ausgepragte Form besass , wie 
bei den Verba tertiae semivocalis. 

II. Auf dem a r a maisc hen Gebiete zeigt das Zing rli in 
der Hadad-Inschrift, Z. 23 die fragliche Gruppe rzn,':. 	D. H. Muller') 
hat die betreffende Zeichengruppe als ihm unsicher erscheinend fiber- 
gangen. 	. Noldeke aber hat in ZDMG. 1893, S. 93 geurteilt, dass 
nach dem Abklatsch sicher t-tz:rrb 	zu lesen 	und dass 	dieses mit 
„inoge 	er 	ausgiessen" 	zu iibersetzen 	ist. 	Noldeke 	mochte auch 
in 9:7:7 Z. 24 	eine Kontraktion von 	.71;1:17 sehen , 	wahrend jenes 
9:I.:17 nach D. H. Muller, WZKM. 1893, S. 133 „ein Infinitiv mit '1" 
ist , 	wie 	das ebenfalls in der 24. Zeile 	stehende '=ct.̀.". 	tber die 
letzterwiihnte 	Form hat Noldeke nicht gesprochen. 	Muller aber 
hat (S. 122 f.) mehrere Momente dafiir beigebracht, 	dass auch im 
A ram it i sch en 	die Bildung 	des 	Infinitivs 	durch 	prafigirtes m 
eine sekundare Erscheinung ist, die nur im Schriftsyrisch die vollige 
Herrschaft besitzt, wahrend in alteren mid jiingeren Dialekten (vgl. 
z. B. Noldeke, Neusyrische Gramm., S. 213 ; ZDMG. 1881, S. 2293; 
Guidi, ZDMG. 1883, S. 295) 	auch Worter ohne m sich in infini- 
tivischer Funktion befinden. 	Die Angabe 	in Wrights Lectures on 
the Comparative Grammar of the Semitic languages 1890, S. 195, 
dass der Infinitiv ,in Aramaic but one form, '=77:, %,&z_v" 
zeige, ist auf jeden Fall zu absolut. 

Ini Biblisch - A ram disc hen sodann haben die Formen til; 
(Dn. 2, 20 etc.; 	Esra 4, 12 etc. 14 Mal 	und 	r7;71F.  4, 22), lit 
(Dn. 2, 43 etc.; 	Esra 6, 10 etc. 6 Mal) und 1-2,:r7.-;:? Dn. 5, 17 zum 
Teil 	optativischen 	Sinn 	(Dn. 2, 20 ; 3, 18; 	Esra 4, 12 etc.), 	aber 

1) D. H. Miiller, Die altsemitischen Inschriften von Sendsehirli (Wiener 
Zeitschrift fiir die Kunde des Morgenlandes 1893, 33 ff. 113 ff.). 
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anderwarts , wie in tint .11 roi Dn 2, 28 f., besitzen die Formen 
keine optativische Bedeutung.1) 	Die V e r w endnng des N1:-, etc. 
in Fallen, wo ein optativischer Ausdruck am nachsten lag, beweist 
aber nicht sicher, 	dass 	in N-1711, etc. ein nicht-indikativisches G e - 
bilde vorliegt. 	Denn nicht bloss besitzt der Indikativ des Jaqtul 
auch den Sinn , welchen man den postulatorischen nennen kann2), 
sondern 	die 	gewohnliche Form des Jaqtul, die in Sprachen mit 
Modusbildung 	der 	Indikativ 	zu 	nennen 	ist, 	dient 	in 	solchen 
Sprachen , 	die der Modusbildung weniger oder mehr entbehren, 
auch als Subjunktiv oder Optativ. 	So ist es vielfach schon z. B. 
im Hebraischen und so noch mehr im Aramaischen, welches in der 
Modusbildung — schon -:-- sehr arm ist. 3) 	Da steht z. B. 172N7.  
Dan. 2, 7 	fiir 	„er moge sagen!' 	Nun ist die mit / anlautende 
Form 	iiberhaupt die 	einzige Form der 	3. sing, masc. 	und 	der 
3. plur. des Jaqtul von (N)7r!. 	Folglich war sie auch in Satzen 
optativischen Sinnes zu verwenden. 	Am 	wahrscheinlichsten aber 
enthalten nach meiner Ansicht die erwahnten 1• Formen tilt etc. 
eine lautliche Variation des Praformativs, bei deren Entstehen das 
/ der Tendenz m i t wirkte. 

Diese Ansicht nimmt Riicksicht darauf, class im Aramaischen 
weithin 	das 	mit / durch so viele Lautprocesse verwandte, n als 
Praformativ der 3. sing. masc. and der 3. plur. herrscht, und dass 
die in Rede stehenden l-Formen zum modalen Sinn des Jaqtul 
teilweise eine neutrale Stellung einnehmen. 	Auch vermeidet diese 
Ansicht Schwierigkeiten , wie sie den noch zu erwahnenden Auf-
fassungen gegeniiberstehen. 

Das 	/ der biblisch- ar amais chen Formen N-17 	etc. ist 
also nach meiner Ansicht eine phonetisch-ideelle Erscheinung. 
Dieses / im Biblisch-Aramaischen fur eM bloss ideelles Phanomen 
zu halten, stosst sich nach meinem Urteil daran, dass diese l-Formen 
im Biblisch-Aramaisch die einzige Gestaltung der 3. sing. masc. 
and der 3. plur. des Jaqtul von wri sind. 	Denn wean das l von 
tilt etc. bloss das / der Tendenz ware , so wiirde 	zu erwarten 
sein , dass daneben die indikativische Form Min,  etc. im Gebrauch 
geblieben ware. 	Ubrigens schwindet gegeniiber der phonetisch- 
ideellen Auffassung des biblisch-aramaischen 	tilt etc. 
das Bedenken, welches Dietrich4) einstmals in die Frage kleidete : 

1) Beides ist auch 	von Kautzsch , Grammatik des Biblisch-Aramaischen 
(1886) § 47 g (S. 79)_ constatiert worden. 

2) Auch dem ar abisch en jagtulu (cf. Reckend,orf, Die syntaktischen 
Verhaltnisse 	des Arabischen 1895, § 33) und dem 	a thiopisc he n jeqdtel 
(cf. Dillmann, Athiop. Gramm. § 89 a) 	sowie 	dem 	assyrisc hen 	ikaad 
(Delitzsch, Assyr. Gramm. § 134, 1) kann durch den betreffenden Kontext ein 
postulatorischer Sinn eingehaucht worden. 

3) Vgl. z. B. Marti, Gramm. des Biblisch-Aramaischen (1896), § 32 und 
Strack, Gramm. des Biblisch-Aramaischen2  (1897), § 13 c. 	' 

4) Dietrich, Das neuhebraisch-aramaische Futurum mit 	(Abhandlungen 
zur hebraischen Grammatik, S. 180 ff.), S. 182. . 
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„Stand 7, ganz in der Funktion des ,, warum fande sich nirgends 
einmal auch am apokopierten Futurum das 7 statt des ,, wie 
noch kein •,: 	statt 7-;:,  nachzuweisen gewesen ist '.?" 	Dieser Ein- 
wand erledigi sich bei der von mir empfohlenen Annahme, dass 
bei der Variation von j und / im Biblisch-Aramaischen der Sinn 
des 1, 	nach welchem dieses 	auf das 	Strebeziel hindeutete, 	nur 
mitgewirkt hat. 

tber den Sinn 	der Jaqtulfonnen mit 1, 	die 	im ausser- 
biblischen Aramaisch gefunden werden , ist man neuerdings 
zu folgenden Urteilen gelangt. 	Dalman, Grammatik 	des jfidisch- 
palastinischen Aramaisch 	(1894), S. 211 f. bemerkt: 	„Neben . dem 
herrschenden j findet sich n nur in Satzen, welche einen Wunsch 
oder eine Absicht ausdriicken, einige Male ID, in den jerusalemischen 
Targumen nur bei min (im Onkelos niemals), 	im palastinischen 
Talmud and Midrasch auch bei andern Verben." 	Er zahlt dann 
alle ihm- bekannten Falk auf, z. B. tan,', er sage; `.-1"7=,'1, dass er 
Segen spreche; rile„', N',-t, damit er nicht sterbe'). 	Ferner betreffs 
des aramais c hen Idioms des babylonischen Talmud sagt Barth, 
ZDMG. 1889, S. 189: „Rosenbergs2) Ubersetzungen der Imperfekte 
mit 't in indikativischer Art 	sind durchweg unrichtig. 	Im baby- 
lonischen Talmud stehen diese Formen ausschliesslich in jussiviseher 
Funktion: z. B. 1-innt-ri7, er rechne". 	Nur wenig wird dieses Urteil 
von 	C. Levias 3) limitiert, indem 	er 	schreibt: 	„That the 	has 
originally a jussive force, largely retained in our late texts, admits 
of no 	doubt", 	cf. tr-o;-..:.:.. 	„let them tell".') 	Aber Noldeke , Man- 
daische Grammatik, 	S. 215 f. 	konstatierte 	ausdriicklich , 	class ein 
Unterschied der Bedeutung zwischen diesen Formen mit n und / 
nicht existiert (S. 217). 

Soweit 	die 	/-Jaqtulformen 	des 	ausserbiblischen Ara- 
maisch zu Zweigen des Aramaischen gehoren, in denen das Pra- 
formativ j herrscht, 	scheinen 	sie 	mir 	ein 	wesentlich 	ideelles 
Phanomen darzustellen. 	Denn 	in den betreffenden Zweigen des 
ausserbiblischen Aramaisch sind diese mit / praformierten Formen 
nicht die 	einzige Gestaltung 	der 	3. sing. masc. und 	der 3. plur. 
des Jaqtul der betreffenden Verba, sondern existiert die mit j an-
lautende Form daneben, wie in diesen Zweigen des ausserbiblischen 
Aramaisch von rnr sowohl -In,  als auch nirt'D auftritt.5) In diesen 
Zweigen des 	ausserbiblischen Aramaisch liegt also 	derselbe Vor- 

1) Uber den Unsprung dieses /; hat Dalman kein Urteil ausgesprochen. 
2) Rosenberg, Das aramaische Verbum im babylonischen Talmud. 
3) C. Levias, A Grammar of the aramaic idiom contained in the baby- 

Ionian Talmud (American Journal of Semitic languages [=---- „liebraical) 1897, 
pag. 21 ss., 	118 ss. etc. . 	• ' 

4) Betreffs des Sinnes dieser -:-Formen neigen sich diese Gelehrten also 
zu 	dem Urteil von S. D. Luzzatto , Grammatik 	des 	chardaischen Idioms im 
babylonischen Talmud, § 72. 	 ) 	) 

b) Siehe die Belege bei.Dalman, J.-P.-Aramiiisch .144, S. 294. 
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gang , 	wie 	im Neuhebraischen 	(s. o. S. 331 f.), 	vor. — 	Soweit 
aber 	die 	mit 	/ 	praformierten 	Formen 	des 	Jaqtul 	zu 	d e n 
Zweigen des Aramaischen 	in denen, wie im aramaischen 

b

cfehoren , 
Idiom des babylonischen Talmud und im Mandaischen, neben l das 
n als Praformativ 	der 	3. sing. masc.. und 	der 	3. plur. herrscht, 
sind die /-Formen fiir 	ein wesentlich phonetisches Phanomen 
zu halten , 	bei 	dessen Verwendung das / der Tendenz teilweise 
konkurrierte. 	Denn n und / haben nun einmal in vielen Sprach- 
vorgangen sich als hochst verwandte Laute erwiesen, und die n- 
Formen und die 1- Formen des Jaqtul zeigen mindestens im Man- 
daischen keine ideelle Verschiedenheit. 	W'enn aber im aramaischen 
Idiom des babylonischen Talmud der jussivische Sinn der l-Formen 
hervortritt , kann bei 	diesem 0-ebrauche 	der /"Formen 	das / der 
Tendenz umsoniehr mitgewirkt haben, weil in den Ursprungskreisen 
des babylonischen Talmud das 1- Jaqtul der jildisch - palastinischen 
Dialekte des Aramaischen ein Faktor des Sprachgebrauchs gewesen 
sein kann. — Diese Auffassung des /-Jacitul des aramaischen Idioms 
des babylonischen Talmud und 	des Mandaischen trag 	auch ' dem 
Umstande hinreichend Rechnung , den Dietrich betont , und dann 
.Adalb. Merx i) noch genauer beleuchtet hat, 	dass den erwahnten 
Idiomen das zielandeutende / nicht vollig fehlt. 

Das Nebeneinanderstehen von 	n- 	und / - Formen der 3. sing. 
masc. und der 3. plur. des Jaqtul hat ganz neuerdings J. Barth') 
und nach ihm C. Levias (ebenda S. 122) folgendermassen zu er- 
klaren gesucht : 	,that both, '; and :, 	are demonstrative particles, 
the first used for the jussive, the last for the indicative, and that 
these particles are not prefixed to the forms ':::1:,, '::upr,  etc., 
but substitute the ,-prefix.". 	Sie sehen also in den Praforma- 
tiven n und / zwei Laute, welche der schaffende Sprachgenius von 
vorn herein als Mittel des Ausdrucks verschiedener Ge,istesregungen 
gewahlt habe. 	Sie finden also in dem Nebeneinanderstehen dieser 
n- und l-Formen eine primare und nur ideelle Erscheinung. 	Aber 
nach dem Obigen scheint es mir richtiger, in diesem Wechsel von 
n und / einen sekundaren und mindestens auch lautlichen Vorgang 
zu sehen. 	Ein urspriinglicher und bloss ideeller Unterschied dieser 
n- 	und 	l-Formen 	ist 	weniger 	wahrscheinlich , 	weil 	eine 	solche 
Differenz hauptsachlich im Mandaischen nach Noldeke nicht kon- 
statiert werden kann. 	C. Levias hat auch selbst erkannt, dass der 
Hypothese von Barth zwei Hauptbedenken gegeniiberstehen, namlich 
dass 1) im babylonischen Talmud auch bei ' der erst en Person 
pluralis n und 	/ wechselt, 	auch 	d a ''.z.:pn: und 1,1up,3 auf- 
tritt , und 2) dass im Aph`el ein , hinter .., and : sich zeigt. 	Er 
meint nun , das erstere Bedenken Urine durch die Annahme weg- 

1) illerx, Grammatica syriaca, pag. 256 s. 
2) J. Barth, Das syrische Imperfekt-Prafix n (American Journal of Semitic 

Languages 1897, S. 1-6). 	 . 
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geraumt werden , 	dass 	das 	Praformativ 	der 	3. sing. masc. 	eine 
falsche 	Analogiewirkung auf die 	erste Person pluralis ausgetibt 
habe. 	Dies 	ware 	aber 	doch wenig natiirlich gewesen. 	Betreffs 
des erwahnten zweiten Bedenkens meint Levias, dass das im Aph`el 
hinter 'D oder : vorkommende 	, 	einen n change of the vowel of 
the prefix" 	anzeige, 	denn 	,,a pronunciation ';,•47;,',:', is 	unsupported 
by orthography and unknown to tradition". 	Er meint also, wenn 
ich seine kurzen Worte richtig verstehe, dass das in Jaqtulformen 
des Aph`el sich zeigende •+' 	oder ,., die Aussprache li oder ni (an- 
statt la oder na) anzeige. 	Nach meiner Meinung kann man betreffs 
dieses n eher annehmen, dass es beim Abschreiben aus Nachahmung 
des , anderer Jaqtulformen geflossen ist. 	Also auch jener erstere 
Einwand, den Levias selbst aus dem Wechsel von n und / in der 
e r s t en Person pluralis geschopft hat, spricht gegen den primaren 
und bloss ideellen Ursprung der in Rede stehenden l-Formen. 

Weiterhin will H. Grimme1) die oben S. 2 erwahnten Ausdrucks-
weisen des Arabischen etc. (altarabisches lfjaqtul, athiopisches lajeq- 
tel , 	assyrisches 	lilliIc) 	mit 	dein 	biblisch-aramaischen 	tin7-.z . , 	dem 
talmudisch-aramaischen 	',;? und dem mandaischen blr'ip,', auf 
eine 	und 	dieselbe 	Stufe 	stellen. 	Er will 	auch 	speciell in N:irt.  
Dan. 2 , 20 etc. 	einen „Jussiv 	mit /i" 	(S. 90) 	finden. 	Nach thin 
ist es 	„aus /it je/tui8 ganz ahnlich kontrahiert wie assyrisches /i//ile, 
aus lii-illik" (S. 91). 	Aber so einfach konnen die mit prafigiertem 
/ auftretenden Jaqtulformen aller 'dieser Sprachen nicht koordiniert 
werden. 	Denn z. B. im Assyrischen steht 	neben lilthud und lili,.- 
.;'udit auch lu-tu,;;abir (sie zerbreche). 	Da 	ist also erwiesen, dass 
in jenen ersteren Formen eine Verschmelzung von /u mit ij statt- 
gefunden hat. 	Aber wenn es auch (s. o. S. 335), 	nicht vollig an 
Spuren davon fehlt, class das finale ID auch ausserhalb der 3. sing. 
masc. und der 3. plur. z. B. im Mandaischen gebraucht wurde, so 
sind diese ganz vereinzelten und zum Tell fraglichen Spuren keine 
hinreichende Basis, urn mit dem arabischen lffaqtul etc. z. B. die 
mandaische Form ',1=p,', auf eine Stufe zu stellen, zumal im Man- 
daischen sich 	eine 	optativische Bedeutung dieser l-Formen nicht 
heobachten lasst. 	Ich halte es deshalb fiir wahrscheinlicher, dass 
bei der Entstehung der mit prafigiertem / auftretenden Jagtulformen 
des Semitischen mehr als eM Faktor thatig gewesen , mehr als 
ein Ausgangspunkt anzunehmen ist. 

Endlich sind noch zwei Ansichten zu beurteilen , 	die speciell 
das biblisch-aramaische ti7r•I'2 betreffen. 

Gleich vielen alteren Gelehrten hat wieder de 	Goeje 	(Theo- 
logisch Tijdschrift 1885 , S. 70) .genaeint, in ti:t Dan. 2, 20 etc. 
die Praposition ', 	mit dem Infinitiv 	erkennen 'in 	diirfen. 	Aber 
erstens ware 	dann der Infinitiv ohne 	m gebildet und nur N;# 

1) H. 	Grimme , 	Grundziige 	der 	hebraischen 	Accent- 	und 	Vokallehre 
(1896), S. 85. 
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Esra 5, 13 (ivortiber inshesondere Kautzsch, Gramm. dei Biblisch,  
Aramitischen , S. 80 na.phzusehen ist) mit ihm 	Vergleichbar. 	Die 
voif Driver, Tenses of fiebrews § 204 (pag, 2774) 	angefithrten 
Beispiele von Intinititi Pe'al ohne t werdeu in ihrer linguistischen 
Originalititt von.Dalman, J.-P.-Aramaiaeh, S. 225 beStritten. Aus.ser- 

waren dann ft.* mid 1;4;Itt unbegreifliclie Am
4'

tlooiegelAlde. _dem 
I Inv  Einige end l• c 	wollen das $rt:  etc. Dan. 2, 20,  etc. von den 

andern 	oben 	erwalinten daqtailformen 	isolieren .-und aus eineni 
individuelten An lass ableiten. 	Sie. wolien Xlcur t-nttp. keinen sprach- 
geschichtlichen, sondem einen religions eschichtlicheu Disprung geberL 
Sie meinen, es rare aus der Scheu vor dem Gottesnamen rirt,  
her (so MeinhOld zu Dan, 2, 20; Bevan, A short commentary on 
Daniel 1892, p. 35 f.;• nall, Die Einheitliclikeit des Buclics Daniel 
1895, 	S. 21; 	Marti, Biblisch , Ammitisch 1896 , § 65 a ; 	Strack, 
Biblisch-Artunaisch 2  1897, § 23 k). 	Aber abgesehen davon, dass 
Nill'?..  nicht isoliert werden kann , 	und 	dass 	dam' it-l>. -und 1:71:::f?, 
iiheraus weitgeliende Analogiebildungen sein mitssten, ist Oerhanpt 
nicht anzunehinen, class ails dem erwatinten religii;sen Motisr Verbal- 
formen geandert worden amen. 	Aus,serdein findet rich 	t:1:.:.1:? such 
in Esra 4, 12 etc., withrend im Buche Esra gar moil nicht eine 
Scheu vor dem Gebrauche des Namens rtt-r,  festzustellen ist :(vgl. 
dartiber meine „Einleitung in das Alte Testament Brit EinschlusS 
der A.pokryphen und der Pseudepigraphen des Alten Testaments", 
S. 387). 

Bd. LI. 	 22 
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Berichtigung. 

Interdum Hoxnerus dormitat , geschweige denn andere Staub- 
geborene. 	Mir ist auf p. 71 des vorigen Heftes 	dieser Zeitschrift 
bedauerlicherweise das Versehen passiert , dass ich ha Paradigma 
der syrisehen Grammatik von Nöldeke den Druckfehler 	 .:x7,  i , 

4....ij; 	statt 	 :,i, 	,..Li)i. 	iibersehen ,, 	hnd 	....1:;4, 	,4,...);) 	als 
syrische Formen hehandelt 	habe. 	Etwas 	mehr Aufnierksamkeit 
hate mich den Druckfehler erkennen Lassen mtissen. 	Dean ganz 
von anderem abgesehen, 	erwillint N ii 1 d eke selbst im Texte von 
§ 176 keine Formen wie 	 „,;N'o;, 4,37-.);, fiihrt nicht in § 230 Formen 

wie 	\,..;)i, 4.,,..Nzi 	als Ausnahmen an und schreibt selbst § 183 

richtig L.L., Lao)! S a c hl i e h ist es fur meine Argumentation 

am 	angeffihrten 	Orte 	ziemlich irrelevant, 	ob 	es 	 ..jc:). i etc. 	oder 

t\„N-3' i heisst. 	kb bitte 	aber 	geflilligst 	die 	Leser 	der Zeitschrift 
die heiden Absiitze auf p. 71, 1897: „Aber man spricht doch” etc. 
und „Dass hier in der That" etc. bis p. 72: 	„Dagegen heisst es 
wieder hebr." etc. jetzt so umznandern: 

Aber man spricht doch in der 2. pers. sing. und plur. Perf. Peal 
der Neutra von 	den Verb. tert. _., und in denselben Formen der 

abgeleiteten 	Perf. 	aller 	Verb. tert. 	,„ 	im 	Syr. 	z. 	B. 	&.: 	, 

oL: 	 L.x)i? 	N  0&„x)j? etc. 	Hier weist nicht die Aussprache 

wie &..4- 	etc. auf eine urspriingliche Phe  clqt etc. bin, sondern das 

Qug. im t dieser Formen nach dein silbischen i ist eine Bildung nach 
Analogie dieser Personen vom starken Verbuinl) (&40), wahrend 
die 1. pers. sing. Perf. von 	den 	betreffenden Verb. das gaikk5,clitt 
bewahrt hat, wiederum entsprechend der L'pers. sing. des stark en 

1) Hierzu die Anm. 1 auf p. 72. 
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Verb., 	z. B. t\.....x); wie 	\S'i§:s3 . 	Umgekehrt 	sagt 	non 	nun im 
.9.4 

Westaramaischen ri-+.07, ron-c etc., Nniz etc., im Hebraischen `n41 ,. 	 :-.-: 	r: -  	 7 	, 
rvi? etc., ohne Dag. lene im r 1, das auf unsilbische A: und lc folgt 
nach Analogie, im Verb. nach Analogie der 1. pers. sing. wie z. B. 
n,Irt etc., 	im Nomen nach Analogie des Stat. constr. resp. absol., 
wie z. B. 1-1, 	oder zl.t .1) etc, 	Dagegen heisst es wieder hebr. etc. 
bis zum Schluss auf p. 72. 	Darnach sind- noch die Worte hinzu- 
zufitgen: Also ist L'..j.  keineswegs eM Heweis ftir die urspriingliche 
Aussprache bait, sondern ein Beweis fur die Erhaltung des Qu§'S. 
nach dem Diphthong ai (und ebenso nach au) im Syrischen, die 
MI Aramaischen tiberhaupt das Urspriingliche war. 

Philippi. 

1) Wie man also zuntichst a.' B. NT;11 	statt tirri,n naoh Analogie von 
rr,, 	sagte, so spricht man such schon tirxm statt nrTn wieder nach Analogie 
von N17-1, das seinerseits der Analogie von Trq folgte ; s. diese Abhandlung 
p. 83, Anm. 3. 

• 
Zur Deutung der Orkhon-Insehriften. 

In meiner Anzeige fiber das Buch von Wills. Thomsen „In-
scriptions de l'Orkhon" (Helsingfors 1896), welehe im 6. Heft des 
III. Jahrgangs der 	„Westostlichen Rundschau" (Berlin 1897) er- 
schienen ist, steht irrtitmlich S. 277: „Radloff hat dieselbe Inschrift 
auf ahnliehe Weise gelesen und gedeutet a. Es sollte heissen: „ In 
dem mit gewohnlichen uigurischen Buchstaben ge-
sehriebenen Teil der Inschrift auf demselben Denk-
mal hatRadloff eine ganz ahnlicheTitulatur gelesen." 

Dr. Graf Geza Kuun. 

22* 
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Anzeigen. 
&*4. .-3! ,_ktai ,ri.a 0.4 e"....6.4,9 L4.4 tyLii.li sli.;31 c... Lz' 

J.A=.4 	1,:iCjit31-4 	3.1.i..31 Y.3.....64.4 	...6 	Ke.a.itil 	Y. i_..: ,3 	t4Uall 
(—'t • 	••_, 	et _)-- - - — 

. 3J1i 	8,..X.,t-?.. VOS , acx.41-?.- 	Kiili 	Lis 	_9 frif r. tAiv 'zU.. 

Unter diesem Titel ist soeben in Kairo ein arabisches Werk 
(677 + 3 S.) erschienen, das manchem Arabisten wilikommen sein 
wird. 	Der 	Verfasser 	ist 	Edward 	Albert 	(Sohn 	des 	Cornelius) 
van Dyck, Lehrer der arabischen Litteratur an der Khedivial School 
in Darb el Gamamiz in Kairo. 	Sein Streben ging dahin, den jungen, 
ihrem und dem islamischen Altertum ganz entfremdeten, Agyptern 
ein 	bibliographisch-litterargeschichtliches 	Handbuch 	zu schenken, 
durch stetige Heranziehung der europaischen Arbeiten auf diesem 
Gebiete die Verdienste dieser von den Arabern oft unterschatzten, 
seltener flberschatzten, nie reeht verstandenen Forscher klarzustellen 
mid alien ein bequemes Nachschlagebuch zu liefern. 	Nach einigen 
Bemerkungen (S. 1-8) caber die Orte , an denen Sammlungen 
arabischer Litteratur bestehn , iiber Kataloge und Bibliographien 
und (S. 9-21) 	arabische Studien 	bei Europaern fiihrt er die 
arabische Litteratur in drei grossen Perioden vor: 

I. Die Zeit „der Bliite“, von den Anfangen bis kurz nach dem 
Fall von Bagdad (S. 24-363). 

II. Die Zeit 	„des Verfalles", vom 	7.-12. Jahrhundert der 
Higra oder die Periode ,,der Nachahner" (S. 364-398). 

III. Die Zeit 	„des Wiedererwachens" 	in 	der Neuzeit, etwa 
vom Anfange unseres Jahrhunderts an. 	,,Andere nennen diese Zeit 
die Periode der Mischung, d. h. des Westens mit dem Osten" 
(S. 399-516). 

Folgt ein Anhano (S. 517-519). 
Seinen vollen Wert erhalt da's fleissige Werk erst durch die 

alphabetischen Register a) der Titel (S. 529-617), b) der Autoren 
und Herausgeber (S. 618-677). 

Der Schluss enthalt Anweisungen fiber den besten Gebrauch 
des Buches. 

Das 	Werk 	stiltzt 	sich 	ausser 	den 	bekannten 	europaischen 
Werken vorzugsweise auf den Katalog der vicekoniglichen Biblio- 
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,;..i'eS1 	 . 

thek in Kairo mid ein getebrter Ileamtei• .dieser Anstalt stiuid Clem 
Verfasser lielfend und ergiinzend zur Seite. 	Pus •Kuropaern sind 
die znni. Teil 	aus erster quelle geseheipften iNotiFou fiber npuere 
Autoren tosonders wertvoll , z. B. Ahei"Oorn, van Dyck , Nitsif el 
JAzigi, dessert St hne !Sahib, lbriihim und tlalit und deren SehWester 
Wards, fiber Ahmed Faris a 	i.(1,itilp, Eifilit Bey. den Agypter, 
lAbd-el-Iildi 	el.Abjiirt, 	BUtrkIS' el.,Bistitint 	find 	seinen, Sohn Seliin. 
(S. 401-412). 	Ob daneben die S. "1.1-516 gerianuteri GrOssen. 
ihrom Punkel entrissen werden sollt,en, mochte ic'h h.ezweifeln. 

Leider ist die Ileissige Saimnlung- durch 	mehrere Verseheu 
entstellt. 	Nach 	BeseitigUng 	dieser 	Aliinoel, ltilnnte 	eine 	ziveite 
AUsgabe 'des Werkes auch in F.iiirepit aur ausgedehnte . Benutzung 
reelmen. 

Jena. 	 K. Yoller. 
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Widerraf., 

Ein Brief. des Herm Ernest Leroux belehrt mich soeben, dass 
}seine Erklarung worn April d. Jr. (S. 176 	dieses Jahrgangs) auf 
einem schweren . Irrtum beruht. 	Ich hatte völlig v erg es s e n, 
dass ich am 27. Mai 1894 meine Einwilligun,g 4u der IThersetzung 
der „Aufsiitze zur persischen Gesehichte gegeben hake. 	Der ' Urn- 
stand, dass jell inzwischen von. dein Unternehmen nichts gehort und 
gesehen hatte, mag, mir einigermaassen iur Entschuldiaung gereichen, 
aber ich bedauere tief, class ich mich dutch meine ''Vergesslichkeit 
so arg liabe tlusehen lassen und in Folge dessen jene Erkliirung 
abgegeben babe, welche auf den Ubersetaer wie auf den Verleger. 
einen falschen Schein mi werfen geeignet war. 

Strassburg i. R, den 1. Juli 1897. 	`1' h. Noldek.e. 
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Beitrage zur Kenntnis der lebenden arabischen 
Sprache in Aegypten. 

Von 

Karl Yollers. 

IL Ueber Lehnworter. 	Fremdes and Eigenes. 

Index 
der arabischen Formen. 

Die Ziffern von 607 bis 657 sind auf Band L, die von 291 bis 326 (364) auf 
Band LI dieser Zeitschrift zu beziehen. 

. ...ii.4i 610. 	7?-1-636. 

3,4 J 	652. 	324. 	W..iL.:!•.>i 638. 3 • 
KIL! 636. 	..4.?! 294. 	~,~,.,;~i 612. 294. 

L;;;;;1 632. 	x. .1.3! 620. 	 305. .)L.,:,:.. 
.. 

ic...er4;5.? 	614. 	294. 	Lt....4 	294. 	cili...j 611. 

,..,..4! 	627. 	4..,,...1 .".?! 	626. 	0.......)c 618. 	294. 
c-,•!.,' 
)..A_ )..?! 	294. 	. 	0,..../.6,..?! 	625. 	k.:.1,.3) 	653. 

(
..,,,..\ai 	636. 	,r,.; i,4! 	625. 	•!.,..)) 1 	321. ) -,  
,_•9:,...,i 627. 	LA 319. 	,3)! 298. •:.. 	 ..t 	... 

	

!..if 	625. 	636. 	,z.3l..<:ii 	321. 	o' 1)f 613. 
Ji• 

0.,.-A 	291. 

	

I.,!)41 	628. 	 L.)tyq 611. 

••••'1,.)LA,! 615. 636. 	...x.4 655. 	. 	o f) 618. 294. 2,.. 
Bd. LI. 	 23 
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.u.,<„*.i) 305. - a7  •••I 305. 319. L5je.L.,. 

j 636. 01.;.al 636. L::.33)53I 	615. 

3,&.,51 294. ,.....:.2,z4 	618. 	' ‘5).....z,.K.s! 	305. 

,.„.1)! 651. 3,.,„.tam,i 	618. 312. 636. ts,i! 
• , 

L.,.! 	312. -...lk.,J 	294. u-,'L.13! 	610. 

31.;:...„1 	636. ci N.A.,1 613. g3
f 651. 

	

) Lx,„., 	621. 294. 

	

zu31 	 Li! 293. - u,333 	624. 305. 

'4,1.3i..,„,i 	636. W....).il 	611. i,:03! 624. 305. 
- 

t....3,..\43.7....-1 	294. 34 294. iz.e:i3i 	312. 

ii)L+x,..I 	626. L5,..).,;il 	294. i.€3! 305. 

	

! " 	I 	636. 0_,..,..., 

1,:3:? 	1..:_i 	612. 

0,e:ti 294. 

ol..,.0.;cil 	322. 

_..t.,!! 	305. 

L..).µi 	636. ., 
628. rLia,,,i 

043',-?!).*.i! 	294. 

1.4,....i 	618. 	621. 

L-' 

(354.? 324. 

L41).12.,.,! 	294. te...ii! 	294. ')."....1...? 	622. 	321. 

617. uli>12....3 j.e....,.-...s1 	621. 	295. J.;:.....,31..? 	652. 

t _.,.1a.....3 	294. Y.....ii 	305. i..›. U 651. • _.) 	• 

Z1..xe.51,..A 	643. • o.L.L1 613. 	295. ,33)L.? 627. 

csiii....1 	654. 0,,,41 615. ,33.}..? 	319. 

L',I...‹....i 	613. 0,2.,„Q! 	615. Ei)l..3 	636. • 

Ki.‹....i 320. ) t....5! 	636. • 
LI 636 l5_) • 	• 

U•"..,)t-X•tkv,! 	626. 4N..i! 	650. • 

	

1.t., 	636. .).) 	• 
tv....,..‹.‘„i 	618. 	294. z,....3! 	615. 	650. uz,L.? 	305. 

0 -,1.34-,...1 639. c..X,....!..ii 	617. 1..:::,U 	305. 

t..?).=1 620. K5*;.:31 319. )3il..4L.? 620. 

1..3.x.0 620. 294. ,,,,,.13 -.L; 	657. '24..4:4 	636. 
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gj.,....f....L.? 	613. 

	

'23:..3.; 	653. • • L.C...3 	610. 	312. 0 ..• 
_tot..? 	295. ejLQ:11)..? 	617. 	319.  j;:iy..3 	319. 

K.:,..roL, 	636. • Ft7-,...3 	619. 	637. 	312. ry? 628. 

,.3(..? 	653. 

	

,)...›...3 	312. • .• Ka .3 628. 

KiL.? 312. tj4 636. oi...5.4 610. 295. 

3_01..? 	295. k_...ii0.? 	305. 3,,t..4 312: 

La?  618. 636. ...,..) .3 	628. 	637. edoL3J.?  637. 

iLll..? 	636. 1/ 4..30..? 	628. L ...3.7.? 	312. 

c.,_".1.4 	319. ii,..);.? 	637. Lea 291. 

ii)31..? 	636. (5334 653. 'i.e.:33., 	637. 

L.,...<x.? 	636. 	. t.::;_,,,?,_))4 	610. hj.? 610. 636. 

_,;:..? 	653. K.c334 615. 637. i..e .?3:i 	653. 

.z.....;;;');.:; 	656. .3_3 312. 0-,  ..• L.5-A035.? 	651. 

r l...s-u 	628. • t))..? 610. 646. Ki.,_;.? 	319. 
. 

0.,.... --L.) 	628.  u.....,5.? 	632. 	657. ..(4.ty? 	646. 

,s?   636. 

	

t...;..... .3 	636. 	324. r 	.3. - 63.54 	319. 

s•Lii .4'..--.:‹u 	613. L.5 • 	, 	• '25::::•;,....3 	636. ..,•  ,..),..J...3 	610. 	312. .....• 
J:,..1,:,::...,-.A.? 	636. 00.  .7.?  632. K.Lu,..3 	312. 

0.,),..,\.? 	295. ij.0.;  614. ,• W..4.;,..3 	629. .2• 

	

3.. .) ,.-\..3 	319. i..5-, 	• 3,10y, 637. X..L.J..3 	628 f. •I,• 
ibLx..?  321. ,..).....? 	637. 	312. &J.; 321. 

f.,  • 

L.?34  653. .3../..3 	311. .• )171Y 319. 

•‘..3 ...3 	628. 	364. 	. 
C.., 	••• • 

L3...? 	637. L3.5.33i  •J 	305. 
• 

11J. 295. L•kti...? 	312. u.....? 	637. 

...6454  295. 318.  u.S.; 	637. 	- ..,;;•541........? 	319. 
- 
• k1  ; 656. 318. 

	

LS1.3 	636. ..) 	...,• .i.,..,) 	• L.....; 	295. .  .. 	.5. 
23* 
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L.:,....1 	637: ;4637. kb.)..4 	306. 0 	• 
i..L- 	321. -,...11 626. 

(., - 	' Lia.1.4 654. 

it.).:.......? 	319. •Li; 306. • (...i.4 	295. 
. 

3.20.4 637. • L5 SJIc.x.i..3 	306. *i..si4 	319. 

KI.2......i 	319. i.:14.4 	651. 

	

K.1.1 	306. L.5 	• 

*It:L1 319. u...,,iir..1 	312. t.)_,..4.1.4 	295. 

K.:4 653. i.).,..si.? 	637. .....,...0...? 	656. 

K:z.S,;....::,4 	637. ‘,...ii.4 	617. 	319. 0.L.. 	312.  

L.5.,:',...?  610. 616. 637. i..i,? 	306. cr,...4 	318. 

• i.:ci,:.4 	305. Ly.,33,,,:si.) 	304. i..,.)...1 	637. 

637. ,w., 654. 610. 319. ..,,x.,4 321. 

621. 637. ..1,1.4...2...?  

)35:64 

Lr.ii.?  312. •.;..? 	637. 6., 
va....a.? 	319. iol..,-,...ji4 	621. 	637. LX-4 637. 

305. 1.,,,_,., Li.;...4.,.ii..5 	617. 	636. ii..)4-  \ .4 	637. 

it..3 	637. (...ii4 	637. 

	

‘..X.,;..) 	637. ) 	• 

t)112, 654. 295. 0:)„..1',..<.) 	321. k.....i...)..L? 	312. 

	

K.J LS.1.) 	319. ..) 	• ,.
6..
75.‹.4 	306. 3....x,L? 	306. 

'3'...i.L.) 	319. Li,a?  637. ii0.,;..? 	637. 

L' 	319. 0- 	*).,1J 321. ''' 	• 330,., 4  321. 

W..i1.1a.? 	295. 312. _bN.4 g 	319. -1,),..0 J - 
,),....:;;Ic)..3 	614. 	295. iu.a4  319. j..t.t..;.4 	637. 

.u.S;.6.3 	295. 1+Li ii 	295. ,-,,.....ii,z..? 	637. 
6. 

k....i.424 295. tl...) 654. LK,L5 646. 324. r 	- 
:,:--,.? 	629. 0,4 312. ) •• L,),.3 	619. • 
ice:,, 629. c L...1.1 295. L.):::..*  .4 	306. 

i.klt,-, 	319. 0, ..:...1.3 	654. • .....1.1 	619. 	620. 637. 
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01„.?3.E..? 	649. Liza 620. 295. )30,...z 626. ••• 

c ...i.? 	637. ,,,<*4 	306. _)!"..b.s 	322. 

ia.?"..) 637. ) 	... Lf..,..) 	636. 1..ic 610. 

LS , .) 638. 652. .) • C.) 
1....,:,...,

..) 	•• L...,.., 	638. ?a's 624. 297. 

L5ji..?  636. 654. 0 .  325. W.X.A'S 629. 

),..1 637. 306. j".si.<:i 	616. 

i3)..,..? 	638. t::) • . :4,; 	310. 

t.),..y.? 	638. L'.; 	638. 
6.7 • 

3...; 306. 

u.....„4  629. 306. ii...?L:i 	638. ts 306. Li 
u...,:,; 629. *i.... 	638. • )L3 tt.:I,..3- 	306. 

i..A.0)..?  .614. 	322. ibl.'S 	638. 312. Lre:1...; 

•zaz.6_,.4  637. ,....,AL'S 	650. ...e 	306. 

3\..".? 	306. 
ts

,.....1.3 	306. cL,..,e 654. 

.,2.4_,.? 	618. -:....Vj 638. LY
le 296. 

3'4,4  295. u.',..,..x......-<.; 	638. o.e 629. 

.,:3),1".? 	653.. .-;.-- \ 3 	638. 0i 3.3 
- 
' - 323. CY  

:yz,.,44,4  319. ii,t,!".; 299. 3..4; 638. 

..4,1,..? 	306. (.5.57•.; 	638. 3.....).:i 	650. 

iioLt;.? 	638. u...,'s 	295. 10,53 319. 

t.,1 /4, 	628. ILiL.:-s.....:IS 620. 810. ),.0 638. 

1 /4.:A*4 638. .i,..w..:; 	654. e.:),'; 638. 

k3..3 638. •• K.L........,:i 	614. 	319. 	. L,,,.;.; 638. 650. 

rje,4  628. b..6
.5

*.; 322. ...s_ 	638. 
- 

03.*4  325. L.),...t.:i 	296. 0,,•.; 324. 

„W,,,, 295. .35'..; 	319. 3.5.A**; 319. 
- 

it,...'..,.1 /4.? 	610. L.'3L_;*.i 625. 	296. c),,,, t:s 	625. 
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(f.., 	33.7.?. 	306. 

j...4 610. 	ii,)? 629 f. 

Sprache in Aegypten. 

) L.X..L.. • . 	638. 

spx-;...... 	639. 

.c1...c's 	646. oN)...?.. 638. t..x..L 	611. 	322. ..  KA) 	• 
r_,,.-. 	638. 3!),.,:... 	319. 

Ci. 3L35.?.. 319. ft. .. 	642. 

),.:3L?. 610. 612. ...ii.?  Wy_....?.. 630. 296. ty.,.;,.?. 

L->•• 	642. J • i....45....-? 638. ., (i.ol  6;.-:. 323.  

Li.,..*.k..?. 644. •LI..S.;? 306. u.• k;,--... 	639. 

L›. 638. r 	• "i.ay?.. 306. Li.1--... 	623. 

i,.XAL..• • 638. ) 	• j...,....._. 	622. 	291. 3...!..E..? 	612. 

"iji,..X.AL.? 313. j..',...-.. 	624. 	323. -t,..... 	306. 	611. 

tAl..?.. 305. o..,..?.. 	296. J.3_,.... 	639. 

4.<AL-?•• 638. i.etiye..?- 616. 296. k.....51... 	644. 

u...3..4.?.. 638. ‘.::,..e)....> 	629. 	638. )..".?.. 	639. 	298. 

1,.X.31.>. 	638. .) 	• ',),...?.. 	624. 623. 639. .....si..,.."....• 

8L.. 638. ij...? 639. u;•.,..,..? 651. 

)L5 L. 306. • ...6,11....?. 	312. 	313. _,. 	.• 	639. ‘...3 

)L.? 638. •  0L4...? 638. oL.S.. 645. 

%.:.•,....!..?.. 	293. ) 	• t,..X.4.... 	638. %.....i4y..? 615. 	639. 

J.,...?. 	638. j.......?. 	612. 0)....?.. 639. 296. 

Ly......... 	296. ,t2...<.14..? 	629. W...i_p. 	296. 

U•1••-?• 611. 0,/.....? 291. r4).„.... 	639. 

ii...„.&-?.. 	638. ..?.. 	317. ,_..,..*.... 	651. 

• .)i,- ...• - 	619. 
E LL? 612. 639. ii....,-.. 	625. .,•• 

L.50..?.. 647. 639. 51.....;...?. L}..,.,_?.• 	630. 

1,..N.;• 	634. 0 	• .:••••••••:.• 	625. 	296. :.,...... 	323. 
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L5_,,!,...\.• 	639. L}........ 	612. 	630. 

C 	1 .. 639. 
Z.:75 

0.4.... . 	640. 

i3_}.... 	291. 	Lx .3 	325. (.7 . 	639. 

1,11..... 	654. ,ez  3.. 623. 	639. J.,42).,,..: 	318. 

%_.....-- 	612. 	639. 	N..›.....: 	640. • , ti.„.9.x.L... 	612. 296. 

L}.÷... 	630. 	ji,..y . 	639. k..3,..\)-: 	640. 

. 	650. 	iii..... ot4.1...: 	 ._., 639. i....:>•-ij. 	623. 	640. 

•43t,-,... 	630. 	0) !•, .... 	650. w,....,.... 	623. 

1 /4_,i..y. 	612. 630. 	KA).fr 326. 8,3_,... 	640. 

it...f.... 	322. 	.12.,,LI.) .. , 	657. ••  Li;;,),.. 	623. 	640. 

o[..41,,.. 	612. ..... 	640. ‘..k.;::.,,.. 	640. 

. 	,n 639. 	el -s.. 640. (.5 • --,--• 	620. 

‘5.).:;. 293. 	"ans. 624. 301. .:513.- 612. 651. 

it,.. 	324. 	Lay.:.::.;.- 	630. 1....... 	640. ) •- 
i4..1) L3,... 	617. 1 	-.... 	650. c)))••• 

C _,..... 612. 640. 01.12.,,... 	612. 	306. 

Y...bJ 	 0) L..: 	624. 	-- 640. (...t,.,;.-640. 

L.i.,)L...: 	291. E 640. K+er...: 	631. 

L.33)I...: 	306. 	,il.,:::,... 	616. 

u;...L... 	623. 640. 309. 	Lill. 	640. ..) 

f.L... 	639. 	olvtg.. 	640. ii)3.*.i1,.> 	650. 

ol..... 	612. 639. 	.24:,s.i.: 	630. 647. 311. 5*A0)3 640. 

231131._ 	617. 	639. 	0..?,:sik. 	296. LAL) 640. 

•zuL... 638. 639. 	-.\4.. 	611. 640. L) 640. 

u)..t,.... 	612. 	isle,/.. 	310. us,,,.,oci 297. 

L5)Le,...t.. 	610. 	.:. 	639. 	640. di 640. 
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ii3k> 651. d.4..:;:,L.) 	640. 3...K.k) 307. 

j.4,) 306. L5;...) 307. L4.;.3i 307. 

u„,.? ,..) 306. 3.....) 640. jo 648. 

o i,.),..N 620. )1,..x.;&) 	613. ol.iiP_ 	617. 	641. 

uLa> 641. f;:i....) 297. 5*. 	.1.4),..5 	641. 

P......) 640. L51i3 297. i,.5 	619. i..  

0.!j..iy 299. ‘..*.i......i.) 	307. s3,,) 641. 

0.i!)..) 617. 5 _<.) 319. v 	641. L...)3  

%..3
) 
 ..) 296. •  305. So 640. Ke,,,...".) 	322. 

ii..v.) 326. (..).0.3 615. K.:._tL) 	319. 

...x).JJ  ..) 640. 01.3 307. 1 /4 ..1,.) 	641. 

))..5 624. 638. 296. 	L),,,Ji 297.  ii33 325. 

3„.;),) 313. ..ii..1.) 641. 

623.

307. i...4.2.33,.) 

isLi ..) )°LA.) 651. 319. gL  a.
.p 641. 

)...N 	624. X.'.6 322. x,31...--c.%) 	313. cil.0..,p 641. 

id)  o 623. 640. t  j:410.).A3 306. 0‘)...0 641. 

uc..,50 612. 0,,,,o,) 298.  3..i343 297. 

ii)0 657. c._i,z...) 307. ko..,13 641. 

(..p),) 619. 297. Ly.,iiA..) 298. Lrli.3 297. 

)3),) 640. 3.;,) 641. crp 641. 

u•;;.,13)0 640. 
z;
,,,L,,,,) 	294. ) 	•• I.;..3,) 	314. 

%1:..........) 640. C 3 
L.s., ,z..) 	313. 

• ! J3 641. 321. 0 , 

Y.,Z,,,,,,) 640. i..Lo3 319. ..'...).,.3 	620. 625. 298. 

)y.......,1 /43 640. ser.to 307. 

ii./......o 304. z AA...) ;• 654. (.5 

v..-....C.:,.) 640. 4.30 651. i.*....93 	655. 
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0.43, 623. 641. 3...,,t....3 	314. 

KAI-,....*) 	641. X.il • 	616. 642. .)) 
! 	652. Jul! !.4`:i )..) 	642. 0,4)3  298. 

k_5!)  654. ''J53) 	642. 0.,,.).3 	619. 	639. 

U',..))  625. 619. 641. 291. r3) i •.)) 625. 

0!„,...)  612. 641. 3Lu 318. -,.....i 	• 	298. 	318. C, •• )) 
651. 

Z) 
L.Y4L.,...J) 	610. .. .4 613. 651. 652. 

,,........) 	641. j;..A,) 	642. ur.z.c,3 	615. 	314. 

3-)  650. 298. k....siJ.) 	616. 	314. ,.).3 	• 	631. 

L•6,.). 	641. )..) ic.k.J 	634. ••) 

	

if:....:"J•• 	642. • • • 	) 
J.3)  623. 641. ILI)  311. 

0...)  623. 641. .i..,..4,13 	642. 

620. ti..X.:::,.)  .. .ii,.1.3 	613. 	642. Klzr.*;) 	(?) 	311. 

••• 	614. 	641. X.,..,,) i •
) 	642. 

g 
La. 	625. 642. r) 

_ra.) So_..) 	655. •.;  }..3 	657. j.,...,5 	294. 

j..1.)  298. K,.,.a.5 	657. ) Li •) 298. 

,,:,,.i) 	641. ,_:631) 	642. 3...,,,,...i.3 	292. 

-2&) 322. 5, 3  642. Li.3 	642. 

K.C.,0) 641. U • 642. 0 . ) 1 /4.-ii.,!‘.X..i) 	642. 

641. LX.3.) -4,...*it.43 	293. 	324. i...3)  LL23. 	620. . 

,L$,..i) 	618. 	641. 

	

,A.›. 4. 	298. • 3.) 
., 	298. 

g 3-I 
jag))  619. _kw  • 655. )3_3  642. 

0!.c)  612. 641. )„43  293. c33,3  642. 

%.:6!3)  641. c3„43  292. 033  613. 

_33)  623. j,,,,4.3 	292. L5.3  610. 	642. 

033)  623. l.-.• • 	623. 

	

L3  • 	642. • .) 
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L.ii.... !) 	613. 	642. Fix,. 619. _Law  310. 

t-s.q)  643. yljx..., 643. (55.taii,.. 613. 314. 

J.45 	631. f' 643. L.aii,.,, 610. 318. 

:.-3* 	620. .)_• i.,..5.,... 	307. id a k i..,,, 614. 314. 

i!ii 620. 3L45„.. 324. 613. 314. )lkio.. 

tl...,,,.. 	307. j_,§..., 	655. 

lid'd  -rw 643. 307. ..)* LK,. 	319. ...,.:, 
	. 

_bl.?L,... 631. 	323. 0. 75„,„ 307. OL".(651). 

g
L,..„ 650. ..t..?..;„, 	643. st..L, 643. 

3L.,. 643. 
g t.5......r..., 	307. i..-••;  K.. 	643. • .. 
l)" L,„ 654. ,.) ,..., 	625. 3 L.5.4N.<,„„ 318. 

_61:,;,, 311. 1 /4...3y5,.., 	619. 	643. Li) j.K.,..., 	319. 

;x„314. L5 J 	i'''''' 643. Y..;,,,K....., 	626. 

:.:,.....,.., 	643. 0..,,.i_5.... 	617. 	643. Kip <-J.,..., 612. 	643. 

, .,./........ 	613. c., • Y...._,..t..,,,, 	611. i.:IL...1,..., 	620. 

u, ...x......, 	643. 3 ii,),..., 	643. X......L.,, 	319. 
. 

'25:- 	•., 	298. . ...4.43.5,.. 	614. W. l',I•., 	319. 

W........;....,„ 	631. 318. L:61,.,!5,.., L., 298. ...ii. 
U.,.,, 656. J.L.., 314. 317. L.5ii.J...„ 	617. 

Lc,  611. 307. )Li... 643. L5.31.4.,,L„ 	626. 

611. 314. Y,......<'a.... 	643. ".......c. 1 	643. 

_b_14,,  314. Ili.. 643. ),..x,;.c., 	298. 

3....--U*,. 621. 	314. os?....., 	298. ,),...t.c,„ 	618. 	298. 

643. ...b..:<4  ,-;.,.:,.it,,, 	298. 
(t. 

,...3L!.;....„ 	643. 

1,..).... 	656. 
g

LX..,15.... 	643. ,6,.....;.•,, 	292. 

i,..?1,)...., 	643. Li..L 	655. *;y.t ... 	651. L.....).  
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.24..;.A.11 	644. 	307. k.......)---<v.:... 	292. 

L54.)....Lw 643. li;:' ,..:\ -.:....,;:.:, 	292. 	655. 

i:,.;;Ik,v,„„, 614. j).4L.:;:, 	618. fer.:::..:1-‘..::: 	307. 

0  LX....., 643. a..;;;; 656. ..ii ..,... 1-L47., 	650. } • • 

Ly.3),.X..L.,, 626. .)0L,:::, 	644. ji.,4,),..;;;, 	618. 

cy.0...L...., 	298. 0  r.,..),.)L::4 	644. %...)!5,-;.; 	644. 

...b 	654. iLltSoL;.::, 618. Lc
,ic;,:::, 	654. 

 620. J 
,C,...,298. j..t)La  614. 644. Fa..:::, 	625. .., 

8 _ILL. 616. 307. _., c3.)  L.,:::, 	645. ... Li.:-.L.,4_74:, 	644. 

(55K,L,.., 320. LAL.:::., 	651. 0.......3).....:. 	314. 

r....;,..., 	294. (.5....<L;;;, 	644. t ;J:4, 307. 

W.*.5_,A., 322. :::,_,...5%.4; 	307. 3.4: 631. .) 

, I  ....i. ,,,, 	319. 31.2'4, 644. 	654. -..i1.4)......,' 	644. 

Lp..., 	650. ) -,"" L.):::,-.n..Z:, 	644. X..,,,;).1.07:::, 	614. 	298. 

j,..<,,, 612. 319. ),..oLa 613. 627. (5,..x.4.,...4:, 	298. 

it...,Le,.., 	652. ),,,..t..PL:':, 	619.  i.....:Z...a 	644. 

643. f4.... La 	307. iz. .:. ..:::„„ a 	644. 

ii..),..X.e,....., 	614. L51...;::•, 	307 	vgl. 	318. ,,,..., 	644. 

r.,....,.., 	619. 	298. i..!La 312. la.2:4 292. 

i.F":"" 	298. 4..L :..:.;.::, 	624. 	292. ,.-...i 122::, 	651. 

67 
 ...t..... 	644. 
-,* 

..i3Li Ah".•., 	644. •:) • ,.k.6.;;; 	292. 

j...6*...., 	314. Q.S.-:•.,a 	307. Kiti2.;.::, 	644. 

,j2..,,„„ 298. .),..........,••• 	610. %.S.:A....,-;:4 	292. 	325. 

C****" 298. 618. e....:;:, 3......:::., 292. 	325. 

Ler,..,.„ 	298. 0...........„••• 	314. 3..,....;.:•, 	292. 	325. 

294. r,*•'" 0..q_; .2.:: 	322. (.5"4:";"/L:::" 	632. 
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,....43i.,2, 	614. 0 L...p-, h:-., 	650. ".../J'' 644. 

,..ii.„, 	314. :::....,.:::., 	651. 615. 314. .x..u., 

ii)..‹.....,::, 	298. X:At.,:::., 	644. 1.11,,, 	298. 

j..X..., 	623. 	323. .....i13..,,.;;.:, 	616. /G.., 314. 324 

K...1.1.4 	298. 644. Y...kii3O 619. 	320. 

Lc.." 	14, 307. 

,e,,,..7.,,..:',:, 

g,......;;;., 	623. 	644. _,- L53')I9,-,  318. 

"i..zi.eh 	308. g.,.,.. 	644. 615. 644. t:.,,Z..0 

k.5,.>...LL:•., 	614. 	298. uz1/4.,..-:.; 	632. .),A, 	292. 

LoL,...:::, 	654. ,.......*Lo 	614. 	307. 	. 

j....}::, 	654. 0° i:-..4.,.:. 	615. 	632. 

r.:-',Z,L4..:::, 	613. 	644. g).,4_,.., 314. .,.,.,..c. 	632. 

L.,..4.., 615. 	632. 	640. (:),4L,,, 311. i.,,,,, 632. (.... 
)3 i..:::, 	308. ,.........1...0 	326. )I...LAD 	614. 

J.,...LL 644. 8)...4•L,„, 	612. g)aA, 652. 

4,..;..:.::, 	644. o3oL,0 627. i..=l..;,..0 	326. 

ida;-;;:, 308. 614. 644f. -t)1.A., 614. 623. 644. ,,,.;_..., 

w..S.-;..:::, 	308. L5J L0.0 643. •25*...,,-, 	644. 

308. 0L<..2.;;:, 308. ts.,LAD 308. .....9:_sw..0 
J.K.L;.::, 	644. ..),1.,,, 314. 3,.).-L.. 644. 650. 	314. 

j..‹).....:.; 	320. ...,ft.„..., 	320. L•33,..x.;,,,, 	651. 

e,31,44; 644. g.,it.,,,, 	312. ..tcaj•da 	654. 

31.'4 308. sr 	292. ÷A' LA.:AD 616. 

Li;•.4.4.3 1 644. dot.,., 614. 314. 5.i.,,,, 	645. 

8.),....,: 	808. L),.., 	644. ......t.t...o 	632. 	299. 

Y...6_,.;1. 292. rs).''' 	644. W.::).A.0 325. 
Y.33.;::, 654. 4,0_,..,.. 	644. ,:,,,.., 	299. 
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_ ,,. 618. 645. 'tLs-\..iL....10 	645. .82..6 308. 

L.ii..1,,,.o 	615. j..go 645. 1 /4.....,.....10 	645. 

ts.H" 	.i.)....ta.c. 	645. u,...,..'so 	306. ‘L......4'..10 	640. 	645. 

j.A.A.o 626. 	654. 0-..4...:1D 	306. .0 .it..b 	308. .5 
02,,,,..c. 	632. 3.*.•:::........6 	306. i....i.I'D 	299. 

%....&*,.... 	632. 	314. Ui...,..6 626. 	645. LI...AID 299. 

K,L,..,.0 	615. 	652. 3,....10 	314. 299. ' r,..ii.ro' 

0!......,...0 	619. 	645. W....."-kj...4.) 	645. 299. (,......J,L) 

6• 	:;...6' 	26. 654. L5..', " t ' • 
.....t Y........ski 	325. ),,..;..ro 	645. 

1 /4....4.4Lro 632. 645. 324. sj*.i!j.tro 	299. 8,..:•_5,•,.?.D 	645. ./ 

),. 1. 	308. •t  .to 	645. )  X......si.,;..6 	616. 	645. 

izi".?L..6 	632. u•::,C7.6 645. L5,:10 654. 

.2,.....t4LID 	308. LX,L45.6 322. t.5.::41,.. 	632. 

:>.L.(0 	. CY. 	299 i.1).; A.,..,15.6 	308. .o 314. 

Xi.)L.to 624. 322. 3...? ..5..to 	314. t..5..6 654. 

iL•0 L.,6 	645. ..) • ii)L.g.-?-i.I., 	. 645 308. 
-/-6  

i...?).b 638. oi..-.b 612. 315. it j..I 	654. 

i_sjllo 	638. .53.b 645. ) 	.. LA,.6 299. 

ouLio 645. um)..tD 656. 324. k .),....i,'. 	299. 

'24.3_31.6 320. j...,_76 292. 
J•..,:o 645. .• 

Ly,3L.6 645. 299. c),.:1_,-.6 322. „_.ii..t.to 	322. 

i',43L.6 	320. Lb...;;:,_,...6 	645. l.......L..6 	645. 0 	•• 
...Li) 650. f*.- • •-.(.6 308. ts) 

,,,,  So 292. - 	.a..to 	612. 	613. ,-; 	-' 

0  L....to 645. • i.......i...1) 	619. 	315. • .., 
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0_,...t...i).i 6<1  

E w.:.....; i 	320. 

,.?".,4L.c 	627. 0_,:6)L 	299. L-i 	636. ) 	• .., 
,..,...... 	634. 	Anm. 	1. s..s-t 	611. 309. 0.,,,..?.i 	611. 	646. 

,,..ii.*.Z.c 	315. L..)!).. 	616. 	624. K*,..:t 	611. 	299. 

j.,..c 615. 	299. 3...)..0 	616. 	315. iil....3i 	612. 

..6,43...c 298. •::).. 	323. N..›.•• 646. •)7' 	- 

Y.J..= 	308. N..;.,4.a. 	616. 	299. rt,e5,..b 	616. 

0..,,..c. 	299. 0_,,,4 646. 315. 0.,1);i 	613. 646. 

i.....3...c 	308. - .., 
e:..i.)..= 	294. 

L7.2.4. 	632. 

.i.,. 	616. ) 	•'''''` 

-L,..,..7i 	646. 

K:;:, 	309. .7 
t.r3;= 655. c3fLXLa 302. (.)._;.i 	614. 	322. 

i..4)-..c 	311. ...b.*. 	655. a,‘,5: 615. 623. 646. . 

.......c 	645. i,:o 	315. 5-' 
-•,••• 	309. V i...ty.6).i 633. 	• Lb  

!)Lim 646. 8),.Ai 320. ..,..e..9 	616. 	299. 

kl:,t.si.c 615. 646. ,3L; 322. 'zi-tr:A...ii 	320. 

Lf.4.- 	309. 03 Li 322. .t4i 315. 

t:.!_ti..c 633. 299. Ki3)Li 627. L4 	320. 0-,' i 
Li:4.4s 632. 	- E.,-3_,..!Li 	636. 0 LA i 651. 5 
0.2.4= 632. u..,".3Li 299. -4,0 i 320. 5 
Ki.i..= 	305. 0,,....3Li 	616. '2;4.9 	320. _,,, 
i....Lc 	299. ,14.---Li 292. KA  _i, 	315. 

z,.,.a 615. ) 1.js‘i 324. 	' ..i 	315. 0_, 
t.-...)_))..;..c 	615. 	646. u,..4.)i_,..i 	646. 

- 
-,i 646. 

.;,z.c 	632. i.....1.,.i 	646. 	324. ..toLL.i 315. 
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315. 01..x,..,...i i)...:4;.i 	320. j..toli 	611. 

1 /4....4:.....i, 	646. 0ls-- .:.i. 	646. • 3 633. 

_101k - ;., 	315. ,....3,-XLi 	300. 	325. ii.?„1.3 	627. 

'i..e,A.....i 	616. 	315. LO,..v.i 306. (..).,..aLi 	620. 	627. 

'Ke-?_,..l.....,..i 	299. z.,..i.Li 	613. r5.3l3 300. 

L...,....,.i, 	299.  c),,Lia,L; 	632. '0:_,,-A.ils 309. 

tiai 616. 299. 

oa.iLL.i.i 646. 
‘..),...42ii 	633. 

L.C.s.,:.i 	646. 

...Sli 	300. 0-,  
3l..:6 	657. 

i:.*Ii..a.  i 	299. 1. 	619. ) 	••...4 0..0 309. 

t....,,,th, 	620. 0 . i..1*;, 	315. j4..Ali 309. 

z,.*  iii 	318. .-..:,.......c-i, 	646. sl.... 	.646. 

W..,.i'ai 	616. (5_,Iii 637. ol.....i 	610. 	315. 

ii616. 300. iiL.!,.i, 	623. N...ki 617. 646. 304. 

01._ --1.1,i, '325. W-hy, 623. 651. '305. (5.,..!5....i 
- - 

u„ai 300. i?:.0 	646. uzy....i 309. 
- 

.ifLit........1i 300. X....;7.L.i, 	315. (..)..t..xi 	325. 

j...6.ii 	650. i...t.i, 	616. t_yi 633. 

voysiii. 300. )3.5 616. 01;S 322. 

617. 300. cs.,42.iiii L),*i; 	652. 0.0l..:i 301. 

'4.iiii 	632. L.i,.....4,1., 	300. i:..3L.1 S 	320. -.5 
,A.,<.,1,i 	620. 	300. 	325. 3...**i 	320. 0.oi.17i 301. 

.K.S.li 300. 0_,...ta.....,.......i 	617. 

..,..0 	300. CY- k.....4 (.5.:•.,i 614.301.309.323. 

••:&,;), 	616. 	315. u......,..?li 	620. 627. 309. u.l.roji 301. 

Kerc.:.,,,i 	320. 01:.6 300. ol..SDIS 633. 

st-e, 646. k....J)  I..:6 	624. 	300. •  %..k.t.?.3 	647. 
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j..6).i 656. 301. Y..11::i 	624. :5,16 652. 

(....6).i 	650. L.,,,.:i 	617. 	296. ..j11i 	313. 

will 633. )L-,:.,i 	647. 	324. jaiLl'i 302. 313. 

),.._..3 	301. ,.....‘,Zi 	633. i...o..li 	310. 

Psi 301. ri,)...Q.i 	650. 	301. Lpliiii 656. 302. 

yoiri 650. ..d3 316. j•-Mill 655. 

ut.,..,z).'i 	301. 	324. 3,,ofai 656. (....ei 	302. 

,..X..ta;.i 	301. K.3.,.,...-i 614. 624. 301. •:. yjj.-  316. 

,......iii 	302. ...a.i 	620. L.).....4t: 	620. 	302. 

ica*...i5i 301. Kst.,.-_:.i 	615. '647. ts.,..:i 	639. 

ji 633. 364: 13.14 316. ull-4.i 309. 

3...iiii 650. 301. l. .  • ) LIS 	301. 	325. y...,s--c..'i 	311. 

13;i• 654. u...)1:-..--f-1,4 	303. _.;..'i 	309. 

.2L.7.:i 	301. •:., Ala; 633. 0.0....i 	617. 	620. 302. 

;•.i 	640. v"-R' 625. 316. 

+i 623. )_)' 0..a.ki 617. 619. 316. g...6.43302. 

0).i.i: 	309. cliaki 640. r,:ci43 	316. 

J.,..1,35.:i 	301. di 316. u.„ae....,i 	311. 

. 	309. i•....iii 	647. 	301. •• cy....i 	302. 

J4' 301. j3N.'i 309. 8)  Lii 647. 652. 

621. 315. )Lia..,,...i x.!).1:.; 	301. 	316. ,........ii 	302. 

u.-LL.1.-...:6 	620. 	633. jai 302. _)L.,-;:i 617. 650. • 320. 

301. 323. 302. L).2..ei 8.....C.i 	306. 
J • 

624. 4.10......i _Lai 302. _))...-e.6 	309. 

3,t,-, 	.i, 	620. 	315. 1...,Jali 	633, 0 • op ..!.,;;i 	309. 

%..3a,:::‘i 	624. i..7.1*.i 	647. W...._.;:i 	309. 
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,),...1 /4i 	316.  KAJL.......ei 	302. 	316. i:.:..*1. 	647. 

L3iJs.ii 302. 0,   .......,:i 	634. c...±,.;;3" 	316 

03),..x;,:i 	617. ,.2.,:i 	316. ...;.( 320. 
. 

•,...\.3 	652. ) i, 	.i; ,..,2.. 	634. L Li;::„.:.S 	614. 	320. 

‘,:;,..$13,X;:i 	616. 0,12.e,i 302. oi.x.( 647. 

3,,,,,., 	316. Kie,i 617. 302. ;:i...7‹ 	320. 

320. Ke,......:cd 	647. 

JLlaei , 	316. -L Zi.x.f 310. 

K A .,:a.;,:i-  309. iz.)....,40- 	618. 	316, Lc x. 	618. 647. 

512,;:i 316. ut,..ILS 620. 627. L14.4..x..f 647. 

L5}a,;,•.; 303. (5,3S634. 00,..( 634. 

N.:2.,,,,:i 	617. 	316. 634. (53S 322. 03.11;S" 

'i...Le i 	302. d 647. _.)  ;,...fc< 316. . 

ii,..0 	657. K3i....-J  id 	647. 0,S1).s" 309. 

0.4.0 302. 31)d 320. c,, ...L31;S 	309. 

L5),' 326. Kil)L.3-  614. 320. u.l.4)5" 647. 

(5),:i 309. .51d 634. =3
; 

 Y 633. 

sj.,,s 633.  L.p.,L( 618. 623. cittoi 364. 

Lb....0 = L...4.:3:0 302. ...5,...L( 	647. 	652. )( 623. 303. 

Lti.i 654. Lid 617. ( 618. 303. 

tiii 615. 619. 302. )yid 650. ,...k.t..( 618. 303. 

j.....0 316. colY 634. ASS 309. 

302. u....iji -.,{:L.)' 	647. 650. (...(5s-  

iui.i 620. 
(.., 
0,3L.< 634. 324. 	. ASS 618. 303. • 

_..bt;,,:i 	302. Y..Al......( 	316. ,..,...i71 	303. 

..b.....i 302. u.....S" 	624. v..S...i..75 634. 
Bd. LI. 24 
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c,...„*  .i).5-  618. 303. 	x.4.< 	647. 	k.f:JiS 	625. 

•,,,,;.. 3).S 	617. 	303. w.5).....3- 	316. ,.?,S. 	322. 

L.5.3;.t..c 	634. ii.t..J 320. 0,3).S 648. 

t_54..,,i.  634. Y.....S 	647. W.>. 	s' 634. • _)." 
..< 617. 	303. 0,,,d 303. i),'...;.*.z.ij„S 	621. 

,‘...........d 	647. (... 	• 0. ..A.4.,f. 	302. ii 	...f 	618. 	303. .)-, 
X..!......S 	647. )LLf 647. .3y5 619. 648. 

ul t ....( 	647. ii)lid 647. 1,......y1 	648. 

L57......< 618. 
) 
1.44.f 650. 

• 
i...„S 617. 625. 

(.......d 	309. K.!..Lf 322. '4....:,:y..f. 	634. 

J,....::,S 623. 647. LA„.....Lf 320. iz.*i.J.S. 	618. 	316. 

t2...<.2S 	654. J.:il...;;;),S 	320. 4.„...< 	303. 

K.:.a..‹ 	647. 

xid 616. 293. 

6,\..:5 316. 

i;)L.X..L( 303. 

l..........1 S 	320: (..5) 	.., 
0 JS 618. 639. 

s .Kid 618. ...,•• .),..X..Lc 	652. K.L.?.;;JS 309. 

K;."34.f 316. .....x.o-  613. 647. 6,-• Ly.l.*.f 322. 

) 	316. .3,,X4/ 613. 647. ,.....,_*.f 	634. 

,i'as- 	647. ki.533,...L5 	651. i..5".x.....3- 	618. 

l...z13" 	633. 0 • 54- 'S 640. 647. J 
LL...3-  610. 

u.....1..< 	316. 4.*;;S 621. 14,-( 326. .... 
0  "Kid 639. ..cL3..E...f 	648. .... •2:.;... --L.L*S 	648. 	324. 

W.111d 647. 

u. LS 618. 

L.o.e,S 648. 0 , 
,....6.45 	647. 

= 0,4-< 	(:)_,..!L.< 634. 

k J.J.1*.f 618. 

2;;;3L;.i.S 320. •zu< 648. 618. Li...J.4.*S 

*zry.a.;.4.S 618. 320. t...) ...< 	316. L*4.*S 303. 

t-..S 652. (.5.,....5„S 	309. 
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3 ..,,,L.., 	648. 
w 

eil.:;,Q 	648. 

w..4 312. i3,..)L.t 	648. tg.,..: i ,,a 	648. 

Fs ,..x..33'j 	320. U,.}..43 	303. :.4 648. 

1......1 	303. 0 	• 
Lx....., LA 620. 638. 	' 0 648 	L .,...o 	611. 	303. 0 	) 	 • ..., 

654. Ly...*4 (..)" LA 	613. ......3".......74 	656. 

I.L.s.1  648. 8)).,„La 648. (.„*....,..,...4 	304. 

,,,,,..,,,::.c...,...3 	620. K.f.:..L.4 	648. iLL,:::,..4 	614. 	623. 641. 

ci.1.,j 	303. ii),.....0,.,4 	648.. 1 /41. 	648 0L. • 	 A 	' 

,,:,..,.o.3 	303. 	326. 3.,....0',A 	648. 6,,., 611. 648. 

:e.; 	610. 14.;:g,t, 	648. L'yo'...S.A 	626. 

r p.; 616. 	303. •8.3.)3L.0 	648. j.,oiso 304. 

Loi 317. 4.;:a 	303. 14.0)...o 	304. 

0..til 303. Cs'-\,o 293. 0 • 0.....tdo 654. 

.i,..!..,..3 	320. 611. ii:,,...,...i • ..;A 	309. 

0.a..,..1 	320. Fa..1 635. it...ij.I.J.,0 	613. 	321. 

l„.,4,..! 	303. s"' 303. Utt • u...A, 	648. 

ciL,0,3 624. 0..,..-4 	635. L.:•:...,...,0 	322. 
Z-) 

.2;..44 	634. 3.,..° 	303. Lp.1,3.,...:4......o 	309. 

ti..41 	326. i.4.;:.•,.,0 	649. 03,4 648. 
Y.;;:LX.A 621. 298. a...„ 321. 

01,4 648. 
i.,:.31,,,.„0 	321. t.....,..4 	649. 

r .,,,,,,..4 322. c.,...o 649. 

8ASL4  294. ,.io..4 621. 	298. si5,.......4 	317. 

j,..?.lso 	635. LISLAAA  291. ) Lia.v...00 317. 

0.-?-LA 635. •,,.10,A.,4 	648. cr1)1k*..4)  304. 

),...?Lo 635. (50,,,o 317: 326. 33t-t- 4 317. 

24* 
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N.,12,,.....,0 	293. :::.. 3L,;,a 	310. 

ka.,<......,o 	649. 652. 293. _,:.,...LA 	321. e..) 

ij,„...,i 	305. L.)...:Ji- 	293. !,...x....Li 	649. 

3.,2,.A  656. X.A..„.. 	611. 	321. b:1 ..)L3 	650. 

ELK...2,A 293. 0,.;...--\.;...0 	304. .-.....5 -.)Li 	
649. 

ct,  

kji.K,2,A 292. L.:5i. ,...: 	304. )).......,Li 	635. 

k....4-c-\.2.A 	294. 3,_,‘.;..A 	651. ,..„:oLi 	627. 

i....6.,...2,A 	293. j&,;...: 317. j..,,,„;L3 	620. 

LK.6..kaA 304. 4.Xii.La 626. 	304. 2‘AL.i 	649. 

5.12.4 304. ,),..ii..4 	626. 	304. i.i...L.,,,AL.; 	627. 635. 655. 

Ly.,....b. 	Li..i..A 	304. it.*.:-.0 	304. 304. 

‘...:suLii,4 	317. ot...?.).E.A 	649. c.r.,31.3 	304. 

Ly.j3L.X..lia 304. 310. jy,i+.4 .....ci.....3 	324. 

viii 639. L.,tie..4).A 	321. ,..x.4Li 	293. 

i;.-4,0 321. i..:-.1 	.,..1 	635. ..!).- Asti 325. 

iz.tzlii 	321. )".A 650. c
•-...i: 	649. 

t.,.4.0 	635. Le:Ay; 304. ILLe„?..)..i 	650. 

0;10.635. w.„...,,„,4 	304. 053 649. 

*2;1,0 293. 	325, 304. -\....,...3 	649. 

t.3 .1.4 304. 

035,.„4 

)."....1.;4 ,,,A 	649. 
c, 
1.,:::,i 	649. 

ii...6_,1.a 	304. je„,a 656. J..)1....2,...i 	649. 

4..S.1.4 326. ,.}..e:.4 	317. 
ed

L:::..i 	649. • 

&L.4A 309. 0,4e"0 304. 326. w..,:::.....0.3 	293. 

iLtdo 317. 1..;.*.a 	624. 	635. %.....ii..iliii 	317. 

53L;..,,, 626. 321. .z....,Ler,4 	649. u.„)..ii.3 	304. 
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,I.ii3 	617. 	304. r'..;;) 	654. C...1  )3 	649 • ' 
s'‘.......3 	649. L.5.59 317. l.,,..) 	621.321. 0 .. ),  
g).4.3 	321. ...y..,....<a; 	318. 310. L)........)3  

L....+3 	311. 

i.,;;:„.„; 	649. 	' 

L, ....13) 	6:35. 

0L.,...9 649. .. 

•zu...„)3 	636. 

L'i)3  617. 294. 

_1:' 2' .4.3 	649. C.L; 649. j4.ij..t  321. 

...:1;i.4.3 	649. 	324. %....)L;,P 	322. ).., 	649. L.5 	'  
3,... ".4.3 	636. 

(t, 
>y;µ; 613. 310. ri)3  613. 

LC;,..; 	318. . 	649. )"'\' P̀  K;,,,,,3 	636. 

L.5:43 304. 0.,,.x.,;.; 	649. i.;..:::.,3 	649. 

L 	654. r.,..>..LCD 	649. LyA..6., 624. 305. 

j,..)L.7:,3 	649. 01,9 649. 0,.;., 	322. 

0,.;.3 304. ).39 651: /4' 	"3  •1 1 	305.326. 

Lu• 	649. ) U"..,.9 649. .  .6..st:, 	636. 

	

...
}
i....,3 	618. 619. 649. 

c., 	•• 
u,..&,...cc 	310. K,...:3 	654. 

,,5i.„3 649. ;,:31.4...,9 	325. ...t L 	310. .;••3  

01....:::,...3 	649. 1 ...9 305. Ls"- 
K,1.*3 	650. :...,' 

L.i 650. ,r, - 3 Ai...kJ 650. 0.. 	.. 

..)„.i3 	622. 	321. :,...;:iL,! 	310. 

s 
C-' 
L 654. •i:A. 	310. 

3LP 650. t.."'"-6!3 	30  5' tz.ijil.., 	619. 	305. 

KIL9 304. 324. KiI3  635. .i..31.,! 	310. 

(,..ils) 	310. _..siPi3 	635. ,...5...% 	310. 

C.)3 j) 627. 649. L3L..?„ 310. 8 t.........J 	651. )  
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-Lw.,., 310. 	- 	,,,<,A  650. 	5..,, 	310. cr:<i 	- 
g•-<••:.4•A 	81,1.• 	,,<44 	310. 	L);::..e,.....! 	310. 

	

617. 305. 	ts_?.--u-K4 310. 

Beriehtigungen untl Nachtrage. 
Band Lf  S. 618, Z. 	13 lies ,_.4...,„,s-, 	, 

S. 628 Ein itlteres Zeugnis ftir .....4 ist Agani X.X, 91, 7. 

S. 	633 	Li...z.iii.c 	Stalaktiten , 	erklart 	sich 	aus 	tj.,,,;i 	Eis- 
klumpchen, Hagelkorn. 

.Hand LI, S. 291 n. • 2 tilge ein 	„ a I s ". 

	

-S-. 295, Z. 7 lies. Barhar eii. 	' 

Das volr A. .v. Kremer mit cohors veraliehene L),...v,)!s 	erklare 

WI aus *o....35,.< , 	pl. ty..÷A..x..f.. Es entspricht sowohl unserm „Masse 
Klumpen, %list', als aueh ,Menge". 
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Der Brief des Mara bar Sarapion. 
(Spicilegium Syriacum ed. Cureton p. 43 ff.) 

Ein Beitrag zur Geschichte der syrischen Litt eratur. 

Von 

Friedrich Schulthess. 

W. Curetons „Spicilegium Syriacum", 	eine Zierde 	der bisher 
veroffentlichten 	Reste 	der 	altesten 	syrischen 	Litteratur , 	ist 	seit 
seinein 	Erscheinen 	1855 	nach 	den 	einzelnen 	darin 	enthaltenen 
Schriften ziemlich lebhaft behandelt und untersucht worden, wenig-
stens was die heiden umfangreichsten betrifft , das „Bush der Ge-
setze der Lander" und die Apologie des „Melito". Wenig Beachtung 
hat aber bisher der an zweitletzter Stelle stehende Brief gefunden, 
vermutlich weil sein historischer Hintergrund als sehr zweifelhaft 
erschien und dazu 	der Text ausserordentlich korrupt auf uns ge- 
kommen istl). 	Bei naherer Betrachtung der ohne Kiinstelei ver- 
standlichen Stiicke gewinnt man jedoch bald Interesse an dem reichen 
Inhalt der einzigartigen Schrift und findet es der Miihe wert, den 
Text zu heilen , wo 	es irgendwie angeht. 	Des Herausgebers eng- 
lische Ubersetzung ist allerdings bei einem derartigen Versu.  che aus 
dem Spiel zu lassen , 	da sie , von 	direkten Verstossen abgesehen, 
gerade an den problematischen Stellen in einer Wreise verfahrt, die 
zwar fiber die Schwierigkeiten hinwegzuheben scheint, in Wahrheit 
aber sie umgeht. 	Im Jahre 1893 hatte ich Gelegenheit , 	den ge- 
druckten Text mit der einzig erhaltenen Hs. (Brit. Mus. , Katalog 
1154a) zu vergleichen, was aber ziemlich resultatlos war. 	Allerlei 
Emendationen und Vermutungen verdanke ich den Herren Prof. 
Noldeke und Wellhausen; ich mache sie als solche kenntlich. 

Offentlich aufmerksam gemacht hat auf unsern Brief, nachdem 
ihn Cureton langst entdeckt hatte, Renan im Journ. Asiat., IV. ser., 
tom. XIX, p. 328f., aber sowohl die syTische Probe als ihre franzo-
sische rbersetzung lassen zu wiinschen iibrig, und gleich der erste 

• 
1) Leider haben sich Bernstein und Ewald dieser Thatsache 	gegeniiber 

sehr passiv verhalten. 
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Satz , 	mit 	dein 	er das Manuskript 	erwahnt ! 	zeigt , 	class 	er 	voin 
Inhalt eine falsche Vorstellurig hatte'). 

Ich 	gebe 	zunachst 	eine tbersetzung des Testes ; 	auf sie he- 
ziehen sich im Xachfolgenden alle Verweise. 

ttbersetzung. 

.[Spicileg. p. 43.] 	[Ich] Mara bar Sarapion meinem Sobne 
Sarapion Gruss! 

Da mir dein Lehrer und Erzieher einen Brief schrich nod 
mir darlegte, dass du sehr eif'rig lernest fur einen jungen Menschen, 

5 pries ich Gott, dass du junger Bursche ohne Fiihrer mit guter 
Gesinnung begonnen hast. 	Und mir persilnlich gereichte es zunt 
Troste, dass ich fiber dich jungen Menschen vernahm, wie ver- 
standig und gewissenhaft du seiest , 	wie 	es sich nicht bald Lei 
Vielen findet. 	Deswegen nun schrieb ich dir diese Erinnerung, 

to was ich in der Welt erforscht habe'-); denn ich habe die Lebeus-
weise der Menschen erforscht und mich mit Lernen abgegeben. 

	 '') 	Bestrebe dich daher, mein Sohn, in den Dingen, 
die freien Menschen geziemen , in litterarischer Gedankenarbeit, 

Is und der Weisheit nachzujagen ; und so suche gefestigt zu werden 

1) „Tine lettre assez longue de Bar Serapion h 	son fils Serapion, par la- 
quell° it hit annonce l'envoi d'un ouvrage qu'il avait probablement traduit du 
grec." 	Dies letztere ist durch die rein syrische Spracho und 	das bei ihrem 
Inhalte besonders beachtenswerte fast 	durchweg echt syrische Sprachgut der 
Schrift vollig ausgeschlossen. 

2) j•A‘—'s 	4...sZ1 )043 	J.10,01.: Ist dies richtig, so muss ...? )O,, 
geradezu als appositionelle Inhaltsangabe 	dieser Memoiren aufgefasst werden; 
vielleicht aber ist zu lesen ... )04XY), wie such Curetons Uborsetzung voraus- 
setzt („this memorial of what I have experienced"). 	1110101. = inropvtig.tara. 

3) Der Satz von 	4.010 bis 	ist verderbt. 	Die ,ONCID 	 ,......CIA.X:$ 

nachstliegende Ubersetzung: „Und alles das babe ich ails der griechischen Lehre 
geschOpft, als es unterging zu der Zeit, da das Leben geboren wurde”, wobei 
man geneigt ware, den Ausdruck „Leben" auf das Christentum zu beziehen 
(vgl. u.), ist weder an sich wahrscheinlich, noch passte sie in den Zusammen- 

D 	v 
hang. 	Ebensowenig befriedigt die Lesung C"%°°;) 	 IV (so Bernstein ZDG. X, 

548; die Hs. hat rtir ,1 und J 	fast ganz das gleiche Zeichen). 	Einen Sinn 
glib° die freilich otwas kiihne Emendation 	JL9.N.0.. 	 4.010 ‘X), vONC13 

0 	7 •• 	...4. 	. , 
0J-ND (1),.-9 (.1cd) pl.? \.:..1/ L....Siti ACL-10,2 001 d. h. "Von c% 	• 	. 

all' dem, was 	zur griechischen Lehre gehort (oder: was sus der griechischen 
Lehre kommt) babe ich gefunden, dass es mit der Geburt des Freien verbunden • 
ist", d. h. „nach meiner Erfahrung hat die griechische Lehre Freiheit zur Folge, 
deshalb soil man" u. s. w. 	„Betio summa insita in nature" (Cicero legg. I 6, 18). 
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lit dein, won& du liegonnen bust, 	una 	sei ineiner N'orsehriften 
eilrig 	eingeaenk 	ills 	ein 	ruhiger 	und 	zuelitliebetiller 	)1enseh. 
Una 	wenn 	es 	air 	latch 	sehr 	hitter 	viorkionint , 	in(lein 	au 	es 
el-J.5.111.st , 	so 	wira 	is 	air 	bala1 ) 	sehr 	Nsokiltlitin; 	es 	ist 	niir 	ja, 

20 	alll'h Sl) geglinu:en, 	Wenn 	ein 	IMen ,,elC2 ) sigh Non seiner Munilie 
trennt una seinen 	Iialans zit 	liewahren iiii stanae ist , 	unit 	in 
1 4ererlitigkeit 	thut, was flint /knit, so heisst 3  1 dieser auserwahlte 
.Menseh Unallengeschenk Buttes,   und eine'. , 	mit (lessen 	Preilied 
niehts anaeres verglirben 4 ) 1N o.rilvn kann. 	Dent' die :Nlenselien, 	the 

25 	Zlll'ilt Ill111011111011 5), 	'N11011011 l'I'01 ill \% 'mien vow Kampf des Lebow"; 
die, die zur Weisheit 	greiren, sehweben in tier }harming, gereelit 
zit sein; 	die in der Wahrheit stehn, 	zeigen 	den 1 orsatz 	direr 
Mite"); die shit mit 	tier Philosophie abgeben, sehen, wie sie viin 
den 	Ni;ten 	der \Veit 	ItIskiontinen 	krinnten. 	Du Idler, mein 	Sohn, 

mo 	verhalte 	tub 	diesen 	-Dingell 	ge.,,feniilrer 	Weise , 	wit' 	ein 	weiser 
Mann , 	der 	einen 	Feiner' 	Lel-H.1)51A andel zu fuhron sigh 	bestrelit. 
- 11;ge 7  1 	ilit.11 	nicht 	tier 	Ilesitz 	irre 	inarlien, 	naell 	welehein 	viele 
hitillzern, 	luta 	in1;ge 	nicht 	din 	Sinn 	sich 	der 	Itegierao 	match 
"'wait-Aliment 	zuweinlen, 	einem Pingt. , 	(las 	nieht Ilestana 	bat. 

:;:. 	Donn weder ‘tenn sie mit Betrug erworhen sina , 	sind sie 	he- 
qiinaig, norh bleiben sie, wenn [sie] reelitiniissig 1-erworben sinar). 
I nit alit dies' Dinge, die au aid der Welt siehst, 	 'I, 
Fp. 44] wie yin Trawm haben sie sieh aufzuli;sen ; (Tenn sie sind 

1) Dies wohl der richtige Sinn;  Cur. 	„when thou shalt experience it for 
a little while, 	it will 	be 	. 	. 	." 

2) Stroicho das '.. in _Kim 
3) Streiche dews 2 in 1l,..0t..332 (N.). 

4) Lies 0`et--°)LX::& • 

9) ,,<.Z;..0NX1 st. v**.ON.S0 (N.). 

6) Lies wohl 	0011.0—N32 

7) X.N.1 st. IX1N..0 IN.); 0 und 2 sind in 	den Hss. ausserordentlich hilutig 
verwechselt. 

8) So ist zweifellos zu iihersetzen, wahrend Cur. sinnlos: „for neither when 
[men] 	obtain their 	desire 	to 	they 	abide, 	not 	even 	while 	they 	continue in 
righteousness". librigens sind die Worte zwischen ‘...1.0N-N3 1t‘.1.Z and ..,00N. 

INXICOR) verdachtig, 	da sie in der Hs. in viol ongerer und kleinerer Schrift 
geschrieben sind, offenbar an Stella von etwas Ausradiertem. 

9) 1101J 	,A. ,..V2 ..t..1 ist sinnlos ICuretoni „as of one who is for a 

short time). 	Nold. denkt fur 432 ,,,f,/ an voN. b,/, also „sie miissen si•.h 

bald aufliisen". 	Nach 0.&11.X).\., woriiber Nild. Syr. Gr. § 286 a. E. 2. vgl., 
wiire natiirlich V04. zu lesen, wohl aber ganz zu streichen. 
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das Auf und Ab der Zeiten. 	Und der eitle Ruhm, der das 
40 Leben der Mensehen ausmacht , 	 1) 	Glaubst 

du nicht, dass von den Dingen, die uns Freude bereiten, 	im 
Augenblick uns Schaden entsteht n 	Besonders. die Geburt ge- 
liebter Kinder, 	denn 	die schadet uns in beiden BeziehungeU3): 
bei guten namlich qualt uns die Liebe zu ihnen und Lassen wir 

45 uns von ihren Gewohnheitere) hinreissen; bei ungeratenen5) aber 
miihen wir uns an ihrer Widerspenstigkeit ab und argern uns 
krank oh 	ihrer Verdorbenheit. 	Du hast ja gehOrt , 	es babe 
unsere Gefahrten, 	als sie aus Sainosata wegzogen, betrObt , sie 
haben sich gleichsam 	iiber das Schicksal 	beklagt und so ge- 

50 sprochen : 	So sind 	wir 	nun 	von 	unsern Angehorigen") 	ab- 
geschieden und konnen nicht in unsere Stadt zurtick und unsere 
Angehorigen sehn und mit Lobpreisung unsere Gotter empfangen. 
Mit Recht hiess jener Tag Tag des Seufzens, weil alle gleieher-
weise ein schwerer Kummer drilekte. Unter Thranen gedachten 

55 sie ihrer Vater und 	ureter Seufzen 	ihrer Miltter7); 	sie 	trugen 
Leid um ihre Briider, Kummer um die Braute, die sie verlassen 
mussten. Und als wir von ihren friiheren Genossen vernahmenb), 
dass sie auf dem Weo,.e flack Seleucia seien, 	machten wir uns 
verstohlen auf den W-eg zu ihnen und vermischten unser Ungliick 

so mit dem ihrigen. 	Da war unser Schmerz maehtig stark , und 
mit Recht beweinten wir sehr unsern Untergang, wahrend Nebel 
unser Seufzen umschlossen hielt mid unser Ungliick grosser war 
als ein Berg°). 	Denn keiner von uns 	konnte seinen Schmerz 
unterdriicken, weil sich die Liebe zum Leben zugleieh mit dem 

65 Leiden Sterbender geltend machte; und pfadlos trieb uns unser 
Missgeschick umher. Denn wir sateen unsere Brilder und Sane") 
als Gefangene und gedachten unserer toter 	Genossen, 	die in 
fremder Erde liegen. 	Und jeder von uns") frirchtete auch fiir 

1) Die Worte tik..1%-'tz, 	A‘....o.aillo sind mir unveistandlich. 
2) Hier scheint etwas ausgefallen zu sein. 
3) So etwa mag zu iibersetzen sein, wobei ich jedoch%CiMia...... mi- 

iibersetzt lasso, 	das nur noch Jes. 65, 7 und bei Titus Bostr. vorkommt mid 
bishor nicht befriedigend erkliirt ist (vgl. ZDMG. 18, 826). 	. 

4) Lies wohl .\00).,.;,...N.Z0 . 
5) Lies 	j.......40:3:10. 

6) Lies v ../ N....Z . 

7) Lies natiirlich \poiL0123:31. 
8) Lies entweder 1.„..1 	 =.11 	oder 1.... 	..=; . 
9) Die Worte 

	

	 J.19i,S.0 sind zweifelhaft. \,N.A.... 
. 107 Lies ,‹...tZ0 

11) Man .1)  erwartet 4 	J01 JI.J1 (wie unten noch einmal). 
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sich selber, 	es mochte sich zu seinem Unglfick noels eM nerves 
io gesellen, oder dem vorhergehenden Ungluck mochte ein anderes 

nachfolgen. 	Was hatten die Gefangenen ffir Nutzen davon, class 
sie sich so geberdeten? 	Du 	aber,  , 	mein Lieber, 	lass 	es 	dich 
nicht anfechten, dass 	du allein 	von einem Orte zum andern 
getrieben wurdest. Dazu werden ja die Menschen geboren, dass 

is sie die Wechselfalle des Schicksals erdulden1). 	Vielmehr bedenke 
das, dass fur die Weisen jeder Ort ist wie der andere, und dass 
sich fur die Guten in jeder Stadt viele Voter und Matter finden. 
Und sonst nimm von dir selber die Probe, wie viele Manner 
dich , 	ohne dich zu kennen , wie ihre Kinder lieben , und viele 

so Frauen dich wie ihre Geliebten empfangen. Hast du als Fremd-
ling nicht Gluck gehabt ? Deine Liebe, lieber Sohn') — haben 
nicht viele Menschen dich gesucht ?") 

Was sollen wir nun noch sagen fiber [p. 45] die Verirrung. 
die in der Welt wohnt und sie mit schwerer Strafe ziichtigt ?4) 

85 Durch ihre Stiirme werden wir geschfittelt wie eM Rohr vom 
Winde. 	Ich staune fiber die vielen, die ihre Kinder aussetzen, 
und wundere mich fiber andere , die fremde Kinder adoptieren. 
Es gieht solche, die mit Millie Reichtifiner erwerben, und wiederum 
wundere ieh mich 	fiber 	anderes), 	die 	fremden Besitz 	erben. 

so So versteh denn und sieh, dass wir den Weg der Verirrung, 
wandeln°). 	Sag uns an, Weisester der Menschen: auf was far 
einen Besitz kann sich der Mensch verlassen ? oder von welchen 
Dingen reden als von bleihenden? 	Von vielem Reichtum? — 
der wird entrissen; von Festungen? — die warden ausgeplfindert ; 

es von Stadten? — die werden verwfistet; von Grosse? — die 
wird erniedrigt; von Herrlichkeit ? — die wird vernichtet; von 
Schonheit ? — die welkt ; von Gesetzen? — 	die werden al - 
geschafft; von Arnett? — die wird verachtet; von Kindern? — 
die sterben; von Freunden? — die werden untreu; von Ehren? — 

1) Die Vermischung der beiden Konstruktionen: 4, c. impf. und %. c. inf. 
findet sich Zifter (of. 	Spic. 	46, 4; 48, 16). 

2) Lies (ctl.) 	.4, 	wie noch zweimal. 

3) Statt der beiden IV lese ich nach dem Vorschlage Herrn Prof. Well- 
hausens je 	J.1 . 

' 	4) Das bedeutet bier d. Aph. von.  M, wogegen Cureton: „the progress 
in it is with heavy labour". 

5) Ich vermute, der Text babe gelautet: pt) ,seo t...1-0 .... JAV t\-be 

4.;.....4,063%.\..?, und das 4...)..z 1......v1Le habe sich irrtiimlich 	aus der vorher- 

gehenden Zeile hier eingeschlichen; so ergiebt sich ein parallelismus membrorum. 

6) Lies et\..r40 statt A0r.-V3 . 
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too Neid geht ihnen voran. 	So mag sieh denn einer seines Reiches 
freuen wie Darius, oderl) seines .  Glticks , 	wie Polykrates , 	oder 
seiner Tapferkeit, wie Achilleus, oder seines Weibes , wie Aga-
memnon, oder seines Sohnes, wie Priamus, oder seiner Geschick- 
lichkeit , 	wie Archimedes , oder seiner Weisheit , 	wie Sokrates, 

105 oder seiner Lehre, wie Pythagoras, oder seiner Erleuehtune., wie 
Palamedes, — das Leben der Menschen, mein Sohn, geht aus 
der Welt, 	(nur) ihr Lob uncl ihre Gaben bleiben in Ewigkeit. 

Du aber, mein lieber Sohn, wahle dir etwas, was nicht 
veraltet, denn die, die so thun , 	heissen bescheiden und geliebt 

no und Freunde des guten Namens3). 	Stelit sich 	dir aber etwas 
Boses in den Weg, 	dann tadle nicht die Mensclien und zarne 
nicht Gott und grolle nicht deinern Sehicksal. 	Wenn du in 
dieser Gesinnung verharrst, 	so ist es keine 	geringe Gabe, 	die 
du von Gott empfangen hast , 	eine, die weder des Reiehtums 

us bedarf, nosh Armut3) kennt; denn furchtlos wirst du dein Leben4) 
fiihren mit Freude; die Furcht ist namlich ein entschuldigender 
Umstand, der bereitet5) ist nicht um der Weiser willen, sondern 
urn derer willen, 	die ausserhalb des Gesetzes wandeln. 	Denn 
nie wird einer von seiner Weisheit getrennt wie von seinem 

120 Besitze. 
Strehe mehr nach "Wissenschaft als nach Reichtum, denn je 

mehr Reichtum [p. 46], desto mehr rbel. 	Ich habe es ,ja selber 
gesehen: 	Entsprechend9 dem Wachsen der Gater stellen sich 
auch mehr Nate ein und da, wo grosser?) Luxus herrscht, haufen 

125 sich auch 	die Sehmerzen, und wo viele Reichtiimer surd, 	da 
sind viele bittere Qualen8). 

Wenn du daher [diese meine Lehren] beherzigen mid, eifrig 
bewahren willst, so hurt Gott nicht auf, dir zu helfen, und die 
Menschen, dich zu lieben. Was du erwerben kannst, gentige dir; 

130 kannst du aber ohne Besitz leben3), so wirst du gRieklich heissen; 
denn niemand kann dich beneiden. 	' 

1) Lies 0/ statt 0 .  
2) In diesem Satz ist wohl etwas verloren gegangen. 
3) Lies /1.0.1arcl `0\ 
4) Lies 	statt ...v&I. (N.). 1'430.1. 
5) Der vorliegende Text giebt keinen Sinn; ich emendiere: ...coi 	X,...? 

j....OP JaZIO .-11::)! 	 ,..s. 	. 
6) Statt Ia.?? — so, nicht 1.1.../, (Curoton) hat das MS, — ist zu lesen 

jam..?? . 
7) Lies 	statt 	(N.). ,ZiOlit•Y:* 	,,.:**s.0 

8) Bensly emendiert /4,111,7'  (Mitteilung N.'s); Hs. 4;,.. 
9) Lies '4,YN‘VN\ statt 	(N.). ,,S,..10.‘. 
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Auch 	dessen sei eingedenk: 	Nichts stort 	dein Leben 	so 
sehr1) als der Besitz. 	Kehler heisst nach seinem Tode [mein] 
Herr seines Besitzes. 	Denn' durch, die Begierde nach ihm lessen 

135 sich die schwachen Mensehen in Gefangensehaft fdhren, ohne 
einzusehen, dass der Mensch gleich einem Fremdling in seinem 
Besitze wohnt, mid sind von. Furcht. well er ihnen nicht richer 
ist ; denn sie haben des ihrige verlassen und begehren fremdes. 
Was sollen wir noch welter sagen, wenn die Weisen 0-ewalt- 

140 thatig behandelt2) werden von Tyrannen, und ihre Weisheit von 
den Verleumdern in Bande gelegt wird, und sie 	in ihrer Er- 
leuchtung verachtlich 	behandelt 	werden, 	ohne 	dass 	sic 	sich 
verteidigen konnenn 	Denn was hatten die Athener fur einen 
Nutzen davon, dass 	sie Sokrates toteten , 	was ihnen Ha] mit 

140 Hungersnot und Pest vergalten wurde ?4) oder die Samier von 
der Verbrennung des Pythagoras, da ihr ganzes5) Land in einem 
Augenblick voni Sand versehiittet wurde ? oder die Juden von 
der Hinrichtung9 ihres weisen Konigs, 	da 	ihnen 	von jener 
Zeit an das Reich weggenommen war? 	Denn gereehtermassen 

100 nahm Gott Raehe fur jene drei Weisen: die Athener starben 
Hungers, die Samier wurden -voni Meere7) bedeckt, die Juden um 

1) Da .....b in dieser Verdoppelung sonst fast immer ,.gut", nicht „sehr" 

becleutet , so ist man geneigt .i) zu verbessern; aber vgl. Dionysius v. Tell- 

mahre-  99, 19 	Volk war ...;/,...=1!) 	;•.,..1. and 117, 18 and Exod. 1, 7. „das 

2) /4i= ',Z2 and Ethpe. eM sehr blufiger Ausdruck fiir Bedriickung 
jeder Art; in 	den Acta mart. et  sanctor. ed. Bedjan IV, 267 , 11 	sind die 
/*44,1aZ ....;..Z, Leute 	die neben den Armen, Witwen and Waisen der , 
priesterlichen Seelsorge anheimgestellt sind. 	Gleichbedeutend ist der m. 	W. 
noch nicht belegte Ausdruck jjzy,,z 	..z, in der Vita Antonii Add. 14 732, 
fol. 49 a. 

3) vi...\4.-..V3 (ohne „c33 0 16sst sich mit Hinsicht auf Jul. 30 paenult. 
and einige ihnliche Stellen allenfalls halten. 

4) Diese and die folgenden historischen Angaben darf man nicht zu genau 
nehmen. Der Verfasser hat wohl einmal von Hunger and Pest in Athen gehort, 
aber far die nachsokratische Zeit weiss man davon nichts. Die Nachricht, dass 
die Samier den Pythagoras verbrannt Mitten , hat er wohl selber erfunden. 
Pythagoras „der Samier" mag ihn in diesen Irrtum gefiihrt haben. 

5) Lies 01..\D . 
6) Erginze 04= 

7) Statt iX)„ 	lies }J....Z 	)13... \ ,.. 	 j1: 	remedio" 	kann auch ji.Z . 	 „sine 

)03_\,.... (Brockelmann; Druckfehler ?) nicht heissen, wenigstens feblen ftir 10_\,.. 
..-- remedium allo Belege. Da der Sinn unter alien Umstiinden ist „sthonungslos, • 

   
  



372 	Schulthess, Der Brief des Mara bar Sarapion. 

gebrachtl) und aus ihrem Reiche vertrieben , leben allenthalben 
in der Zerstreuung. 	Sokrates ist nicht tot: wegen Platon, 'loch 
Pythagoras : wegen der Herastatue2), noch der weise Ktinig : 

155 wegen der neuen Gesetze, die er gegeben hat. 
Ich aber, mein Sohu, habe erforscht, in welch verkommenem 

Zustand die Menkhen sind, und habe mich gewundert, dass sie 
von den Ubeln, die sie rings umgeben, nicht verschiittet worden 
sind. Selbst Ungliicksfallea) gentigten ihren nicht, noch Schmerzen, 

160 Krankheit , Tod, Arinut ; sondern wie Wilde giere feindeten sie 
sich gegenseitig an, 	wer dem andern das grtisste Ubel zuftigen 
konnte. 	Denn sie iiberschritten die Grenze 	des Wahren und 
tibertraten alle guten Gesetze, 	weil 	sie 	an 	ihrer Lust hingen. 
Denn wie kann der Mensch , 	so lange 	er seinen Liisten nach- 

lea geht , gebtihrend thun , was ihm ziemt ? 	Und sie anerkennen 
kein Mass und strecken ihre Hand wenig nach dem Wahren 
und [p. 47] Guten4) aus, sondern fahren ihren Lebenswandel 
wie .Taube und Blinde. 	Die Gottlosen aber freuen sich, 	die 
Gerechten werden gequali. 	Der, 	der hat , leugnets , und der 

170 nicht hat, kampft urn zu erwerben; die Armen begehren , die 
Reichen verheimlichen , und 	eM jeder lacht fiber den andern ; 
die 	Trunkenen 	sind 	verbliifft , 	told 	 5) 	bereuen. 

unbarmhorzig", so hat man die'Wahl, entweder 40CL:. 07 zu lesen, oder ein 

bisher nicht belegtes Derivat von %NEN-. zu vermuten, was u. a. 	be- „schonen" 
deutet, wie 1D7211 ; unser Brief enthiilt ja mehrere seltene Wolter. 

1) Natiirlich 	„teils umgebracht , 	teils der Zerstreuung anheimgefallen"; 
.a.'‘.... 1st bier (vom Nensehen gebraucht!) 	nicht deletus, 	desolatus, sondern 
„urngebracht" wie Aphr. 242, 14, Jos. Styl. ed. Wright 54, 12; 59, 18 u. s. w. 

2) Es ist eine Verw echselung mit dem Bildhauer Pythagoras, auf den mich 
Herr Prof. v. Wilamowitz giitigst hinwies. 	Vgl. Paulys R.-E., 	s. v. Pytha- 
goras N. 17. 

3) Lies je0;.0 statt J.00r23 . 

4) Lies AcZ; . 

5) Cam..! wird ohne radikalere Korrektur nicht zu erkliiren .,..5.)0,A..S.1 

sein. 	Cureton fasst es einfach = )0..\....)./ „convaluit", aber das 1st geraten; 

zum mindesten ware dann das Aph. zu lesen. 	Handelt 	es sich 	urn 	einen 

Gegensatz zu den 	 so ist man versucht 	::10)..ia.1 0.-\31.1.j! „Trunkenen", 	 „die 

sich (in Enthaltsamkeit) kasteit haben" zu lesen, wozu d. Thesaur. s. v. (Aph.) 

und die Glossen zu\\ v‘k zu vgl. Der Sinn ware dann: Die Einen bedauern 

hinterher ihre Trunkenheit, die Andern ihre Niichternheit. 
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Einige weinen, andere singen; diese lachen, jene sind von Sorge 
ergriffen. 	Sie haben an dem Schlimmen ihre Freude, und den, 

175 der die Wahrheit sagt, verwerfen sie. 
So mag sich denn einer wundern, 	 1), 

da sie nicht auf eine Weise leben; darmn bekiimmern sie sich. 
End eM jeder von ihnen2) schaut, wann er im Kriege Sieges- 
ruhm erwerbe , 	aber 	die 	Tapfern 	sehen nicht, 	in 	wie 	viele 

180 sehimpfliche3) Begierden 	einer 	in 	der Welt verstrickt wird. 
IN.I6chte doch diejenigen eM wenig Sinnesanderung 	treffen, 	die 
durch 	ihre Kraft siegen, 	aber von der Habsucht uberwaltigt 
werden. 	Ich babe ja die Menschen gepriift, und die Erfahrung 
gemacht, 	dais sie es auf das eine abgesehen haben: reichen 

	

185 i3esitz. 	Deshalb haben sie auch keinen festen Grundsatz4), sondern 
durch ihre schwankenden Gedanken wird einer5) jah in Betriib-
nis gestiirzt, um von ihr verschlungen zu werden; und sie sehen 

	

nicht, 	 6) 	denn 	sie haben 	sich 	an die.  
Habsucht gehungt, das gr6sste Laster der Verdorbenen. 

too 	Ich aber lege dir das, was mir in den Sinn gekommen ist 
dir zu schreiben, nicht bloss zum Lesen vor7), sondern damit es 
wirklich ausgefiihrt werde. Awl RI weiss namlieh, dass, wenn 
dn. diese Lebensart prilfst, sie dir Freude machen wird und du 
frei8) sein wirst 	von 	schlimmer Aufregung [Affekten]; denn 

195 wegen des Besitzes von Reichtiimern5) miissen wir dulden. 
Thue darum die Traurigkeit von dir, Liebster der Menschen, 

etwas , was niemals Nutzen bringt , und verschliesse 	dich 	der 
Sorge, die nichts hilft. 	Denn wir haben kein Mittel und keine 

1) jxIX. 04. ji=.10 Ja.ctxl.z 	iibersetzt Cureton: 	the world ...o 	„while 
consumes in derision"; die Stelle muss aber notwendig verbessert werden, —wie? 

2) Mgr' erwartet 	00)-110 .ti/ .ail. \ 
3) Lies ,ci ,...iL , 
4) Lies natiirlich 4\33 

5) .Alti/ .....0 

6) Die Worte von 	',„„..,. JJO bis jpa33 sind ganz entstellt. 

7) Statt des sinniosen Op p.zn vermutet N. 0)-N. 	lx):aix)  , 

zuriickgehend auf .1 	Ji/. 

' 8) /:= 	94_534 (selten). 

9) N.s Emendation J.015.3! 111.d) \\..Y3., fur j461.0.3 J....6 N\ly, 
ist einleuchtend (Cur.: „that on children's account we endure riches"!), 	aber 
der Satz stort doch den Zusammenhang. 
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Beaune), ausser Hochherzigkeit, um die -Nei zu aberwinden 
Zoo and 	die 	Note zu ertragen, 	die 	wir allezeit vom Schicksal") 

empfangen; denn auf diese muss man sehn, nicht auf das, was 
voll ist von Freude und schOnem Namen. 	Ergieb dich der 
Weisheit, dem Quell alles guten and dem Schatze, der nie ver-
siegt ; dort kannst du dein 'Haupt niederlegen und ruhen, denn 

205 sie wird dir Vater und Mutter und eine gute Geleiterin durchs 
Leben sein. • Fiihre alien Umgang mit Geduld and A.usdauer: 
Eigenschaften , die die schwachen 1‘.1enschen dazu befahigen, die 
Misshandlungen zu tragen; 	denn auf diese Weise besitzen sie 
Kraft genug , um Hunger zu iiberwinden [p. 48] und Durst 

21p auszuhalten und jede Misshandittng zu mildern und in Miihsal 
und Trennung3) sogar zu scherzen4). 

Hierauf sei bedacht, so wirst du ein ruhiges Leben fiihren 
and mir ein Trost sein, indem man dich „Schmuck seiner Eltern" 
nennt. 	Friiher namlich, als unsere Stadt in Bliite stand, konntest 

215 du vernehmen, dass von5) vielen Mannern hassliche Reden aus- 
gestossen wurden. 	Wir aber bekannten schon damals, dass sie 
[die Stadt] voll and ganz der Liebe wardig sei, and dass wir 
von ihrer Grosse5) Ruhm geerntet haben. 	Aber das Schicksal 
hinderte die Vollendung dessen, was in unserm Sinne vollfiihrt 

22o war. 	Und selbst bier 	im Gefangnis bekennen wir Gott, class 
wir die Liebe vieler genossen haben, denn wir machen uns zur 
Aufgabe, in Weisheit and Freudigkeit zu verharren. Wenn uns 
aber jemand gewaitthatig behandelt , so stellt dieser sich selbst 
das Zeugnis aus, dass er fern ist von allem Guten, und er 

225 wird Schmach and Schande empfangen von seiner schimpflichen 
und gemeinen Absicht. 	Demi wir geben zu, dass uns dureh 
eM Reich kein Schaden entsteht. 	Wenn uns. aber die Romer 
in unsere Heimat zuriickkehren lassen, 	so handeln sie recht 
und billig als gebildete Leute und werden gut and gerecht 

1) Lies ‘.01C19 (N.). 
2) Lies J.LZ) (sg.). 
3) 11.,10.1. 	(vgl. 	oben 	p1.) 	heisst 	in 	diesem 	Brief „Trennung", 	nicht 

„Tod" (Cur.). 

4) Der Text des ganzen Satzes ist etwas unsicher; ich lase  \°° "'w  
und die folgenden ptcc. als masculine. 

5) Statt‘.1, erwartet man ,cX); der Verf. stout sich als loyalen Untor- 

thanen in Gegensatz zu diesen Schmahern. 	Gegen wen sich die Schimpfreden 
richten, wird freilich nicht gesagt. 

6) Lies C40..Z1 , denn es bezieht sich nicht auf J1Z) (Cur.), sondera 
auf „die Stadt". 	(Cureton fasst bier den Text tiberhaupt ganz anders auf.) 
Oder 1st das romische Reich gemeint? 
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230 genannt 	werden, 	mit 	dem ruhigen Lande , 	wo sie wohnen1), 
Denn sie werden dadurch ihre Grosse zeigen, dass sie uns frei- 
lassen. 	Wir werden gehorsame Unterthanen des Reiches sein, 
das tins das Schicksal gegeben hat. 	Sie 	sollen uns 	nicht be- 
handeln wie Tyrannen die Sklaven. 	Und wenn beschlossen ist, 

235 dass etwas geschehe, so konnen wir nichts grosseres empfangen, 
als einen ruhigen Tod, der uns aufbewahrt ist. 

Du aber, mein kleiner Sohn, wenn du diese Dinge ernstlich 
erkennen willst , unterdriicke2) in erster Linie 	die Lust , und 
setze ein Mass [und]3) fiihre das , worin du stehst, zu Ende . . 

240 	4), dass du nicht zOrnest, und statt zu ziirnen, gehorche 
gutwillig 	  und mit weisem Sinn will 
ich den Weg , den ich [zu vollenden] schuldig,  bin, vollenden 
und mich ohne Schmerz befreien von dem schlimmen Verderben 
der Welt; denn ich bete die Auflosung zu empfangen 	 

245 Wenn aber einer betrubt oder besorgt ist, 	  

Den Mara bar Sarapion fragte eininal einer seiner Freunde, 
250 der mit ihm im Gefiingnis war: „Bei deinem Leben, Mara, sag' 

mir dock , 	was hast du LOcherliches, dass du lachst ?" 	Mara 
antwortete ihm: Joh lache fiber das Geschick , das mir, ohne 
dass ich ihm geborgt habe, Wises heimzahli'. 

Zu Ende ist der Brief des Mara bar Sarapion. 

1. Allgemeiner Charakter des Sehreibens. 

Unsere 	Schrift ist zweifellos 	rein 	privater Natur 	und Be- 
stimmung; daffir spricht Form mid Inhalt. Sie teilt alle die Merk-
male , die den alltaglichen Briefen oft anhaften, den Mangel einer 
Disposition, daher mehrfaches Zurtickkommen auf denselben Gegen-
stand, auch wohl gelegentlich Unkorrektheit, selbst scheinbare Wider- 
spriiche einzelner Aussagen unter einander. 	Die Zugehorigkeit der 
Adresse , wonach ein Mara bar Sarapion an seinen Sohn Sarapion 
schreibt , 	ist nicht anzuzweifeln. 	Fur die Offentlichkeit war das 

1) o 	\al...01 j....‘A. 	Ii.l.? 	)czts. ist sehr zweifelhaft. 

2) Das muss der Sinn von It.4, 	sein; 	ist vielleicht so.....9? 	.90,....9/ 

in 	oder ...0a? zu verbessern; 	(Cur.) ist geraten. ,..4.91 	 „govern" 

3) JN0.\. muss von J90/ abhangen und deshalb muss ein 0 vorangestellt 
werden. 	tbrigens ist der Sehluss des Briefes 	grossenteils unrettbar verloren. 

4) t\ COX) , es gentigt", aber was ist damit anzufangen? 

Bd. LI. 	 25 
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Schreiben gewiss nicht bestimmt, schon deshalb nicht, weil es nur 
aus einer einzigen, der darin angedeuteten Situation heraus zu be- 
greifen ist. 	Der Vater spricht, wie er wohl weiss, vielleicht sein 
letztes Wort .zu seinem Kinde; daher das willkarliche Aneinander-
reihell der wichtigsten sich ihm aufdrangenden Errnahnungen und 
Warnungen. 	So wenig deutlich die historischen Umstande, denen 
der Brief entsprang, 	aus diesem 	selbst hervorgehn., 	so ratselhaft 
ware es, wie eM anderer, fiir das Publikum und die Nachwelt 
sl•hreibender Verfasser zu dieser Einkleidung gelangt sein sollte —, 
zurn mindesten hatte er sie dann deutlicher gezeichnet. 

2. 'Ober Ort und Zeit der Abfassung. 

In dieser Frage wird die Untersuchung sich wohl ftir immer 
mit einem non liquet begnitgen miissen, wenn in alien Details die 
historischen Andeutungen in unserm Brief aus der Zeitgeschichte 
nachgewiesen, und auf der andern Seite nichts darin unangefochten 
gelassen werden soil, was uns aus andern Quellen nicht iiberliefert 
ist. 	Allein diese Forderung ware nur dann bereclitigt, wenn 	es 
sich um eine iin engern Sinne historische Schrift handelte; — bei 
einer 	Gelegenheitsschrift, 	und 	vollends 	bei 	einem gewohnlichen 
privaten Briefe, darf man nicht den namlichen Massstab anlegen 
und darf nicht zu kritisch verfahren, wenn die Frage nach Ort 
und Zeit der Abfassung sich 	innerhalb 	des Rahmens 	der 	uns 
anderweitig 	tiberlieferten Zeitgeschichte 	nicht ohne Weiteres be- 
antworten lasst. Anderseits aber sind die diesbezuglichen Aussagen 
oder Andeutungen einer solchen Gelegenheitsschrift um so wert,  
voller, als sie von jeder Geschichtsfalschung frei und darum authen-
tisch sind; und dabei bleibts auch da 'near, wo der private und 
ungelehrte , 	nur fur 	den einen Leser berechnete Charakter 	des 
Schreibens mancherlei Ungenauigkeiten in historischen Dingen mit 
sich 	bringt , wie sich 	dies herausgestellt hall): 	Werden wir der 
Natur der Sache nach bei diesem in mehr als einer Beziehung selt- 
samen und 	einzigartigen Schriftstiick 	inbetreff der Entstehungs- 
verhaltnisse kaum mehr als eine Hypothese aufstellen kiinnen, so 
glauben wir doch die bisher. von Cureton angestellte Untersuchung 
urn einen Schritt 	vorwartsbringen 	bezw. 	in 	diesem und jenem 
Punkte berichtigen zu ktinnen und unserer Hypothese eM gewisses 
Mass von Wahrscheinlichkeit zu sichern. 

Cureton halt die Abfassung des Briefes gegen Ende des ersten 
Jahrhunderts an sich nicht fur unwahrscheinlich 2) und lasst sich nur 

1) Vgl, p.: 371, Anm. 4. 
2) p. XIII. XIV. Er kann das aber nur dadurch begrlinden, dass er die 

Ereignisse unter Vespasian mit der 23 Jahre spiiter erfolgten Christenverfolgung 
des Domitian kombiniert. 	Seiner Igeinung nach ist namlich der Verfasser ein 
Christ, 	halt 	es 	aber flit. ratsam , 	in den bosen Zeiten seinen Glauben zu ver- 
beimliehen. 
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dadurch, dass er in dem, was fiber die Insel Samos gesagt ist, eine 
direkte Beziehung auf die Sibyllinen zu entdecken glaubt, dazu be- 
stimmen , den Brief um beinahe hundert Jahre spater anzusetzen. 
Dagegen identificiert Ewald') die in demselben vorausgesetzte Kata- 
strophe mit der von Josephus bell. Iud. VII, 7, 1-3 erzahlten, ins 
Jahr 72 fallenden Eroberung der Stadt Samosata, sofern sie iiber- 
haupt eine Eroberung genannt werden kann, — s. u. —, allein 
diese Identifikation erscheint mir schon deshalb 	zweifelhaft , 	weil 
sie auf oberflachlicher Beobachtung und Kombination der historischen 
Andeutungen fusst. — Die Situation, soweit sie aus dem Brief 
erkennbar ist, ist folgende: Der Verfasser Mara bar Sarapion, der 
irgendwo in der Gefangenschaft lebt , hat von dem Lehrer und 
Erzieher seines studierenden Sohnes giinstige Berichte fiber dessen 
Begabung und Fleiss erhalten, und fiihlt sich unter den obwaltenden 
Umstanden gedrungen , diesem seine Befriedigung und Beruhigung 
hieriiber auszusprechen , ihm aber zugleich noch eine mehrfache 
Ermahnung ans Herz zu legen , die sich ihm als Resultat seiner 
Welt- und Menschenbeobachtung ergeben hat. Offenbar hat die 
Trennung von Vater und Sohn schon langere Zeit bestanden. 	Das 
scheint wenigstens aus den Worten hervorzugehn: „dass du junger 
Bursche ohne Fiihrer mit guter Gesinnung begonnen Nast" ; unter 
diesem „Fiihree kann der Schreiber nach dem Zusammenhang nur 
sich selber verstehn, — mit andern Worten: der Sohn entbehrte 
gerade in seinen jungen Jallren der vaterlichen Erziehung und 
Belehrung und sollte den Ersatz dafiir bei einem Erzieher 	er- 
halten, der nun dem Vater Nachricht gegeben hat. 

Bei Gelegenheit seiner Auseinandersetzung fiber den Wert oder 
Unwert der Familienbande und der Kinderzeugung beruft sich der 
Verfasser auf eine mehr oder weniger weit in der Vergangenheit 
liegende , dem Sarapion wohlbekannte Jammerscene , 	die 	sich 	ab- 
spielte , 	als eine 	Anzahl Samosatenen 	ihre 	Stadt und ihre An- 
gehorigen verlassen und in die Gefangenschaft ziehen mussten (vgl. 
Z. 47 if.). 	Diese Leute, heisst es, wurden von ihren Angehorigen und 
ihren GOttern weggeffihrt , wobei sie, 	statt die Unabanderlichkeit 
dieses 	Schicksalsschlages 	einzusehen , 	sich endlosem Klagen und 
Trauern hingaben. 	Die Art, wie der Verfasser von dieser Scene 
spricht, zeigt, dass weder er noch sein Sohn an jener Auswanderung 
aus Samosata heteiligt gewesen sind (vgl. a. a. 0.). Es sind nur die 
„Genossen' des Mara, die wegziehen; ihre Angehorigen bleiben in 
der 	Stadt; 	Vater, Mutter, 	Brfider,  , Braute 	mfissen sie 	zuriick- 
lassen. 	Sie werden in die Gefangenschaft nach Seleucia geffihrt. 
Ob nun mit dieser Bezeichnung 4z,.. nichts mehr als die Mit- 
bewohner von Samosata gemeint sind , 	(asst sich fur sich allein 
nicht beantworten und hangt mit der Frage zusammen, in welcher 

1) Gottinger Gelehrte Anz. 1856, p. 661. Ihm fo'gt Bickel( in seinem 
Conspectus rei Syrorum literariae S. 17. 

25* 
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Beziehung Mara selber zu Samosata stand, ob er ebenfalls 	dort 
wohnte oder nicht. Hieriiber fehlt uns jede bestimmte Andeutung. 
Hat er in Samosata gevvohnt , 	so befremdet es, dass er nicht zu- 
gleich mit den andern weggefiihrt worden ist, und bleibt es un- 
verstandlich , 	dass er durch dritte Personen von der Wegfiihrung 
derselben und der Richtung , 	die sie einschlugen , hort, und sich 
auf diese Kunde hin 	„verstohlen" 	zu ihnen begiebt. 	Auf der 
andern Seite aber lasst sein Brief doch kaum einen Zweifel dariiber 
aufkommen , dass er ebenfalls Samosatene war. 	So bliebe noch 
folgende Erklarung offen: Mara und sein Sohn, — sowie noch 
andere, von denen der Verfasser hier zu reden keinen Anlass hat —, 
waren zur Zeit der Katastrophe, wo die „Genossen“ in die Gefangen- 
schaft geschleppt wurden, bereits entronnen. 	Auf dieser Flucht 
scheint der Sohn sich, freiwillig oder unfreiwillig, von ihm getrennt 
zu haben, and sein weiteres Schicksal, bis er zu dem bewussten 
Lehrer kam , ist uns verborgen. 	Mara und seine Genossen ver- 
nehmen in ihrem Schlupfwinel, 	dass die Gefangenen auf dem 
Wege nach Seleucia seien und schleichen sich auf diese Kunde hin 
heimlich zu ihnen. Unklar bleibt aber, oh sie dadurch Mitgefangene 
wurden oder nicht. Ersteres muss man beinahe aus 601 schliessen ; 
aber dazu stimmt nicht, was 48ff., 71 gesagt wird. Auf jeden Fall 
ist der Brief im Gefangnis geschrieben , wie 	aus 220 hervorgeht. 
Es ist ilberhaupt der gehluss der Schrift, 	der zur Erkenntnis der 
fraglichen Ereignisse am wertvollsten erscheint. 	Zweifellos ist die 
Katastrophe einer politischen Partei zuzuschreiben, veranlasst durch 
irgendwelche Neuerungen, die sie einfiihren wollte, damit aber den 
Romern unbequem oder, wenigstens in deren Augen , gefahrlich 
wurde. 	„Als die Stadt noch in Bliite stand" (214), gab es in ihr 
zwei Parteien: Die eine bestand aus Mannern , welche 	„hassliche 
Reden" ausstiessen. 	Was unter diesen zu verstehen ist, wird aus 
dem Gegensatz klar, in den die andere Partei gleich zu ihr crestellt 
wird: Dies sind Manner, die ihren Ruhm und ihre Ehre der''Wohl-
fahrt und dem bliihenden Zustand der Stadt verdanken zu sollen 
glauben 	und 	sich daher mit Planen tragen , 	die 	weiterhin zur 
Hebung derselben beitragen wiirden. 	Diese Plane sind jetzt aber 
vom Schicksal zunichte gemacht. 	Zwar haben ihre Vertreter viel- 
fache Sympathie unter der Einwohnerschaft genossen, was der Ver-
fasser auch jetzt im Gefangnis dankbar bekennt, aber dann ist das 
Unternehmen auf gewaltthatige Weise von den Romern vereitelt 
oder im Keime erstickt worden. 	Sie selber, in 	Gefangenschaft, 
wissen noch nicht, ob die Romer 	„gebildet" genug sein werden, 
um sie in die Heimat zuriiekkehren zu lassen , oder ob ihnen das 
Todesurteil gesprochen werden wird. 

Zu diesem Bilde passt die Erzahlung des Josephus doch sehr 
wenig. Ewald denkt sich den Mara als „zu den angesehensten und 
treuesten Dienern des Konigs" 	gehorig tint als dessen Schicksals- 
genossen in der Gefangenschaft in Lacedaemon. Allein theses .tiefste 
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Elend" 	kOnnte unmoglich von Dauer gewesen sein; Josephus be- 
richtet selber (a. a. 0. § 3) ausdriicklich, Antiochus sei gleich nach 
der Ankunft seiner Sane in Rom ebenfalls dahin gereist und habe 
von da an in Rom gelebt. 	Sein Aufenthalt in Lacedaemon war 
also nur kurzl) und zudem war es kein Schmachten im Gefangnis, 
sondern er 	genoss alle aussern Riicksichten auf Rang und Stand 
in reichem Masse. 	Unser Verfasser dagegen hat sich den nach 
Seleucia Abgefiihrten 	angeschlossen, ist zur Zeit wirklicher Ge- 
fangener und schreibt im Gefangnis, nicht bloss in der Verbannung. 
Wie ware dies bei einem Diener und Begleiter des KOnigs denkbar, 
da doch dieser selbst in einer ganz andern Lage ist ? 

Von einer Eroberung Samosatas durch romische Heeresmacht 
ist 	aber bei genauerem Zffsehen iiberhaupt gar nicht die Rede. 
Handelte es sich um eine solche, so Ware unbegreiflich, warum von 
einzelnen Personlichkeiten romischer wie samosatenischer Seite gar 
nichts verlautet, und ferner, 	warum nicht die gesamte mannliche 
Einwohnerschaft wegp.-_,efiihrt wird, 	sondern nur 	ein Teil. 	Dieser 

pletztere Umstand macht es wahrscheinlich, 	dass 	eine P art e i der 
Einwohnerschaft das Ereignis herbeigefithrt hat, 	und 	dass wir es 
mit 	einer Episode 	aus 	der 	bereits 	unter 	romischer Oberhoheit 
stehenden 	Stadt 	zu 	thun 	haben. 	Nach 	216 ff., 	war 	es 	eine 
politische Agitation, die, von den Romern beizeiten entdeckt, ihnen 
als staatsgefahrlich erschien, im Sinne der Beteiligten dagegen ein 
Akt des Patriotismus war (vgl. 216 f.) 	Nur so 	erklart es 	sich, 
class bloss die „Genossen“ der Strafe 	verfallen. 	Dass diese /•;.=„, 
Vertreter eines gemeinsamen geistigen Interesses , irgendwie 	Ge- 
sinnungsgenossen, sind, nicht bloss Mitbiirger, ist 139 ff. angedeutet: 
Der Verfasser beklagt sich fiber die Art, wie die Weisen von jeher 
behandelt worden sind, und fiihrt die Misshandlung , die ihh und 
seine Genossen betrifft, 	als neuen Beleg dafiir 	an. 	Durch ihre 
Weisheit mid Einsicht sind sie zu dem politischen Vorhaben gefiihrt 
-worden , aber ihre wohlgemeinten Plane werden mit Gewaltthatig-
keit und Tyrannei belohnt. 

So weit fiihrt uns der Brief, aber nicht weiter. Nach 52 und 
nach der Art, wie vom Konig der Juden gesprochen wird, scheint 
es, class das Christentum in Samosata noch eine bloss vom Horen-
sagen bekannte Grosse war; daraus ergiebt sich ein Spielrauni his 
etwa zum Ende des 3. Jahrh.2). 	Die innerpolitische Geschichte der 

1) Der Wortlaut ist: „:4s).E•tisi 81) sena.' tiny a Ovros airroi; rtily Scantily 
itpatge0.17yat, xal nceeivxce Tim sic `Pa;uny (79744 1V "Cd Vi ;V ii,  AaxESitilcoyt 
Storm, &Swat 're ftEyd;.ap ablyil neoaciSovs 249,2 pol-raw , Saws pi; poyoy 
(7998.oyoy &Ut1 :tat (aa12.txily gxot Inv Sinyrrty." 

2) Uber die Entstehung der Christengemeinde ist nichts bekannt; den 
ersten Aufschluss giebt uns die vielleicht von einem Augenzeugen verfasste 
Martyrergeschichte bei Assemani II, 	123-147. 	(Nash 	einer gelegentlichen 
Notiz waren die Verfasser der Priester,  , welcher die Martyrer taufte, und sin 
Ilauslehrer des samosatenischen Patriziers Gallus). Der Inhalt ist kurz folgender. 

   
  



380 	Schulthese, Der Brief des Mara bar Sarapion. 

Stadt ist uns unbekannt, and daher eine genauere chronologische 
Fixierung der oben geschilderten Vorgange unmoglich. Wenn Cureton 
als ausschlaggebend fiir die Chronologie die angebliche Beziehung 
auf ein sibyllinisches Orakel (Gale, Sibyll. Or. p. 406) 	betrachtet, 
so 	ist 	das willkarlich , ziimal da die Sibyllinen bekanntlich eine 
Sammlung aus sehr verschiedenen Zeiten sind, so dass die Mdglich-
keit seiner Annahme in dieser Hinsicht erst zu erweisen ware. 
Vollends unbegrandet ist die von ihm als wahrscheinlich hingestellte 
Vermutung, der Adressate Sarapion sei der bekannte spatere Bischof 
von Antiochia. 	Auch gesetzt, die Chronologie widerspreche 	dem 
nicht, war der Name Sarapion ungemein verbreitet , und Einflasse, 
die auf diesen Brief und Maras Denimeise zurackzufiihren waren, 
kann ich in des Bischofs fragmentarisch 	erhaltenen (bei Routh, 
Reliqu. Sacr. I, 449 gedruckten) Briefen nicht entdecken (Cureton, 
preface a. E.). 

im 3. Jahre seiner Regierung weilte Kaiser Maximinus in Samosata. Er befall 
bei Anlass eines grossen Festes siimtlichen Stadtbewohnern , and vorab den 
Priestern, sich im Fortunatempel zu versammeln and den Gottern zu opfern. 
Zwei romisehe Staatsbeamte, Hipparehus and Philotheus, kurz vorher Christen 
geworden , bleiben indes zu Haase, and als filth Freunde , vornehme Patrizier: 
Jakobus, Paragrus, Habib, Romanus, Lulianus (s. diese Zeitschr. XXVIII, 292) 
sie aufsuchen and ihnen Vorstellungen machen, gelingt es jenen, sie durch ein 
liingeres Religionsgespraeh ebenfalls zu bekehren. 	Die Strafe folgt auf dem 
Fuss, sie werden verhort, gefoltert and sehliesslich gekreuzigt. — Was zunachst 
die Chronologie betrifft, so setzt Assemani das Ereignis ins Jahr 297, denn er 
sehreibt stets Maximia nu s. 	Das ist nun aber offenbar ein Irrtum, der aller- 
dings leicht passieren konnte , da die Namen Gajus Maximianus Galerius and 
Gajus Valerias Maximinus Galerius sich iihnlieh when. 	Vom letzteren wissen 
wir, dass er als Augustus im Orient (305-314) unnachsichtlich gegen die Christen 
vorging and in erster Lithe elle christlichen Beamten durch heidnisebe ersetzte. 
Das thht er nattirlich vor alien in einer Hauptstadt wie Samosata, und wenn 
uns in den Akten noch andere romisehe Staatsbeamte aufgoziihlt werden, die, 
wie ausdriicklieh bemerkt ist, von Maximinus selber eingesetzt waren, and die 
echt romisehe Namen tragen: Tiberianus, Gallus, Longinianus, Felicianus, Proclus, 
Cosrnianus, Masculianus, Priseus , so ist das ha schlimmsten Falle gut erfunden. 
Ist nun wirklieh dieser Maximinus gemeint, so flint die Geschichte erst ins Jahr 
308, and dazu stimmt dann die Angabe Eusebius' (h. e. VIII, 4), dass vor dem 
Jahre 303 nur wenige da und dort das Martyrium erlitten Mitten und zwar 
siimtlich Soldaten. Zu den legendarischen Bestandteilen gehort neben zahllosen 
andern Ztigen natiirlieh such der, die Samosatenen haben die Glaubenshelden 
auf dem Wege zur Richtstatte gebeten , sie miichten beim Christengott doeh ja 
ein Wort fir sie einlegen und ihre Stadt neat segnen; aber so viel diirfen wir 
entnehmen, dass im ersten Dezennium des 4. Jahrh. der spArliehe Bestand der 
christlichen Kirehe in Samosata unter der Verfolgung des Maximinus zu leiden 
hatte and dass das Heidentum noch die erste Geige spielte. Nach der in unsern 
Akten gegebenen ansehauliehen Besehreibung der Stadt wimmelte es innerhalb 
and ausserhalb der Stadtmauer von Gotzenkapellen; im Centrum hatte die Tyche 

ihren Tempel. Den hji zu Ehren pflegten sich Jungfrauen zu schmiieken und 
angling° das Haupthaar zu scheeren (141 , 25). — Zur Zeit des Nicaenums 
(325) taucht dann der erste Bischof von Samosata auf, 	Peperius. 	(Vgl. die 
(unvollstiindige] Namenliste bei 	Gams, Series episeoporum , Ratisb. 	1873; Le 
Quien, Orions Christianus II, 933; Tillemont, M6moires VI, 640.) 
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rber 	den 	Empfanger 	lasst 	sich 	nichts 	Naheres 	feststellen. 
Sarapions Aufenthaltsort ist unbekannt ; gewiss aber lebt er nicht 
in einsamer Abgeschiedenheit von der Welt, sondern studiert an 
irgend einem gr6ssern Orte, sonst hatte er die vielen Verhaltungs-
massregeln gegeniiber der Welt mit ihrem Reichtum und ihrer 
Armut , mit ihrer Freude und Trauer , nicht natio- gehabt. 	Bevor 
er zu seinem Lehrer gekommen ist, hat er viel engemach erlitten, 
viel heruinwandern miissen, aber „heimatlos" hat er doch mancher-
orts freundliche Aufnahme und entgegenkommende Liebe erfahren. 

3. Der Verfasser emu Stoiker. 

Der Brief spricht wenig 	von 	religi6sen 	und 	theologischen, 
sondern fast ausschliesslich von moralischen Dingen, und doch kann 
von vornherein behauptet werden : Ware Mara bar Sarapion Christ 
gewesen, so hatte sich ihm bei dem, was er da schreibt , G-elegen-
heit genug geboten, seine Religion durch direkteAndeutungen auf-
zuzeigen. Statt dessen sind es nur eine oder zwei Stellen, die man alien-
falls als Beweise fiir christliche Herkunft des Briefes geltend machen 
kfinnte. Die erste derselben, vgl. S. 366, Anm. 3, ist verderbt. Cureton, 
dem 	der 	christliche Verfasser 	von vornherein feststeht , ubersetzt: 
„and all those things of the instruction of the Greeks I have found 
them wrecked togeter with the birth of life' mit der Bemerkung : 
„These words are obscure. I suppose they refer to the new birth 
of a Christian rendering the precepts of a Greek philosophy super- 
fluous." 	Indes , 	die grammatische Moglichkeit dieser Auffassung 
zugegeben , 	ist der Ausdruck 	an doch sehr weit hergeholt ; 
und ferner wird im ganzen Briefe die A0,..10.,, der Hellenismus, 
die 	griechische 	Bildung , 	doch 	keineswegs 	als 	„superfluous" 	be- 
trachtet , 	sondern 	gerade als die einzig wahre 	und 	zuverlassige 
Grundlage fiir 	die richtige 	Weltanschauung 	empfohlen ; 	das J;;.... 
im neutestamentlichen Sinne aufzufassen , widersprache allem Zu- 
sammenhange. Die zweite Stelle, der Ausdruck J.01% Lot. „reversio 
animi", ist auch nicht entscheidend (dartiber s. u.). 

Direkt g egen christliche Autorschaft sprechen aber folgende 
Thatsachen: 	 1. Specifisch 	Christliches 	findet 	sich 	auch 	da 	nicht 
angedeutet , wo offenbar von Jesus die Rede 	ist; er wird nicht 
eimnal mit Namen genannt , 	sondern heisst „der weise .Konig der 
Juden". 	Ein Weiser ist er, 	steht auf gleicher Stufe mit Pytha- 
goras und Sokrates, nicht fiber ihnen , und hat darum auch die 
namliche schlechte Behandlung erfahren wie diese beiden. 	Auch 
von Gott lesen wir sehr wenig, und dazu ist das eine Mal von 
„Gott" (23, 112, 114, 128, 220), das andere Mal von „Gottern“ die 
Rede (52 , 	allerdings 	nicht im 	Munde Maras 	selber). 	2. L'berall 
wo ein antiker Christ in der Lage des Verfassers Trost bei seinem 
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Gott suchen und sich auf diese oder jene Weise als Christ zu. er-
kennen geben miisste, sucht Mara seinen Trost bei der Philosophic, 
Weisheit , Lebenserfahrung u. s. w. 	Sein Hochstes ist nicht das 
christliche, und was er daraus ableitet, dem Christlichen oft wider- 
sprechend. 	Es ist eine vorwiegend auf das Praktische 
gerichtete, populare und verflachte, 	aber auf echt 
philosophische Anschauung zurtickgehende Moral. 

Offenbar (iehorte der Verfasser zu denstoisch ge-
bildeten, dem''Ohristentum gleichgilti.g oder giinstig 
gestimmten Kreisen Syriens'). 	Den Nachweis hoffen sir 
im folgenden durch litterarische Parallelen zu liefern. 	Die Auf- 
gabe ware eine dankbarere gewesen, wenn Mara sich wissenschaft-
licher und gedritngter ausgedriickt Mite. Mehrere seiner Gedanken 
waren zweifellos 	Gemeingut der dainaligen gebildeten WTelt, sie 
konnen tins 	also 	nicht als Beweise dienen. 	Dag;•egen haben wir 
direkte 	Beweise 	vor 	allem 	an 	dem 	Gedanken c o m p I e x , 	der 
den grossten Teil 'des Briefes ausmacht — der Verfasser giebt ja 
eine Resume seiner LebensIveisheit, die Quintessenz davon —, und 
sodann an enter Reihe von Redensarten und Ausdrticken, 	die er 
nicht selber erfunden haben kann und die bei andeni Stoikern der 
ehristlichen Zeit sieh ebenfalls finden, und zwar, wie sich aus dem 
Charakter des Briefes von vornherein erraten lilsst, vornehmlich bei 
Popularphilosophen wie Seneca, Marc Aurel u. A. 

Den Grundton des Briefes bildet . die Ermahnung , sich dem 
Studium der W ei s h eit hinzugeben, Philosophie 	eLoscel,„,s , 
zu treiben, d. h. nach stoischer Tenninologie, die cropia zu lichen, 
ihr als dem htichsten Gute nachzustreben. 	Die 6ocpia, el,„,.....,..., 
ist das hothste Gut. 	Litterarisches Studium und Beschaftigung 
mit der Weisheit fiihrt zur 1`reiheit2), 	geziemt daher aber midi 

1) An christlicher Autorschaft hat schon B i ck ell gezweifeit (Conspectus 
p. 17): „Ceterum non satis certo constat, utrum scriptor epistolae 	christianus 
fuerit, an philosophus tantum religioni christianae favens"•, und N o Id e k e schreibt 
dem Verfasser bereits „etwa die othische Gesinnung des damaligen populiiren 
Stoicismus zu (in dieser Zeitschr. XXXIX, p. 334). 	Kann ich darum betreffs 
dos Resultates die Prioritat nicht mehr beansprttchen, so glaubto ich doch meine 
Begriindung dieser Annahme vorbringen zu durfen, selbst wenn es mir lediglich 
aut.  die Widerlegung eines griindlichen Irrtums 	ankiime , der in 	der neusten 
Zeit 	keinem 	Geringeren als H arn a c k 	passiert 	1st (Altchristl. 	Literatur II, 
p. 763). 	Er ist "zwar such der Meinung , 	der Verfasser 	sei , wenn or nicht 
affektiore oder absiehtheh verbtille (vgl. oben Curetons Ansicht), 	koin Christ, 
sondern babe nur hope Verehrung fiir Christus. 	Wenn er aber vermutet, die 
Schrift repriisentiere „die Anfiinge dos Christentums in Edessa und eine Vor-
stufe christlicher Bewegung daselbst, die erst durch Bardesanes u. A. zu kraftigerer 
christlicher Ilaltung gekommen sei", so ist das doch eine „HyPothese", die diesen 
Namen nicht mehr verdient. — Allerneustens hat er don Brief allerdings aus 
der christl. Litteratur ausgeschieden (Chronologie der altchristl. Literatur p. 701), 
'eider ohne jede Begrandung. 

2) So nach unserer thersetzung vgl. S. 366, Anm. 3. 
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dein freien Menschen. 	Durch sie 	schiitzt er sich vor vieler Not 
(121ff.); sie ist der Quell alles G-uten, eM nie versiegender Schatz; 
sie ersetzt dem Menschen alles, 	was ihm die 	elterliche Fiirsorge 
geleistet hate, sie ist eine gute Geleiterin durchs Leben (202 ff.). Die 
Weisheit, d. h. die (lurch tibung 	erlangte Tugend ist unverlierbar, 
„niemals wird einer von ihr verlassen" (118f.); im Gegensatz zum 
materiellen Besitz bleibt sie ewig, auch nach dem leiblichen Tode 
(106)1). 	Die Weisheit Uussert sich im praktischen Leben durch 
die festen Grundsiitze, 1;,...,& jn\x• (constantia)2). 

Die Vorstellung .des Verfassers von der Gottheit ist die 
echt 	stoische; 	Nominell 	wird 	von 	ihr 	das 	Fatum, 	1,1z) 	(218, 
233 u. s. w.) unterschieden, thatsachlich sind beide eM und dasselbe; 
vgl. Senec. de benef. IV, 7, 2: hunt [i. e. deum] eumdem et fatum 
si 	dixeris, non mentieris •• narn cum fatum nihil aliud sit quam 
series inplexa causarum, ille est prima omnium causa, 	ex qua 
cetera pendent; ders. nat. quaest. II, 45, 1: vis ilium fatum vocare? 
non errabis • hie est ex quo suspensa sunt omnia, causa causarum. 
Was wir empfangen an geistigen Gaben, an Gutem oder B6sem, 
Gluck oder . Ungliick, 	kommt alles 	von der Gottheit (z. B. 114) 
sowohl als 	voin 	Schicksal 	(z. 	B. 	200), 	woraus ihre 	wesentliche 
Identitiit hervorgeht3). 	Und was das Schicksal uns bringt, nnissen 
wir ruhig hinnehmen, selbst wenn es Boses und Schlinnnes ist, 
ohne Murren (110 ff.); vgl. die stoische Theodicee. 

Besonders reich ist der Brief an praktischen Grundsiitzen, die, 
lose 	aneinander gereiht, 	teilweise hie 	und 	da in etwas 	anderer 
Form wiederholt werden. 	Was die Tugend sei, driickt der Ver- 
fusser 	entweder 	durch 	Act-•,..1) 	(wofiir 	167 	wohl 	/Lazi) 	zu 

lesen ist) oder durch Umschreibungen, wie „or), (14), 	j.07J.Z .=..1.33 

1) Dieser Gedanke findet 	sich schon bei Antisthenes (bei 	Diog. Laert. 
'VI, 	105): 	T's' bee-7*V 818ay.To=v 	twat  	zai avr,71.6 ii3).717 0, 	im(iexElv; 	iihnlich 
Lei Seneca de vit. beat. 7, 4: summum bonum [virtus) inmortale est, nescit exire. 

2) Vgl. Senec. ad Polyb. de consol. I, 2: 	aliud ex alio placet vexatque 
nos hoc quoque, quod iudicia nostra non tantum prays, sed etiam levia sunt. 
fluctuamus aliudque ex alio compreliendimus, petita relinquimus, relicts repetimus. 
Alternae inter cupiditatem nostram 	et poenitentiam vices sunt. 	Ep. 20, 5: 
Quid est sapientia? semper idem v elle atque idem nolle. 	Marc. Aurel. 
nee's iat,rdv VIII, 1: not; 	oily 	ZOTEV [so. TC; Ell Ov]; 6,  Tti; nOlEiV, (2 int- 

l7z-e1.17 ao5 ay.9•07cov plion• gre% av Tairra groolaet; idv 8draaxa ern, 
,ial 	am at beltal mai ai nerfiets. 	Tiva 6dypas-a; za nsei .577attdiv xai 
xaxav•  cSe otiaevOs piv aya,9•oi; 	6'vxos av*eaintg, i3 oiyxi notEi Sixatov, 
atorpeova, kv8p,Eiov

' 
 LtsvOiecov, ob8svin 8e xaxoii, a cybx1 xrotel aavavria 

TO7S 81977,/dVOlg. 	Senec. de vit. beat. 5 , 3: 	beata ergo vita est in recto cer- 
toque iudicio stabilita et immutabilis; 	ep. 4, 1: plus operis est in eo, ut pro- 
p osit a custodias quam ut honesta proponas. 

3) Uber das genauere Verhiatnis von Schicksal, Vorsehung, Verhang- 
nis u. s. w. zur Gottheit vgl. Zeller, Philos. d. Griechen3, III, 	1, 	138ff. 	Auf 
die Auseinandersetzungen solcher rein wissenschaftlicher und abstrakter Begriffe 
lasst sich der Verfasser natiirlich nicht ein. 
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P01 )040 (22, 165) aus ; ob bier oder in der Forme': Acuinzo j_o?).z 
(228 f.) die Begriffe zal9i 	 Ol xov und xardeotta verborgen liegen, 
`ist wohl mfiglich , kann aber bei der ganzen Art der Scrift nicht 
mit Sicherheit nachgewiesen werden. 	Das Ziel der Tugend ist die 
Gliickseligkeit (sticYcetgovia); je mehr jene geiibt wird, desto nailer 
kommt man dieser ; beide sind von einander nicht zu trennen und 
daher im letzten Grund identisch. 	Daneben aber fiihlen wir auch 
noch deutlich die (von Sokrates herriihrende) Definition des Guten 
als des Niitzlichen durch , wenn ofters gefragt wird : Was hatten 
die und die davon , dass sie das und das thaten ? 	d. h. sie hatten 
es schon deshalb unterlassen sollen, well es keinen Nutzen brachte, 
abgesehen 	von 	der sittlichen 	Qualitat der Handlung selbst. 	Alit 
dem jizoib (130) ist gleichbedeutend die Benennung JoJ, J.okliz 
(23). Formell ist diese GRickseligkeit Freiheit (23 f.), und zwar eine 
„Freiheit, 	mit 	der 	sich njchts anderes vergleichen lasst' ; Seneca 
nennt sie „absoluta libertas"). 

Auch in der Lehre von den G- fitern und U beln verriit 
der Brief seinen stoischen Ursprung. 	Die Stoiker reden bekannt- 
lich von einem absolut Guten (Tugend, cieen5) und einem absoluten 
libel (Schlechtigkeit, xaxice); ein Alittleres 	als theraang 	giebt es 
nicht, sondern 	alles , 	was weder zum 	einen 	noch'  zum andern 
gehort, fallt in den weiten Bereich 	der Adiaphora: 	Gesundheit 
Krankheit, Ehre Schande, Reichtum Armut, Leben Tod sind weder 
Giiter noch libel, 	sondern, 	an und fiir sich gleichgiltig , erhalten 
sie erst durch das Hinzukommen gewisser Umstande einen positives 
oder negativen Wert, woraus sich dann in jedem einzelnen Fall 
ergiebt, ob sie zu erstreben oder zu verwerfen seien. Absolut ver- 
werflich ist jedoch die Lust. 	Es wird zwar zugegeben , dass die 
Tugend selbst eine Art von Lust unmittelbar mit sich bringt, 
aber diese „Lust", die der Tugendhafte d. h. Weise geniesst , be- 
zeichnen die Stoiker nicht als ii-Jovii 	(voluptas , 	laetitia), 	sondern 
als xapa (gaudium, Freude). 	Unverkennbar treffen wir auch bier 
diese Unterscheidung. 	Die Lust wird durchaus verworfen : „Wie 
kann der liens* so lange er seinen Liisten (;? )0460 null- 
geht, gebiihrend thun , 	was ihm.  ziemt ? (164 f.); „unterdriicke vor 
allem die Lust (Jt) 	{238); 	178 ff.: 	Sie 	stellen 	sogar 	ihre 
Tapferkeit in den Dienst der 	schimpflichen Begierden 
4:4,2.), um mit jener zu siegen , von diesen besiegt zu werden. 
Anderseits ist von den Dingen die Rede, die nach dem Urteile der 

1) ep. 75, 18: exspectant nos, si ex hac aliquando faece in illud evadimus 
sublime et exeelsum , 	tranquillitas animi et expulsis erroribus absoluta libertas. 
Dam giebt er die Erklitrung: Quaeris quae sit ista? non homines timere , non 
deos nec turpia velle nec nimia. 	Ep. 37, 3: ad hand [philosophiam] to confer, 
si vis, salvos esse . .., denique si vis esse, quod est maximum, liber. 
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Thoren Freude bereiten (,. v......1 P.O ...t), 	41 1., z. B. der eitle 

Ruhm vor den Menschen. 	Was aber wirklich Freude bereitet, ist 
die 	weise Lebensfuhrung 	(193, 	,.1.\ yiftv-si ..=,1)); sie ist mit der 
Weisheit untrennbar verbunden (j).o.,.mo j.LoNci-"N---% • ‘.1.02133 
wn\ 221f.), vgl. 115f. 

Die Tugend fiihrt vermoge ihres eigensten Wesens zur Gluck-
seligkeit, ist von der Lust durchaus unahhangig (aiircipx/ig); des-
halb verleiht sie dem, der sie tibt, die Freiheit d. h. absolute -Un-
abhangigkeit von allem Ausseren (vgl. o. d. Citat Senec. ep. 75, 18). 
Zeller (a. a. 0. 221) nennt es einen fir den Stoicismus bezeichnen- 
den Zug, 	dass ,das Gluck der Tugendhaften weit mehr in dem 
Negativen der LTnablilingigkeit und Gemiitsruhe, als in dem Posi- 
tiven des Genusses , 	den 	die 	sittliche Thatigkeit mit sich bringt, 
gefunden werde"; 	„das ist, nach Seneca ep. 29, 12 	 der Gewinn, 
den wir von der Philosophie haben, dass wir die ael des Lebens 
ilberwinden". 	Das 	letztere 	geschieht 	mittelst 	der 	„hohen 	Ge- 
sinnung": 0....oax:N. .zi v.13 / PI 	N,S., ,coicao ....%• 	900;9 
Jtva:z (198f.), wo der Ausdruck ,.zi 	(= j.1.-1.; Lozi) genau r.N3 
dem „magnus animus" bei Senecas) entspricht. 

118 erwithnt der Verfasser das „Gesetz", ohne zu sagen , was 
er darunter versteht. 	Der Ausdruck scheint ihm gelaufig und ern 
Terminus seiner Philosophie zu sein, 	den er ohne weiteres in den 
Zusammenhang einflechten zu konnen glaubt. 	Der Weise ist da- 
durch weise, class er innerhalb des Gesetzes wandelt; die Thoren 
wandeln 01146 -,L\, mid k8nnen die Furcht, von der sie bestandig 
geplagt werden, nur damit „entschuldicrenu, 	dass sie nicht dem 
Gesetze gemass leben und handeln. Das''Gute ist dem Menschen der 
xocv6g vop,og2); da diesel Gesetz aber zugleich das Naturgesetz ist, 
so ist die Leistung, 	die der Mensch durch die Beobachtung des- 
selben verrichtet, im letzten Grunde das (heraklitische) OyoXoyov- 
suivtog rn cpuret 	v. Es sind aber nur die Weisen, die es befolgen ; 
die grosse Mehrheit lUsst sich von den Affekten (7Loit912) beherrschen, 
und gelangt darum nicht zur Tugend. 	Es sind namentlich vier 
Arten dieser vernunftwidrigen Triebe , die Mara bekampft: Zorn, 
Kummer, Furcht und Lust (Begierde). 	Er scheint sie zusammen- 

1) de vit. beat. 15 , 7: 	quicquid ex universi constitutione patiendum est, 
magno suscipiatur a nim o; de ira III , 43 , 5: detrimenta, iniurias , 	convicia, 
vellicationes contemnamus et m a gno an im o brevia feramus incommode; ebendas. 
32, 3: ego vero nihil magis suaserim quam tumere ingentem animum. 

2) Diese Bezeichnung set on bei Cleanthes' Hymnus auf Zeus (bei Stob. 
Ed. I, p. 30), 	den man in allen Lehrbiichern der Geschichte dor Philosophie 
findet. 	Vgl. auch Senec. de vit. beat. 3, 3: interim quod inter omnes Stoicos 
convenit, rerum naturae adsentior. 	Ab illa non deerrare et ad illius legem 
exemplumque formari sapientia est: beata est ergo vita conveniens naturae suae. 
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zufassen unter dem Namen ja.,,z j&„1. „indignatio mala" oder viel• 
leicht bloss tb\z„, was also soviel als „Affekt“ bedeuten soil (194). 
Vor Zorn warnt er z. B. an 	der verderbten Stelle 240; 	111 ff. 
vor dem Zorne gegen Gott und Schicksal im UnglOck, wozu Seneca 
de prov. 2, 4 zu vgl.: scias licet idem viris bonis esse faciendum, 
ut dura ac difficilia non reformident nec 	de fato querantur. 	Die 
Tr aur i.g keit oder B e kiimmernis wird an den aus Samosata 
Auswandernden 	geriigt ; 	sie 	Mitzi nichts 	(196), 	sondern schadet 
(186 1.). 	Die Furcht ist dem Weisen fremd, 	dagegen lastet sie 
auf alien denen, die nicht tugendhaft leben (116 f.). 	LTber die Lust 
siehe oben. Die Affekte sind demnach zu unterdrucken, d. h. Frei- 
heit von Affekten ist die negative Seite der Tugend. 	Dies meint 
unser Verfasser, wenn er als eM Alerkmal des Tugendhaften hervOr- 
hebt, dass er ja,...z J.  ,,10 gz sei: die Apathie. 

EM Buick auf die casuistischen Distinktionen, 	die 	die 	Stoa 
auf dem Gebiete der erattiepoea vornimmt, ermoglicht uns das Ver. 
stfindnis von Widerspriichen, 	deren sich Mara schuldig zu machen 
scheint; wir kommen hier auf seine Anschauung von den Aussern 
Gliicksgiltern. 	Der Reichtum and der Besitz iiberhaupt wird des 
oftern entschieden verworfen, 	denn er ist unbestiindig und 	ver- 
giinglich (32 ff., 93f., 121 ff.) 	und zieht unvermeidlich 	libel 	nach 
sich, 	desto 	mehr, 	je 	grosser 	er 	istl); 	er 	stort 	das 	Leben 	des 
Weisen 	mehr, 	als 	irgend 	etwas 	anderes; 	er 	veranlasst .Un,  
hestandigkeit der Gesinnung , hindert also die Heranbildung eines 
Charakters , wiihrend doch gerade in der Verschiedenheit der Ge-
sinnung und der Grundsatze die grosse „Verirrung“ der Menschen 
liegt 2). 	Er 	ist 	eine Last , 	die 	schmerzt (195); 	endlich : 	er 	ver- 
anlasst Furcht, die der Mensch ja wie 	alle Affekte meiden soil 
(112 tr.). 	Hiernach sollte man meinen, Mara betrachte die Armut 
als das dem Leben des Weisen Entsprechende. 	Allein auch diese 
ist ihm nicht erstrebenswert. 	Zwar sagt er 129,f.: „Was du er- 
werben kannst , 	geniige dir , 	aber ohne Besitz zu leben ist 

1) Vgl. Senec. de tranqu. animi 8, 1 f.: Si omnia alia , 	quibus angimur, 
compares, mortes , aegrotationes , metes, desideria , dolorum laborumque patien-
tiam, cum its quae nobis male petunia nostra exhibet, haee pars multum pree- 
gravabit. 	Itaque cogitandum est , quanto levier dolor sit non habere quam 
perdere : et intellegemus paupertati eo minorem 	tormentorum quo 	minorem 
damnorum 	esse materiam . erras enim si ptitas animosius detriments divites 
ferre. 	Ders. de brevit. vit. 17, 4: maxima quaeque bona sollicita suet net ulli 
fortunae minus bene quam optimae creditor. 

2) Ganz dieser niimliche Gedanke bei Marc Aurel IS, 3: nenviloO•at 
piv-rot [se. bei] Ori aim am' leV9Tai7CWV Glioaontarativiwv ooz li diraLtayri 
Nasal. 	T0i31-0 pie nOvov, sbre 	ties, dvi,iii.ssv dv Rai sarsixer gv ad) 
qv, el ovqv iTtiro Z076 ri a oiie &;714.1XTOC 7C8,917TE710171fitiVOlg. 	Mit/ (Yi 
begg, &Mg b mono; iv -11.7 8capcoyice zi2s avAiptcoaEcoc, (liars eizeiv• 	OCIZTOV 
l'A.9'016! a ,,dvare, jp; nov sal airrOs ind.cl&copai hpavroii. 
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G1 ack s eligk eit "; doch stellt diese Behauptung bloss ein Ideal 
auf, ein blosses Ideal auch fur den Weisen, auf dessen Realisierung 
er im praktischen Leben lieber verzichtet. Die vollige Armut kann 
auch der Weisel) nicht ertragen; auch sie wird mit Recht ver- 
achtet , 	98, 	wie 	die 	andern 	dort 	aufgezahlten 	Dinge. 	Also 
Reichtum und Armut gleich verwerflich: den Schliissel zu diesem 
Ratsel liefert wiederum das Wesen der eaStricpoea. 	Die Stoiker 
teilen diese wieder in Unterabteilungen ein; sie zerfallen in 1. das 
Wiinschenswerte (irpowyiva), z. B. Talent, Leben, Schernheit, Ehre ; 
2. das Verwerfliche (&9-toneonrtiva) d. h. die den vorigen ent- 
gegengesetzten 	Dinge: 	Thorheit, 	Tod u. s. w.; 	3. 	das Mittlere 
(deoldecopce oder zds xa8cinc4 ledtdcpect d. h. Adiaphora im engem 
Sinne) d. h. alles schlechthin Gleichgiltige (Zahl der Haare u. s. w.) 
Besitztum und Besitzlosigkeit, Reichtum und Armut sind und bleiben 
demnach adiaphor, aber je nach Umstanden fallen sie in die erste 
oder dritte 	der 	genannten Kategorien. 	Wenn 	eM 	allgemeiner 
Grundsatz aufgestellt werden kann, so ist es nur der: „Weder des 
Reichtums bediirfen, noch mit der Armut zu thun haben" (114 f.); jeder 
muss 	ihn nach seinen Verhaltnissen befolgen. 	In dieser'''. Sinne 
spricht auch Seneca offers , und Stellen wie die folgenden dienen 
den genannten ohne weiteres als Kommentare. 	Er sagt ep. 82, 
10-12: Indifferentia esse dico, id est nec bona nec mala, 
scilicet morbum, 	dolorem, paupertatem, exilium , mortem . nihil 
horum per se gloriosum est, nihil tamen sine his. laudatur enim 
pauper voluntarius, non paupertas, sed ille, quem paupertas non 
submittit, nec incurvat. laudatur non exilium, sed ille Rutilius, qui 
fortior in exilium ire voluit quam misisset. laudatur non dolor, sed 
ille, quem nihil coegit dolor. nemo mortem laudat, sed eum, cuius 
mors ante abstulit animum quam conturbavit. omnia ista per se 
non sunt honesta nec 	gloriosa, 	sed 	quisquis 	ex illis 	virtus adiit 
tractavitque, honestum et gloriosum facit; de tranquill. anim. 8, 9: 
optimus pecuniae modus est, qui nec in paupertatem cadit nec 
procul a paupertate discedit; de vit. beat. 21, 2: ait [philosophise 
studiosus] ista [sc. opes] debere contemni, non, ne habeat, sed ne 
sollicitus habeat; ib. 4: nec enim se sapiens indignum ullis mune-
ribus putat. non amat divitias, sed mavult. non in animum illas, 
sed in domum recipit. nec respuit possessas, sed continet et maiorem 
virtuti suae materiam 	subministrari vult; ep. 5 , 5 : 	frugalitatem 
exigit philosophia , non poenam : potest autem esse non incompta 
frugalitas d. h. 	„ Geniigsamkeit fordert die 	Weisheitsliebe , nicht 
Askese ; es giebt aber eine anstandige Genagsamkeit". 

Wenn wir vom Verfasser auch caber den Wert des Nachruhms 
widersprechende Aussagen vernehmen (vgl. 39 f. gegen 106 ff.), so 

1) Wenigstens nicht der Weise, von dem die Stoiker im Gegensatz zum 
Thoren reden; es ist der in die Weisheit Eingetretene und in ihr Fortschreitende, 
nicht der absolut Weise, der ja nie gelebt hat und nie leben wird. 
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beruhen dieselben auf einer Meinungsverschiedenheit schon der alten 
Stoiker fiber diesen Punkt. 

Betreffend 	das Verhalten gegen-fiber der menschlichen Gesell- 
schaft betont unser Brief stark die Trennung von derselben. 	Der 
Zucht- und Weisheitsliebende zieht sich von seinen Angehorigen 
zurtick 	damit er seinen Habitus (110=0)) bewahren kann (20 ff.); , 
es war thoricht von den Samosatenen , 	dass sie dies nicht gerne 
thaten (47 ff.) , 	Sarapion hat selbst schon die Erfahrung gemacht, 
dass der Mensch dadurch am besten durchs Leben kommt und die 
Liebe der andern geniesst, dass er ,sich als Fremdling (,;,00.1) fait 
(80 f.). 	Der Weise lebt als ein stiller Mann (17), fiihrt ein ruhiges 
Leben (204)'). 	Dem steht nun aber die Forderung gegenuber, die 
Weisheit ins Praktische umzusetzen , sie im Handeln zu bewahren; 
„ich lege dir das nicht bloss zum Lesen vor,  , sondern dass du es 
wirklich thuest" (190), eine Forderung, die bei den fritheren Stoikern 
hinter der 	der 	„individuellen Unabhtngigkeit" 	zurticktrat , 	spater 
aber immer mehr in den Vordergrand trat, besonders bei Seneca 2). 
Es handelt sich also darum , im Uragang mit den Menschen das 
richtige Mass zu beobachten, — selbstverstandlich, denn fithlt sich 
der Weise zur Betatigung seiner 	Gesinnung berufen , so 	sind es 
immerhin eben Thoren, die er urn sich hat, und die er mindestens 
dock soweit meiden muss, dass er nicht selber sieder zum Thoren 
wird. 	Weil ferner die Thorheit identisch ist mit der Schlechtig- 
keit (xazia), so bedarf er dazu der Beharrlichkeit Olcutorw—se9 
und Ausdauer (iLcu;=,..cwo) 	206. 	So 	soil 	die 	stille 	Zuriick- 
gezogenheit abwechseln mit der Geselligkeit, je nach Bedilrfnis mid 
Umstanden3). 

Dies fiihrt uns auf das Verhaltnis zu Familie und St a a t. 
Was das Erstere anbetrifft , so stimmt die Angabe des Clemens 
Alexandrinus genau zu der Ansicht des Mara ; er sagt4): 	xarc'e 
µ,iv roi)g ieriO .roc;, eediciTopor d 'LE 7C,i,ILOg i) TE natdoreoTice. 
Die Kinderzeugung bringt nicht Freude , sondern Schaden , mogen 
die Kinder geraten oder missraten sein , denn wir haben in beiden 

1) Vgl. Senec. de tranquill. anim. 3, 6: si to ad studia revocaveris, omne 
vitae fastidium effugeris; and die oben angefiihrte Stelle ep. 37, 3. 

2) De otio VI, 3: quis negat illam tvirtutem] 	debere profectus suos in 
opere temptare? nec tantum quid faciendum sit, cogitare, sed etiam aliquando 
manum exercere et ea, quae meditata sunt, ad verum perducefe? Anderswo sagt 
or: facere docet philosophia, non dicere; ep. 75, 7: quando ilia experieris? non 
Bairn, at cetera, memorise tradidisse satis est, in opere temptanda aunt. non est 
beatus, qui scit ilia, sed qui facit. 

3) Vgl. Senec. de tranquill. anim. 17, 3: miscenda ista et altornanda sint, 
solitudo et frequentia; 	ilia 	nobis 	faciet hominum desiderium, 	haec 	nostri, et 
erit alters alterius remedium . odium 	turbae 	sanabit solitudo, taedium 	solitu- 
dinis turba . nec in eadem intentione aequaliter retinenda mens 	est, 	sed ad 
iocos devocanda. 

4) Strom. II, p. 421 C (Syib.). 
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Fallen von ihnen zu leiden , durch eine des Weisen unwfirdige, 
schwache Nachgiebigkeit , 	oder 	durch Arger und Kummer,. also 
Affekte 1) 42 f. Sie Sind demnach so wenig zu erstreben wie Reich-
turn, Ruhm und dergleichen, teilen sie doch mit diesen Dingen die 
Unbestandigkeit und Kurzlebigkeit. 	Gleich wie die verschiedene 
Art, auf die der Reichtum erlangt wird , so zeigt auch die Ver- 
schiedenheit 	der 	Behandlung 	der 	Kinder (86), 	in 	der 	es 	die 
Menschen noch nicht einmal zu einer TIbereinstimmung gebracht 
haben, class das Eine wie das Andere nur auf dem Wege der Ver-
irrung erstrebt werden kann. 

Dass der Weise auch zum Staate in Beziehung steht , zeigt, 
allerdings 	sehr oberflachlich , 	der Schiuss des Briefes. 	Mara bar 
Sarapion und seine Genossen haben die Bliitezeit ihrer Stadt dank-
bar als eine Gabe der Gottheit betrachtet , es lag ihnen ernstlich 
an weiterer Arbeit fur das Wohlergehn derselben ; und auch jetzt, 
nachdem sie von den Romern schmahlich behandelt worden sind, 
haben sie keine reichsfeindlichen Gedanken, sondern wollen, im Falle 
der Freilassung gehorsame Unterthanen sein. Sich vom Staatsleben 
ferne zu halten und dem Staate dennoch zu dienen, ist kein Wider-
spruch, wie schon aus dem Friiheren hervorgeht. Da sich aber der 
Verfasser hier, 	wie fiberall , 	urn logische Verknfipfung oder Ver- 
mittelung seiner einzelnen Aussagen nicht kiimmert, so miissen 'wir 
auch hier einen Andern reden lassen: hoc nempe ab homine exigitur, 
ut prosit hominibus , si fieri potest , 	multis , 	si minus , 	paucis , 	si 
minus, proximis , si minus, sibi. nam cum se utilem ceteris efficit, 
commune agit negotium . quomodo qui se deteriorem facit , non 
sibi tantummodo nocet, sed etiam omnibus eis, quibus melior factus 
prodesse potuisset , 	si quisquis bene de se meretur,  , hoc ipso aliis 
prodest , quod illis profuturum parat2); — errare mihi videntur, 
qui existimant philosophiae 	fideliter 	deditos 	contumaces 	esse 	ac 
refractarios , [et] contemptores magistratuum ac regum eorumque, 
per quos publica administrantur e contrario enim nulli adversus 
illos gratiores sunt : nec inmerito . rrullis enim plus praestant quam 
quibus frui tranquillo otio lieet3). 

Ubrigens finden sich auch einige unverkennbare kosmopolitische 
Gedanken. Die Stoa kennt einen Staat, der nicht an geographische 
Grenzen gebunden ist, vielmehr als Idealstaat die gauze Menschheit 
umfasst ; 	und 	obgleich 	dieser kosmopolitische Staat ein Ideal ist, 
so fait sich doch wenigstens der Weise schon als sein Burger. 
Was Antisthenes4) mit den Worten 7:45 crovii Zivor otair ()lib' 
dinoeov, Musonius5) mit den Worten ;town accreig 42119'ectrttov 

1) Senec. ep. 74, 2 : hic amissis liberis moestus , 	hie so ilici tus aegris, 
hic t u r pi b us et aliquam passis infamiam tristis. 

2) Senec. de otio 3, 5. 
3) id. 	ep. 73, 1. 
4) Biog. Laert. VI, 12. 
5) Bei Stob. Floril. 40, 9. 
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6 xOcrictog icrriv, Seneca') mit den Worten non sum uni angulo 
natus, patria mea totus hic mundus est ausdriickt, meint such unser 
Verfasser, wenn er sagt: „Bedenke, dass fur die Weisen jeder Ort 
ist wie der andere und dass sich fur die Guten in jeder Stadt 
viele Vater und Mutter finden" (75 ff.). 

Der Weltlauf ist die gesetzmitssige Verkettunc,  von Ursache 
und Wirkung ; der Mensch hat darum keine andere Wahl, als sich 
darein zu ergeben. 	Die gesamte sinnlich wahrnehmbare Welt ist 
in bestandigem Flusse begriffen und ist somit das Sinnbild der 
Verganglichkeit. 	Das nennt der Verfasser das „Auf und Ab der 
Zeiten". 	Auf diesen Ausdruck wird er kaum von sich aus ver- 
fallen 	sein; 	er ist stoiseher Herkunft und 	findet sich 	z. B. bei 
Marc Aure12) als iivto nirtii, bei Senecas) als sursum ac deorsum; 
itiaccam und JJA,:x) (39) sind ohne Zweifel einfach tbersetzung. Die 
Erscheinungswelt ist wie ein Traum , der sich ins Nichts auflost 
(37 ff.). 	Alles , 	was sie uns als scheinbare Giiter bietet, 	filllt dem 
Untergange anheim (91 ff.), und was dem Menschenleben wirklich 
zukommt, ist bloss , die Last und die Wechselfalle der Zeit zu er- 
tragen (74f.)4). 	Das Leben ist ein Kampf,  , dem sich 	der Weise 
entziehen muss (24f.); er fliichtet sich zur Weisheit, um sich durch 
sie von der Not der Welt befreien zu lassen (28). 	Aber .doch 
weiss er, dass das den Weltgang lenkende Naturgesetz die Vernunft 
selber und als soiche identisch ist mit der Vorsehung. 	Wenn also 
auch alle Not des Lebens vom Schicksal verhangt ist (200), so 
murrt er doch nicht, sondern ffigt sich willig (206 ff.); Gott wird 
ihm seine Hilfe nie versagen (128). 	Dieser integrierende Bestand- 
teil der stoischen Ethik (Theodicee) wird freilich durch die Er-
laubnis, eventuell das Gebot des Selbstmordes erheblich abgeschwncht. 
Es lilge nahe, bei dem Verfasser, der sich ja in einer hochst miss-
lichen Lage befindet, eine diesbeziigliche Anspielung zu suchen. Der 
Schluss des Briefes , wo sich eine Melancholie am meisten kund-
giebt, ist leider derart verdorben (und wohl auch hickenhaft), dass 
iiberhaupt nicht recht klar ist, 	was 	da alles gestanden hat. 	Ob- 
gleich Mara soeben noch die Hoffnung ausgesprochen oder doch 
die Moglichkeit zugegeben hat, dass die Romer ihm die Freiheit 
schenkten, weiss er nun doch (240 ff.) den Weg, den er zu vollenden 
schuldet, und ist entschlossen, ihn als weiser Mann bis ans Ende 
zu gehn ; er wiinscht zu sterben (denn „Auflosung" ist der stoische 
Terminus fur „Tod") und „sich ohne Schmerz zu befreien". 

1) Ep. 28, 4. 	Andere Belege bei Zeller DP, 716, Anm. 4. 
2) IX, 28: 	Tairrei 	iort 	id 	Tot) mia,uov Oximaita, i'irdo 	;dew, 	i,;- 

aio.:;vog ale alariva. 
3) De tranquil!. anim. 11, 12: in tanta rerum sursum ac deorsum euntium 

versatione. 
4) Vgl. Seneca ad Marciam 17, 1: ad hoc genita es, ut 	perderes, ut 

perires, ut sperares, metueres u. s. w. 
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Sofern sich die Stoiker den Stand des Weisen nicht .als einen 
allmithlich gewordenen und herangereiften, 	sondern als einen 11(lehr 
oder 	weniger 	pfiitzlich 	gegebenen 	denken, ohne jedoeh 	den  in 
demselben Befindlichen fiir schlechthin vollkommen zu halten, — 
sprechen sie von einer „Bekehrung zur Weisheit"; so auch Mara 
181 	von einer 	 aj( 	 La . 	Clemens Alexandrinus erwiihnt diese 
(Strom. IV, 484 f.): 	rii v CSi yerceareor)v rliv ini 	Tee  1911a oi 
kali Zroorzoi 	x yeral9oVlig Tam yeviat,ac, peraigneXot;ang r'ii g 
vying eig aoTivcv ; und alinlich nennt Seneca (ep. 89, 5) die philo, 
sophia das „studium corrigendae mentis". 

A n in, 	In welchem Verhiiltnis die dem Briefe beigeschriebene 
Anekdote zu diesem stehe , wird auf sich beruhen milssen. 	Ver, . 
mutlich ist sic ihm zu einer Zeit beigefugt worden, wo man noch 
um die Herkunft des Briefes und die Person des Mara bar Sarapion 
wusste. 	Sie ist echt stoisch, wie die Antwort Maras zeigt. 	Sogar 
der Ausdruck „vom Schicksale borgen" kehrt in dieser Philosophic 
wieder, so bei Seneca de tranquil'. anim. 11, 1: segue ipsum inter 
precaria numerat [sc. sapiens) vivitque u t 	c o m m o d a t u s s i b i 
et reposcentibus sine tristitia redditurus, 	and ad Marciam 10, 1: 
. . . liberi, honores, 	opes . . . alieni •c ommodatique 	adparatus 
stint 	 mutua accepimus. 

Im bisherigen glauben wir genfigend nachgewiesen zu haben, 
dass der Verfasser stoisch dachte. 	Pass er trotzdem, als er mit 
den abgeffihrten Samosatenen zusammentraf, 	sich 	sehr unstoisch 
geberdete 	und 	sich 	von 	dem 	„Affekte“ 	der 	Trauer 	omlentAich 
meistern 	Bess, 	withrend er jene wegen 	ihres 	gleichen Geharens 
tadelt, dass er also gelegentlich gegen seine eigene Moral verstiess, 
wird man ihin nicht hoher anrechnen, als Seneca den kleinlichen 
Jammer fiber seine Exilierungl), vor dem er sich 
entschieden verwahrt Mate. 

..___ 
1) ,,Ad Polybium de consol. 2, 1; 13. 3; 18, 9 und in 

aus dem Exil' (Zeller a. a. 0. 716, Anm. 5). 

... 	-. , 	- 

in der Theorie 

den Epigrammen 

i

4.•C7r' -----'41+ 

°I J (\CUM )) . ` c.7 (  
Ef( r --.-.'oRIAL. ;t:.:4 

	

'1.- (1) 	COLLECTION. 	• 

	

, 	 ),...„ 
Bd. 	LI. 	 •e 	 --,...,... _ 	,,.„,-.,,., 	.• 

') n — .% (3 ,A 	26 Nil..! 	' --...:„._-•'•,1 

   
  



392 

Ein persischer Kommentar zum Buche Samuel. 
Von 

W. Baeher. 

Dem Manuskripte, in welchem das unlangst von mir be- 
sprochene hebraisch • persische Worterbuch Moses 	Schirwan i' s 
enthalten ist1), 	sind am Schlusse sechzehn Blatter einer anderen 
Handschrift beigebunden, auf denen eM kurzer Kommentar zum 
Buche Samuel and zugn Anfange des Ruches der Konige zu 
lesen ist. 	Den Anfang dieses Fragmentes bildet die tberschrift: 
't-til.tto tcypi7:5=' 	•,r1r.':; 	am Schlusse 	des 	Kommentars 	zu 	Samuel 
heisst es: t,rf,rt :Inv= 'mil= rtinz,  rr:::lun, dann folgt unmittel- 
bar, auf derselben Seite, als 	neue tiberschrift: 	neo rrp.rzy= ':,-,rN 
M,=1;72. 	Das 	letzte 	Blatt bricht 	mit 	den Worten -raNg 	-Iri-nrt.l. 
1,:rm=, I Min. 2, 5, ab. 	Ob die vollstandige Handschrift, die jeden- 
falls den Kommentar zum Buche der Konige bis zum Ende ent-
hielt, mit dem zu Josua begonnen hat, lasst sich hochstens ver- 
muten. 	Der unbekannte Verfasser nannte sein Werk rripw2, Vet- 
borgenheiten, Dunkelheiten 2). 	Sein Zweck ist hauptsachliCh. den 
biblischen Text far persisch 	redende, 	aber 	awl hebraisch yen 
stehende Leser in ausserster Knappheit4) zu erklaren. 	Stellenweise 
(Tewinnt sein Kommentar die Gestalt eines Glossars. 	Ausser der e, ' 
persischen Wiedergahe einzelner W.orter oder Satze giebt unser Werk 
zum allergrossten Teile Auszfige aus dem Kommentare R as chi s. 
Gewohnlich steht nach dem Textworte die Abkiirzung t',„ (= Izi`vir.)4), 
womit die aus Raschi im Wortlaute iibernommene Erklarung ein- 
__ 

1) S. Zeitschr. f. d. alttestamentl. Wissenschaft, Jahrg. 16. 	S. 201-247. 
Des MS. gehort der Privatsammlung Dr. Casters in London an and tragt die 
Hummer: Cod. Hebr. 77. 

2) Das Wort kommt sonst als Buehtitel nicht vor; es stammt aus Blob 
1`2, 22: 	r•rpr., r.1:47:1, welcher vollstindige Ausdruck mehrfach als Titel von 
Buchern, auch solchen exegetischen lnhalts, 	verwendet wurde. 	S. Benjacob, 
Thesaurus Libr. Hebr. p. 292, Nr. 420-427. 

3) Der Komm. zum ganzen Samuel (I and II) nimmt 31 enggeschriebene 
Seiten (8°) oim die Seite zu 32 Zeilen. 

4) Sefton steht far it des gauze Wort IL)11-T oder die Abkiirzung ^In. 
Das Abkiirzungszeichen ist ein Punkt Ober dem Buchstaben. 
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geleitet wird. 	Dann folgt, mit 	,., (oder ...v., 	ar. t— 	- 4,,t.J) eingeleitet, 
die persische tbersetzung des erklarten Textwortes oder auch des 
aus Raschi genommenen erklarenden Wortesl). 	Sehr hanfig folgt 
aber nach 6 uninittelbar die persische Wiedergabe der Textworte. 
Oft fehlt sowohl 6, 	als i,,, and es wird dem hehraischen Text- 
worte einfach sein persisches Aquivalent angefiigt. 

Fur die Benutzung des Kommentares Raschis durch unsern 
Autor ist charakteristisch , 	dass er auch solche 	Stellen wortlich 
iibernimmt, an denen Raschi in erster Person von sich spricht. 	So 
zu 	I, 14, 	2: 	,at -1701N; 	zu 	17, 18: 	,nynw 	,:tii; 	zu 	19, 24: 
471::7=1; 	zu II, 17, 20: 	r-rl, ,:ti. 	Wer den Sachverhalt nicht 
kennt, meint in diesen Ausserungen den Verfasser zu vernehmen, 
da nirgends eine Andeutung gegeben wird, dass diese Erklarungen 
anderswoher stammen. 	Noch sonderbarer ist es, 	dass an einigen 
Stellen Raschis Angabe 	caber 	die Bedeutung des Textwortes im 
Fr anzosis chen iibemommen wird. 	So zu I, 13, 21: 	6,  iiepp 
1;116 	1,0117:16 	nn::, 	1,r.z 	41u,,r 	:,b112 2) 	mr-r. 	Bei Raschi 	heisst 	es: 
Li pnio (lat. furca, fr. fourche). 	Ferner zu I, 17, 6: rnurtvrt nrtril 
'...u: 1,-npv otnrrm i= =Inn vz misti'm 	1.'-.= 1,  rt.= 6. 	Nach 
'7w7 (fr. nasal) folgt noch bei Raschi Tvb=. 	Dieses letztere Wort 
hat unser Verfasser an einer dritten Stelle abgekiirzt, zu II, 22, 6: 
'3= pinp i rp (fr. chardon). 	Da man nicht voraussetzen kann, 
dass der jedenfalls in Persien schreibende Autor fiber die Herkunft 
dieser Worter,  , die 	er aus Raschi fibernimmt, orientiert war, so 
miissen wir annehmen, dass er in diesen Fallen die Angaben Raschis 
ganz zwecklos seinem Kommentare einverleibte. 	Jedoch findet sich 
eine vierte Stelle, welche moglicherweise als Kundgebung  darfiber 
gelten darf, wie er Raschis 73,1 = auffasste. 	Zu I, 3, 11 ldsen wir 
namlich: 	rn, 	wit 	•+one 	llIt'D= nri:.,, 	':= 4i:,17 	111E17= A'D `1:' ,x.:1. 
Raschi giebt zu rt:bw.n die franzosische Bedeutung : 	trOntbs.• rth 
ts,'= 	-rirtn,m 	(fr. tintiner). 	Von 	diesem 	Satze 	findet 	sich 	in 
unserm Kommentar nur das Aquivalent zu Tyba , das Fremdwort 
selbst ist weggeblieben, 	war aber Wohl , urspriinglich vorhanden. 
Ty 7a 	aber giebt 	der Verfasser 	mit 	einem 	arabischen , 	auch 	ins 
Persische gedrungenen , 	gleichklingenden (in der That aus gleicher 

1) Manchmal steht ":3' vor einer hebraisch gegebenen Erklarung. 	So 
lautet der Anfang des Kommentars zu Samuel: rntix rnrm %It; E tnImnrr 
nz:, ..yri 	4;1  1T nit li ITIN1'11. 	Die 	mit 7 	eingeleitete Erklarung ist aus 

Raschi; mit 'i'l ist des Verfassers 	eigene Erklarung eingefiihrt. 	Oft wird mit 
1:1,  die persische Erklarung des Textwortes eingeleitet, welch° mit der vorher-
gehenden, aus kaschi genommenen in Widerspruch steht. 

2) Das Wort ist gestrichen and dann '0/;7:: geschrieben, als ob dieses die 
allein richtige Wortform ware. 	In der That ist in der Mischnasprache l' 177.: 
fast allein gebrauchlich, 	statt des biblischen :1'21:7;, Gabel. 	In Raschi 	hat die 
grosse Buxtorf'sche Bibel ebenfalls l',:, andere Ausgaben haben .1b112. 

26 * 
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semitischer Wurzel stammenden) Worte wieder,  , welches ,,Riltsel" 
bedeutet. 	Er scheint also ureter IT'D eine Art ;RRtselsprache" ver- 
standen zu haben, da ihm in der That die franzosischen Vokabeln 
Raschis unverstlIndlich, 	rittselhaft klingen mussten. 	Was er dann 
weiter zur Erklarung von -̀;:71r sagt, bedeutet: „vielmehr (::: = 

ar. J..4 ) ist der Sinn (hebr. r1;,,t) in der persischen Sprache ei* 	Lik,, 	".1) 

Zu Raschis Kommentar bietet sein persischer Epitomator 
einige erhebliche Varianten, von welchen eM Teil in der An- 
merkung hervorgehoben werden moge. 	In eckige Klammern ge- 
setzte Worter fehlen in den Ausgaben von Raschis KoMmentar.2) 

Ausser den aus Raschis Kommentar genommenen Erklitrunaen 
enthidt miser Kommentar noch verschiedene Erklarungen in hel7ra-
ischer Sprache, die entweder andern Quellen entnommen oder des 
Verfassers Eigentum sind. 	So scheint er — ausser dem Targum 
— auch D a v id Kimehis Kommentar benutzt zu haben. 	Poch 
sind die Beispiele hierfiir zu geringfilgig 3), 	als 	dass sie zu dieser 

1) Vullers, II, 1050 b, vetteichnet bloss das Verbum cy....1).S-  u...3.1 , jedoch 
:nit anderen Bedeutungen. 	sje:4.  Lj.::;3>  soli wohl bedeuten: das Ohr packend, 
ins Ohr klingend. 

2) I Sam. 2, 14: 	[71711] n'Ill rirtp=. — 5, 9: c,-Iron.  ;Tin, nv: 
[;,:ym nT b:.."]. — 7, 6: r1ln=r1 111.th tibN irti [sin riN] 11,7=7n 'IDIDI. 
— 8, 13: rrip'it, tin] rvi:Prm (Ausg.: tr nzal trnpnn ni:pnt). — 
9, 20: 17 ryznb nstin non 	(Ausg.: 17 linnb tin,). 	-... 	15, 9: 	1'7 rti 
Vq•211Zr1 tn1 	[nnti nlptt 	N'Ipm]l 179:1. — 17, 5: 	Tnntri ,=p: 
(Ausg. '71 '7:; jedenfalls 1st die arch sonst bezeugte Lesart -,=p die bessere). 
14, 24: 	On= in ton. pnrzuj. — 22. 6: -01=m 	(Ausg. 1:1cnn). — 
22, 17: •rn rozmn n:=rt [rninto] Tarrs]. — 23, 26: 'Ix 777: (Ausg. 
11: 17N 1273). — 25, 6: 	1:1171 In []•zi 777: ntinn n.•17.1 	rrn,  n=. 
It Sam. 4, 10: "+:117=7 (Ausg. ,:nmeD). '.1-- Zu It 7, 23 findet sich in dem 
nach Raschi citierten Targum zu t ,thti 1=7n5 eine bemerkenswerte Variante: 
N nye.; lbTr: (at. Tirr, r) IbIN). — Zu I lion. 1, 34 steht die in den Aus-
gaben weggelassene Figur (die Form der Salbung), auf welche Rasehi mit den 
Worten 117= 	 IT 	l'"7:= hinweist. 	Die Figur 1st diese: --) 	C. — Zu I Sam. 
25, 18 steht zwischen dem Textworte 547=1 and der Erklarung Raschis zu 
demselben noch die Bemerkung: C15:1= -.no 1:-.0. 	Im Bibeltexte fand sich 
also die Variante 0,/71'.74, fiir VODZ"I. 	Es fragt sich, ob 	die Bemerkung aus 
dem Texte des Raschikommentars genommen ist, den unser Verfasser benutzte. 
Wie Raschis Erkliirung bisweilen bis zur Sinnlosigkeit verkiirzt wird, sieht man 
zu II, 22, 42, wo aus der ganzen Darlegung Raschis nur die Bemerkung da ist: 
pnx. 1ns711 i.. 

s) I Sam. 1, 3: 	nve, 	n:ILM 	MYST+ Vi7:^72 	(D. Kimchi: nn...) b= 
n:;::,-1). — 5, 2: 11,72r,1 i" 1:^1'1 	(=-- D. Kimchi). 	Zu 2, 5 	erklart unser 
Komm. das Textwort ribb7LIN zuntichst mit 	den Worten Raschis: 	n1m171 
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Annahme berechtigten. 	Die meisten dieser nicht aus Raschi ge- 
nommenen hebraischen Erklarungen beschranken sich auf die Wieder-
gabe des Textwortes durch eM anderes, bekannteres hebraisches 
Wort. 	EM Teil dieser Einzelheiten 'unseres Kommentars sei hier 
angeffihrt: 

I Sam. 1, 1 (nach der Erklarung Raschis zu 6-c11 6,rnnr): 
rt.= nrr y,. 	- 	1, 3: 	crrinvin ';7-0 n,:rtz (nach dem Targum: 
"curtr::). - 1, 4: 6.1:3rt .,:t= 6 tr,ol. - 1, 16: ,:= 6 by...'= :1=1) 
.......4-1=. -.1., 26: itso [r]-17:11,7-; 6 ;Iv= 	1.1=z:rt. - 2, 16: rci:Tnn 
rt.= 6.,. - 	2, 28: 6,7:111 trim 6 -ricti (s. Raschi zu I, 14, 3). - 
2, 32: niil: '17.11/,= .urtptrs ro= 6 lien z). - 	2, 35; rnr; ..mt: lrtz 
rinti nia 6 TtN: 1.1.,= 	.117.1ti VIZ n7z1':= prtz. - 4, 13: inirt ..r= 
-11.1-1. 	11•:s-t= 69. - lb.: ti 	' 	6 Mr.,2,72 (nach dem Targum: -cot). 
- 6, 5: rtirtlz 6 ,t..2. - 9, 21: rt:up 6 rtrntrl. - 10, 3: rp':171 
r-wrti 6. - 13, 6: 6,17,  6 wrvt*Iz. - 14, 12: ni'laiVri 6 rt=2:7=7-1 
nnInvit113,:rin 11= t'irt: tnt::o 616. - 14, 15: CM ..i,61 rorminrsi 
r,rrt ',Y., 	1:31.6rt -Imo tr-zr, onntricrt. 	- 	20, 13: 	yr,  6 =,.. 
- 	22, 2: 	1,6=1: -I'm " -rozr: (1. ',cum) yetron 6 7:1Zz. 	- 
II Sam. 18, 5: 6,=37z 6 av-itn. - 23, 1: rtrizlr 6 .,n=i 4). 

Besondere Beachtung verdient die Erlauterung zu I Sam. 9, 13, 
wo unser Autor den Ausdruck tinv-IrtON ;Tim, mit welchem Targum 
(und nach ihm Raschi) das Textwort Mt= iibersetzt, so erklart: 
1,1-W1 	runt=- 	ron/2 	1777-1 	11.0:=117: 	'17:1',=. 	Und 	ebenso 	zu 
10, 5: 	b•ry,rt rrIntrt n,=In rt,:=rm. -. Zu II, 23, 1 	finden wir 
eine Zahlendeutung des Wortes ' .T (.--- 70 +30): tr,5) rr1=1= raw 
'triltr: irt ip,r , 	dieselbe 	scheint 	aus 	friihgaonaischer Zeit 
zu stammen6). - Einmal erklart der Verf. eM Wort, dem gegen- 
iiber Raschi seine Unkenntnis eingesteht. 	Zu 	der betreffenden 
Bemerkung Raschis fiigt der Verf. die Bemerkung : 	„Ich will es 
erklaren“ und giebt eine auch in Kimchis Kommentar zu findende 

:7,:= 

 

T. t . 	Dann folgt: 	-11%at rrrin-t= rtY:t1t1 i,'. 	Das heisst: „r6btrIti 

bed. pers. 0LX-4 tsJy4", 	abgeschnitten werden. 	Das stimmt 	liberein mit 

Kimchis.  "rb1reV1:. t-tp=6:1 rtrin=:. 
1) .on= ,:= scheint aus Si.t5`:1 rz korrumpiert zu sein ; denn offenbar 

liegt die t)bersetzung des Targum (mrarn r-1=) zu Grunde. 
2) h5:."1/,= vertritt bier mid noch an einigen Stellen das sonst angewendete 

arabische '''.7.71. 
3) Ebenso zu II, 15, 1. 
4) Vgl. Pesikta, ed. Dither, 111 a, wo "1=1, Jer. 1, 1, mit rirt51r,11=-1 

erkldrt wird. 
5) Uber dieses 'V s. weiter unten. 
6) S. den Anfang des Machsor Vitry, ed. S. Hurwitz, und die vom Heraus-

geber, S. 1, Anm. 7, angegebenen Quellen. 
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Erklarung 1). 	Es ist das die einzige Stelle, an welcher unser Autor 
personlich hervortritt. 

Manchmal bringt der serf. zwei E r k l a r u n g en zum Text- 
worte, die zweite mit L6.‘ 	(d. I. nnit tiln,c) oder mit .r..: (pers. ).... ) 3  
einleitend. An einigen dieser Stellen ist gerade die Erklarung Ras °his 
in zweiter Reihe (Yenannt. 	Z. B. zu 1, 13, 4: Int= iz. VI V.:: 6 v,:$=: 
r..,rt)7:6 	Inn" bcOnlz,  [non, -s nub]. 	Die in Klammern gesetzten 
Worte sind aus Raschi. 	Zu 1, 15, 29: 	t'v3.1.-; 	,: iti ri',..'=2) 6 nY.: 
1I.:2 3) i," btinvi,  bz lnw.: writ:. 	Zu I, 21, 14: on lo 4x.n a. .0:rt: 
7+-11=1 	riot 	17:,ti 	ri 	ita 	(i 	1 	Lsy....i ) 	Zu 	II, 	17, 13: 	a vo:=1 

	

.) 3  	) ' 
1",,'"1:.;73 a 0,5=1" t.:6 onno,14). — An andern Stellen steht Raschis 
Erklarung friiher, 	dann folgt eine andere. 	Z. B. zu I, 1, 6: nr:. 
ntnn 	n'rtz 6 1.7= r: 	n72111 	ii:z p rrinn. 	Zu 1, 16: 	a .17,16 
(1. rInwr.) inti,=n 10: nip ,m1, (1. it a) n a vi '91,1712 	rn:,:o lie: 
172, 5). 	Zu II, 15, 18: ,tine bq r'i l'n:N 6 11,  ',:::.*. 	Zu II, 10, 4: 
NIVill,N o=2 in 	6::in:iEo 	ri 	tnrpl'in a r.,..n.n17: 6). 	Zu I, 2, 36: 
"1r 	7) t2:1`1`1= 7' 	:It= rlii2v:/....= 	6 tic= 	rinniit'i. 	Oft werden 	zwei 
verschiedene persische tbersetzungen des Textwortes gegeben , 	die 
zweite mit ri: eingeleitet. 

Eine ganze Reihe von Erklarungen des Textwortes durch ein 
anderes hebraisches Wort hat eine sprachliche Merkwtirdigkeit 
gemeinsam. 	Das he:braische Wortehen tn ist ganz nach Art des per- 
sischen 	,z;,....,,,..1 	angewendet und in 	unhebraischer Weise 	ans Ende 

1 
1) Zu II Sams. 20, 14: VirlEN ,:ti NT." n7: ,n,,,  Ls, ;I'D trolVri 1:7-1 

clpr, trzi im•,n= 7ni tn:i:o. 
_ 	. 

2) Das ist „:.;...4.it.? 	aus 	dem 	arab. '4,11,.... 	Das Wort dient 	such 	sonst 

zur Ubersetzung von nw.:[D], zu II, 6, 26. 

3) Das ist )...!..?... 	Zu 	II, 1, 23 	ist 	lima 	mit 	1:I1t) 	'Irma:, 	d. 1. 
5 	w 

.X.3,4••••;:, 	 .:11)1....:..:?- 	iibersetzt. 

4) Das ist d..........1). 	Vielleicht ist. 247-17.101"1 zu tiri:tir.0"1 zu erglinzen. 

5) Es sind drei arabische Wiirter mit dem Pronomen possessivum der 
* " 

1. P. sing. und zwar 1. 	3,1A; 2. 3.0., 	 N.:Ai cr. 	 v.:,....ALK. 	0, 	. 

6) Das genau punktierte C.rorlt•N 	1st offenbar ein Abschreibefehler fiir 
Ausdruck — 1 i 	:i  r.rr 5.1,.::',3, welehem Worte such der 	 L.. 	— persische .7 i....:::...Ai 

genau entspricht. 	S. fiber L.;:i Vullers II, 709 a. 	Auch I, 2, 18 iibersetzt unser 
Actor 11L'N mit t:=2. 	Ebenso l',17.1, I, 4, 12 und 18, 4. 

7) Mit F'11.7= giebt Saadja `1,:.; wieder. 	Statt 	ni (Go'd) ist jedenfalls 
17.4.'M (Silber) zu setzen. 
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des Satzes gestellt 1). 	So zu I, 2, 25: 	1::,  1..,1 j1167 	i 17,t7; 	zu 
2, 29: t,In Tii-vo rth 6 tztv-Imn; zu 2, 36: rIEVIM 11e) i 'nleo 
..6,  ; 	zu 3, 7: 	tr,  r iv rth w-pt.= vlz.: '',= ; 	zu 3, 15: nti-o.tm 
.z.:,  'nt.rlt: lIth .3; 	11, 	12: 	tr 'IT= rzb= '-itim, ,r,; 	II, 1, 19: 
t'..,- rm,1-1 re, 4=2;12).  

Im Anschluss 	an dieses BeispieT des Einflusses p ersischer 
Syntax 	alit' die hebraische 'Schreibweise uriseres Anonymus sei 
auf eine 	lexikalische Eigentiimlichkeit seines persischen Wort-.  
schatzes hingewiesen. 	In betrachtlicher Anzahl finden sich bei ihm 
Ausdriicke , 	welche durch Yerbinduno von h e b r a i s c h en mit 
p er sischen Wortern entstanden sind. 	Zumeist sind es persische 
Yerba, die sich mit irgend einem in der Volkssprache der persisch 
redenden Juden sehr gelaufigen hebraischen Worte eng verbinden. 
So 	wird 	mit 	deco 	Verbum 	 0 ') 	' •• 	(11-li1 	aber auch Ir=1 ge- 
schrieben) 	

' 
• folgender 	zusammencresetzte Ausdruck gebildet: 	n*:.= 

Tri= 3), 	zur Erklarung von ripbr':, 	I, 4, 11, 17 and 19 1  von r.i. , 
4, 22, II, 15, 19 (, 7 -9: n11::, d. i. L53)  (5..* 1:.). 	Mit .0..).f (1`s7=): 
Itinn= :7=liur , Ubers. von t,;.,,  , I, 7, 3; 	-t7= blz,p , 	Ubers. von 

-,riv,1 II, 21, 14 and "7:16,1 II, 22, 7. 	Mit 0.;..:.6.': inel. 	rs'nn.) ,t•r-i.:, 
Ubers. von -mit:b , 	I, 18, 6; 	die Erklarung von 	n:.716,1, I, 6, 12 
lautet - auf Grund der bekannten agadischen Ausspriiche 4) - : 
-Irtiz 	ryln, 	,:v, 	5)n17nirt 	ri-v16 	n:ntrn; 	die 	Erklarung 	von 

1) Ein Teil der in diese Form 	gekleideten Erklarungen ist aus Rasehis 
Kommentar genommen. 	Bei den meisten. geht dem erklarenden Worte der 
Terminus 111=.7 voraus. 

2) Andere 	Beispiele: 	I, 14 , 24: 	16' r7Y1=7.) 	11=; 	.6 77tsr1'1; 	15, 9: 
V 7..Iti47; ltil, .C27::.; 16, 9: tr,  1= nt nm6 ; 	19, 8: 	6176 	616 rrr,= 
...."-; 	20, 20: 	1:7", 	17:,'n 	6 	r17r.:717 ; 	22, 1: 	tr, 	t17,17 	CT 	- )",n 	1:11 1., ; 
25, 7: 	16,  11'1011 1111:1b 12.17:; 	25, 24: VI nlopt 11..67 ,:ti ,n,. - II, 3, 12: 
1:.:' 	Mt1=1:.) 	1112.). 	'1,1Ki 	',tip; 	14, 5: 'V mti 11e) Nprt `i^: Iir..n.np= b:,.ti 

5., 
(statt 111:Y7 hat die Hs. den Lapsus Iltii.i-1, tVpll ist arab. Lii>, womit auch 
,=t-',, 	II, 9, 1 	iibersetzt 	1st); 	16, 12: T1  V11:7:: V.I) 6:1"1171=; 1703: 1'..,31151 

'Z' =V:: jith 5":6= (VII= .-.-.-- pers. t....!t...::....<.?); 21, 15: 1717t 616 31::: 
1::",  1:= r4t,5 ,6.16,1 tr,  ; 	22, 1: 	11.11  17=12., 11111/7  721^1; 	22, 2: '1111Y771'' 
111" prm 	7111,17; 24, 9: V` 11761'1 Inth -ipt7:. - Die einzige Art gram- 
matiseher Bemerkungen unseresAutors 1st ebenso stilisiert, zu I, 12, 11: 1316r1 
•,....;, 	--mv 	11.::!: ; 	II, 25, 20: 	tr, 	'-i=:, 	re; 	r==i-,. 

3) Vgl. irn Jildisch-Deutschen: in 1-11171 gehen. 
4) S. Genesis rabba c. 54; Midr. Samuel c. 12. 
5) Statt 771',U) 	rii7Z1N. 	Auch diese Umstellung zeigt den Einfiuss der 

persischen Syntax auf die hebraische Schreibweise des Verfassers. 
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rinTi 	Volt) , 	II, 19, 36 	lautet: 	IN:t 	11 	,tri 	rt-on 	.+1 	r.I.,u) 
(0t-3) Ur. jS rt-ryo 3 oy,....1 L.531 n-rc). 	Andere Ausdrileke dieser 
Art: irrtrioN rt'prt ;ntrin Inv.; , tilers. von :117:1-m ,1-1.0, II, 1, 211); 
n1 N1 	artip , 	niers. von 	,rvi-lx , 	II, 3, 14 2); 	rnin:o 	0:z.......:4 
(431,... 'n'iir,  , 	Ubers. von "511.1rul 	r=w=, 	II, 23, 8 	(„der Thora 
lesenden — 	d. i. studierenden — Ratsmitglieder"); 	t-T-mro (.5154 

,..x.....31 	/ thers. von 0i-1=r*, II, 3, 35 3). — Zuweilen wird dem C.) 	„)..>  
hebraischen Nomen das persische Suffix angehangt, z. B. c). 	......?- 
1.),:i tInirri 1:1`11ii, Paraphrase von 11,  Tom, I, 14, 19; 0.7...-:;:,.1 Li 

L..:::J nib's, , Erkl. 	von tzrrrnnu, is,, II, 10, 4. 0 	- 

Bevor ich daran gehe, 	die weiteren Eigentiimlichkeiten des 
persischen 	Sprachgebrauchs in unserem Kommentar 	darzustellen, 
seien die wichtigsten Beobachtungen angegeben, welche hinsichtlich 
seiner Schreibung des Persischen mit hebraischen Buchstaben und 
Vokalzeichen zu machen sind. 	Im allgemeinen befolgt unser Autor 
die 	auch 	anderwarts 	zu bemerkenden Regeln dieser Schreibung. 
In Bezug auf die Schreibung der K on's onanten verdienen 
folgende Einzelheiten erwahnt zu werden. 

Mit = wird nicht nur L./ (b) , sondern auch 3  (w) geschrieben. 
Z. B. ltt =1= -=---- 31 34 tbers. von i'lp=b, I, 11, 7; of iNiy: = 

3.) e  ,‹ 4  3 )13 , fTbers. von 1,11A, II, 1, 15. 	Jedoch wird dann das m ge- 
...- 

wthnlich mit dem Raphe-Strich versehen. 	Z. B. inaN = ,..) 	i )3 
d. i. N^=71, I, 25, 27; 	".": --,).), d. i. -rvp=, I, 19, 10; -1;v.5 INT 

= t.).3_,X4 65L.:::,  , n:Trzwr,  , II, 1, 20. 	Hingegen wird = sehr oft mit 
Dagesch geschrieben, wenn es b bezeichnen so114). — Zuweilen 
client = zur Schreibung von j (f), z. B. irv1x Friln = 0;6] s)3) , 

17ZIri1 , 	I, 	7, 6; 	r=7 Nt: ---= ,....1,..i.; (5A , 	I'rri , I, 	7, 	16; 	rip= = 
‘4.;..§....::;, in der Vbers. von .7tr, , I, 15, 15 und ortrl, I, 24, 11, 

1) Nach der Auffassung des Targ. 	10t,:nt:m (0L:t3L7.sv) von ok..X.:).:4... 
_-,-- 	06X..31 6...4.w. 

2) Statt '0117 lies T"C117; der Ausdruck ist Wiedergabe des neu- 
hebriiischen: r'011,7 ,r1r1:. 	Vgl. den jiidisch-deutschen: 1^17.)17^p geben. 

3) Ebenso zu 13, 5 	17.4 	L3i .,..• rmyris,o (=- 	"v•i=r1). 
.- 

4) Das arabische AO wird '072 geschrieben. 
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mit oder 	ohne Dagesch 	entspricht dem persischen ,;.3-  (g); 
zuweilen steht es auch fiir v_S (k), z, B. TI:t In 1'2 =-̀: k..X.1t.i) 0...* t.X.Q, 
-cv=ri, I, 2, 29 (s. Vullers II, 1094b); :'Iri :=-4.S.,:i, v=in, I, 17, 5. 
- a entspricht dem pers.-arab. 6  (gh). 	Doch findet es sich auch 
fiir j, 	(z. B. a:0 4=-,-- 	 ,<..L,..), 	fiir t 	und 	L-3, z. B. iwini timaii 
(.7t...,.) 	L.0_,...., 	'not) 	-,'im, 	II, 	22, 	6; 	aii ,. 	„3„....,-, 	'x.,17, 
I, 10, 5.1) - 	i 1st s. v. wie 	;zuweilen steht es fiir z.7 . cf,-  

steht fiir ,,.) und auch fiir ,"›. 	Aber 	auch 	far 	f,:.) 	wird es 
geschrieben, im Worte ':p-o: =--- Ostta , 'pl,t,n, II, 21, 16. 	Ferner 

fiir uzo ; 	':litib = 3..471.i, i,an, II, 22, 26. 

17 steht fiir c  in lir -in': = 00) 0.z..,1, 1::, I, 16, 17, 

	

1 pflegt 	fiir k....) 	geschrieben 	zu 	werden, 	in 	der Partikel j...1 , 
z. B. ri05 	'11 	= 	.:.:-...y.L.. j.4, 	717:p, I, 4, 15; IT 	ran 71 --=.-. ,)j 	 s,  ri, 
V.7:M11, 	I, 7, 10. 

I 	vertritt 	_6, 	z. B. n•VIT = (,,,,lk,, 	II, 22, 3; 	lr: = .5.6.3. 
I, 24, 6. 	Aber auch cy,,, 	z. B. rip = 0:aii, in der tiers. von 
Nei:, I, 22, 2. 

IL steht fiir t.1-.., in NM:LI= --= Li:?, 	5ri101,, 	I, 39, 9; 	vinnt: 
= 	u:-.:,..S:i, 	II, 8, 7. 

= mit oder ohne -Dagesch ist soviet wie .45; zuweilen ist 0 
= L;3-, z. B. 70:in = ;k.i5.:i in der rbers. von in2a,,, I, 17, 25; 
")0'D = olke 4, 0,S."1, I, 22, 17. - Mit 5 wird t  transskribiert, 
aber auch ..,..., z. B. mt.i5 	= k.,...)1, I, 19, 13. 	Doch dient auch 
10 zur Schreibung von ,,.... 

r. 	Vor Labialen wird ei  als 7: gesprochen und geschrieben; 

z. B. rti=1:1.2 = ts,....3c , 1172M, I, 4, 14; 	=7:11 = ,_....i,S, 	rixp, I, 14, 27; 
-1-1=r1 = 	`i:=, I, 10, 5. ...)_,..z, 

D steht fiir c. a. 	Z. B. plin) = L:i3Lx.tAD., ii'lzi, I, 3, 3, und 

I.I'lti , I, 6, 8; 	lin ^,=o =_-- c ;" r~,0 , rrin, I, 10, 3; 	nn= ,n -1=a 
--, 	t.j.Y .L5A „rd....0, II, 18, 14. 

1) Einfaches 3 fiir p 	in '0:113 	=-- j..4, 	'':17.7, II, 1, 24. 
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p mit dem Raphe,Strich vertritt L.i. 	Z. B. .rivv, rTrm .------ 
;:..i... 	/i3-)' 	;Its:, 	II, 12, 21. 

mit einem Punkte dariiber bedeutet Z. 	Fill- st steht St in 
''tt4..t! = ,-.5.‘ol.=, I, 22, 8 (nri-r,r,p) and 20, 30 (nrntr-.). — v.• steht 
far Ly, in 	"rriti.tY. = tsx..;L.,...„, 	(arabisierende Form 	von L5.91.*.....). 
II, 2, 22. 

p steht 	manchmal fur 6. 	Z. B. IN ;.-1, 7) rti =-- 31 L..i.J.. 	)1, 
rrirrit, I, 17, 511). 

•,:i = Li:,, wird mit dem Punkte rechts geschrieben; zuweilen 
kommt auch :;:t vor, zur Schreibung von L,„,   so lint ,r17.tre,t =-- 
0,33S L5..4,0.1.... , II, 10, 192). 

r, steht fiir _10  in 1= ter = 0.S-  c.,4.6 , =pt I, 9, 3,; in 
= L33.6, 1st, I, 22, 26. 

Was die Schre i b ling der Vok al e betrifft, 	so ist folgen- 
des zu bemerken. 

Langes a (1_,) wird in der fiberwiegenden Mehrheit, so naraent- 
lich in der 	 0 ,   Pluralendung 	i 	ohne 	Bezeichnung 	gelassen. 	Z. B. 

"IVZti 	= 	1.K.CL1*, ri -r:ti 	= v.:,....:iL.X..il; 	`11`117.".` 	= 	1...o., 1=-n= l•ft 3 	 35  
= 	oLS,..)".f 01 - jh 	',MI:. 	= 	Si...t 	; 	1i511:`1'✓  = 	u;;,j..4y,; 	tirf:DID --,--- 
11...„; Tr= •-=---, 33L? u. s. w. 	Docb wird ofters a entweder durch tst 
oder durch 	.- 3) unter dem Konsonanteri bezeichnet. 	Beispiel ffir 
letzteres: 	trori. 	.------ tj;:,3Li; 	1r7vIe 	Wit 	.ti-,= 	= 	0.:,:.:_ -\ 	LiiT t51;.?, 

rvirmz:17, I. 8, 13. 
• 

1) t7:11')"1, I, 21, 14, wird mit 1N 11= `I'p111 tibersetzt, und =rim', 
I, 28, 2 	mit 	ri,o 'ivpi.r. 	Beidemal 	1st `1,p1n 	verschrieben 	aus 	`1I-7.11  
und dieses -,..-- `I'r'irl, also 	(.33.- 	...3.,,tir.S und ;v......-1..... )....:..ft.A:i . 	Auch 	v•19'.;zn, 

... 
II, 22, 32, 	wird mit !mr;j2 	--= jetie.4 ilbersetzt. 

• 2) ti..,' 	ftir o..., (statt des sonst gebrituehlichen t) findet sich z. B. in dem 
von 	Neubauer 	(Mediaeval Jewish Chronicles 	II) 	edirten 	1,"Itiri',::: 	ttirn, 
S. Revue des Etudes Juives, XXXII, 144. 	. 

3) Das Kamez hat die altertiimliche Form des Pathach mit einem Punkte 
darunter (";7). 
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Kurzes e (.-) wird oft mit Schewa (-) bezeichnet. 	Z. B. 

"ri',4 =-- c.),..:.4. 	Auch - 	findet 	sich 	fur ii 	(e): 	ti:::: kt = t..;it, 
;,r.v.1, I, 2, 7. — 25-,_ im Auslaut wird auch mit N bezeichnet: 

bt .trIn,1,. 	--= 	z,..L4)..), 	VI-iv, 	I, 	19, 	24. 	1:2 	9 titti: = 31 	,.3L.,, tbers. ...• 
von n:pr, I, 21, 14; ebenso I, 17, 36: iti ,tv:i..= (1:prn). 	ti'lmi:!=- 
bji 	(%.r1) I, 16, 12. 

Auch kurzes i wird haufig mit dem Vokalbuchstaben .• be- 
zeichnet. 	Z. 	B. rrnYr 	-= 	s)), 	iivnv,  , 	I, 	17, 5, 38. 	Manche 
Worter' zeigen 1 an der Stelle von i. 	In 	diesen Fallen wurde i 
wohl wie 	a gesprochen , 	und 	1 	entspricht 	der Aussprache 	des 
Schurek bei den Juden Polens. 	Beispiele: 	-,---- blki, I, 2, 32; 

24, 9. 	Iti'm .= oti, I, 4, 18; 	6, 6. 	7z1=-71, =_—_ )l..:,, I, 10, 21. 

Mit 	wird i bezeichnet in r;. , Erkl. von ritt; I, 17, 34; i in r 

(auch rt,t.7) = z,..,...., drei; 1172N 7"1 .  (00.•oi ,..).. , 5' ) , 	tbers. von •Ip=,•1 
I, 13, 4. 	(Vgl. -rz .1'1•, , pyrn I, 10, 17). 

Auch kurzes u wird mit i geschrieben, z. B. '-irli = ?:...,..); 
, 1-1,-11.t =,-- 	0,..).,45.?; 	tin••,-11:. 	= 	••••,.!: 	9. 	NIanchmal 	steht 	1 fiir 

u, was denselben Grund hat, wie die Schreibung von 1 fur .. 

	

Z. B.: •,:ttr+; — 	• 	A..) 

	

— 	i.fr.........--, 	. 
Eine 	orth ographische 	Eigentiimlichkeit 	unserer 	Hand- 

schrift , 	zugleich aber auch 	auf die Aussprache 	des Kreises hin- 
deutend, 	aus dem sie hervorgegangen ist, 	zeigt sich darin, Bass 
in vielen ar abischen Wortern langes a mit , geschrieberi, also 
die Imale 	des 	a 	angegeben 	ist. 	Beispiele: 	=.,:n 	= 	.....1L......>, 
I, 2, 3 2); 	rrbio 	= c l.,,..., 	20, 40; 	=•••;.•i 	= ,...,..il...., 	14, 5; 	1=N,= 

N-•:5n5:= 	--= 	 )3 . i I 31l...., 	L1/4 	' 	tbers. 	von 	trtn 	:^3 r s), 	I, 	14, 41; •  
rc^%•:p 1.717. 	,_ „„.„1.1.2.•4 	• 	20, 	31. 	tit= 0^':`:? = Li•-•.:4  v..,41  t!..) 	1 	) 

' 1) Auffallend ist die Punktation l':';7 fur ‘X.,..4; 	`h 77 .--- arab. 65!).do . 
2) Auch lin= j-oin, 	gewahnliche Ubersetzung von 77,40 , I, 14, 17; 

15, 4 etc. 
3) Dieses Textwort ist 	so punktiert '77r.',7, also wie Lt,317 aufgefasst und 

danach iibersetzt („bringe"). 
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II, 1, 24; itivivt 	1,',7:= = 	3t.4.f3 	15, 11; ':1..:1; r.i,i lti,:-v7r. 431..4 	1  
3.:0.:i ,..,..‘._?..i., 0LAii..a , 	19, 29. 	— 	Auch 	das 	persische 1 /4„.4..x.:;:, wird 
mit Imale ..,..t=1 gesprochen (s. unten, S. 409). 

Diese fur die orthographische Bezeichnung der Imale gebrachten 
Beispiele dienen zugleich als Beispiel far die Arab ismen des 
Wortschatzes unseres Kommentars. 	Arabischer Ausdriicke giebt es 
in ihm eine grosse Menge; 	dieselben 	scheinen bei den persischen 
Juden zum Teil durch den Einfluss der arabischen Bibelubersetzung 
S aadj as, besonders aber durch den Verkehr mit arabisch sprechen- 
den 	Juden 	sich 	festgesetzt 	zu 	haben. 	Die 	wichtigeren 	dieser 
Arabismen, die zum Teil auch durch ihre, der vulgaren Aussprache 
entsprechende 	Schreibung Interesse 	gewahren , will ich hier vor- 
fiihren und zwar nur solche, die bei Vullers nicht verzeichnet sind. 

icir; 	Ttniz 	tin thN 	(=-- 	 .Ai LE:d5, 	Ubers. von nu', II, 1, 241). 

1,.V.:.?!. 	11= 	41n-iiti 	(= 	0... 	1,A..4) , 	Ubers. von 	'.:1-.17, 	I, 3, 12. 
Ebenso inz 41,nEN , 	Inn I, 14, 35; 	trynz .+-priti, 4r*rin 
22, 15. 

8)1.,:::,..). 	ir,t-rs 	rinw= 	(--=-- LX,t9,3 k.•:.))..4), II, 1, 20 ; 	nnln 	iiimn 

Nrri (= t..0%) e.:51...f4.4 0.,...f....;), II, 4, 10; aria r-giu,=, 11,18,14. 

3,.e„.....:;. 	Ti= ',4irn, Ubers. von nunn, I, 20, 38; ' ,ivri=, Ubers. 
von rim , I, 21, 9. 

• -1,nzn. 	Mit diesem Worte wird hebr. yvin wiedergegeben, ebenso 
hebr. trl. 	So I, 2, 10 und II, 22, 14: 	inT n.,=:,ri (=v74); 
7, 10 : IT 	-,=In (ovn,1); li: .,n,=r1 (irin11, 4, 5 und 17, 52) etc. 
Da Saadja r,-Iri 'nit ,......1> iibersetzt, so scheint -1,== (=7,,tir.:i) 
aus ,,k.:; t ntstanden zu sein, durch Umstellung des gleich- 
zeitig in r 	verwandelten 1 und durch Verwandlung des 	 in Z.7, 

	

6. 	Es ist das eine etwas gewaltsame Erklarung , doch weiss 
ich keine bessere. 

	

j...,e,i_3. 	S. oben S. 400, Anm. 1. 

1) rtrirlm entspricht dem Worte ,12r1=/  , 	womit Targum (und Raschi) 
`IVO erganzt („karmesinrote Gewander4). 	"s:.3Tist s. v. wie 'ID= and in dem- 
selben Sinne gebraucht, 	in welchem aram. N'a,t,i72 and neuhebr. ="11,= speciell 
Kleidungsstticke bedeutet. 
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j...<D,... 	11`17 	',/ :'INi1 	(= X3.5 t.510....?), r'=z.. .̂4, I, 13, 13. 

3-.-.k-:- 	l''''',Ni 	(= 	t,'-rtim-t, I, 4, 8. ON.e)..), 

2c..1...... 	ti'llti 	t itil 	ni til'I 	(=-. 	)0 	r.oli 	,..,,:,....L.. ), 	.1 *,/,r*Lizrl , 
I, 1, 28; 	mno-a• 	niNn 	(= 	z5.:4....1., 	 /;lbit), lb.!). :,:,,..L>.), 

... 
Lii.... 	Npri , -cm. von ,=n, I, 23, 19; II, 9, 1. 	S. ob. S. 397, A.2. 

t'thIN 	irrctil 	̀Ivi7T1 	(=-- 	!fit LX.:::,:::,10 	trilit',1, 1, 10, ,re::4> • 	 ffrii..), 
27; 	17, 42. 

.. 	.: 
,r
fa .-  . 	Trnion .7=5, (= cy.x.4.,...,..) nri'a.) zur Ubers. des Verbums 

:':.I.; angewendet, zu I, 22, 17, 18; II, 1, 15. 	(Andere Kompo- 
situ mit J.fi.; s. bei Vullers I, 708 a). 

c.i,.). 	Z•VIITZ., river inz 'El (=  f 6 i.X.4...., 	cio ,X.L.< it.i,.)), rn 	my , c.... 	 ) 	c. 	c... 
II, 14, 14. 

.. , 
,-...—. 	>rl-m 	m= 	(=--- 	1.0) 	,.,.........,..), 	4r1=o, 	I, 22, 22. 

"r:÷ .:::. 	tilt) 	M^V. 	(= 	r.)...4: %.::....ter,:::,), 	,nni: , I, 12, 2. 

,_.§.?,s.,:c. 	nin.:iti 	qv: 	(tioi.;,:il 	,..1te...0aL), 	',er,), 	II, 6, 22. 

,,...4..?;\.Q . 	Tiri 	nn=,Nis, 	(= ,..,\.1. 	J.:4.L_,sLc), nrt•en:, II, 1, 26. 

Sjs• 	ro nil 	rir7 	(=-- Q.:....... J.:i c:.)):=), 	i=z:, 	II, 6, 20; 	1''s 	1174V 
,... 

ZN 	Milt 	(= 	rb.,4 t 	,...)...:1:, c.;5 L...)i.c), :-ti==ts., II, 6, 22; 	141 	rr.....; 

trim (31. ce:i" tr.);.c), it=ril, I, 2, 292). 

L...-.;, 	tiMq 	geschrieben, 	Ubers. 	von 	'rr47..1, 	I, 14, 27, 	und 	'77'7;, 
I, 17, 40f. 

yoL.C.. 	In= 	'177.1N3 	(=--- 0)..< kgyal,.), 	11,1, II, 	19, 28. 	(Vullers, 

II, 619 b, verzeichnet j..i. und 5).,..i.1). 

i,1,!1.::-.  . 	S. 	oben 	S. 	396, Anm. 	2. 

LL.f-ti.. 	Mit cjo) zur Ubersetzung des Verbums ;:l.: dienend. 	So zu 

1) Vullers 	I, 	610b , 	verzeichnet 	nur 	s!"..... ,.::......?-l..›., 	quae 	necessaria 
sunt petens. 

2) Uber das Adjektiva bildende Suffix 0.e;S:.-  s. Vullers II, 1065 b. 
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II, 4, 2 und 3: 	NI,:l"ti IT lili (1:n:), 	ptti MIT 47..1 (71:4:11); 
zu I, 26, 10 mniti nrr ,,ii. 

i,. 	Mit 00.,...f und 0,...\-::•:, zur tbers. von roC1r1 und roil' dienend. 

Zu II, 22, 3: tin,: ,:l= 	int.; ib. V. 4: r:.,, 	rInnv.5 	inc. 
.... 	, 

'if:A...N.3. 	nr.ilp , Ubers. von t,:th I, 9, 9. 

3...G.a.i. 	Mit 00)..f zur Ubers. 	von vnntn dienend, I, 15, 9, 15, 18. 

Ferner wird 	V.Ftri, 	II, 1, 19, 	mit 	':up 	iibersetzt, 	der Plural 
I, 17, 52, mit Nr6r.:1, . 

._ 
3y3 . 	tibttip , II, 11, 14, ist die Ubers. von ncp. 	Wohl = j.ii). 

r353. 	1,:1-1 	.,,:: 	trTNI, 	(= 	0.44 L.5.-43 r,3 ), 	vn.,-1, , 	I, 14, 47. 

Diese Bedeutung von 	. 	(= neuh. t:t) feblt bei Vullen 
II, 107 ob. 

talp*. 	I, 17, 17: rrti= rxip*, I, 25, 18: ...Irmo t:npi'--, ; beidemal 

zur Ubersetzung 	von 	'Sp . 	Vielleicht 	aus 	ar. 	..r.oL:sil, 	auf- 
a 	Ahren. IDelesene 

, 	 11 
N17] n1-1= 	-.11.41: tinnn ',1117. (= ,;.3-.).i 1.),.:i 	: Le.,.:05.;fr,  td:05;44. 

1.,...A L5,335), II, 22, 36. 
, 

-,.1.::_<\.o. 	inrri=, Ubers. von nvrt, I, 21, 16. 
C. 
.i.--x-''' • 	1r1=1:;  rirrr: 'N12  ( 	cy:.a::< a.>,_>,,o k_51...?), ti'7;rt'8, 	II, 14, 25. 

, 	.. 
ii.)). ..2,..a. 	1z 	rinycm 	(-=-, 	j.. 	tz..5.,...:::,,o), 	r.,1,, 	II, 15, 12. 

3_,..L;. 	11= "5:',11,7: (J.,1', Le 	32,..1.,0), 	::,,,:,1, 1, 8; 	17: lb*n, 	Ubers. 

von ,rniz: , I, 1, 16; inilio 'ri'n, Ubers. von =',1tilD1, I, 2, 33; 
T'Li ?lilt) .t1b7:, und 17,1N nnyc ';1.n.:, trbers. von 	1.:3,, , 20, 3, 
und =s-.:•': , 	20, 34. 
, 

3-31_,A. 	N11N "I1Z 1,==7. (---=-- _).;1 L535' 3Sj",A), lniptn, I, 29, 4. 

ti:::...iLi. 	cp$: f  Ubers. von 111 (,_—_ 171), I, 2, 2. 

0.3i.3 . 	t-i= 	WEL' 	N17: 	(.--- ,.).36.)/ ` s5..3 	1;.,4), 	now: 	,r1N, I, 8, 7; 

nn-rz Voi: (= :56XL L0.3), V:.:1, I. 15. 9. 

1) S. ()ben S. 398, Anm. 4. 
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,45.5,d. 	Mit 0...),,,.< zur Ubers. von YID; dienend, II, 20, 19, .,7z 	 ';:-; 
%I=; 	V. 	20: 	v.,:lz 	•t=r.r. 	II, 17, 16, 	-;,s 	•+;..1, 	Passivum 

.t.O.r. -7 — rr+nvz-7, I, 13, 7 	und 14, 15 	wird mit b,.)1/4, 	45,.1s. 

und L,Lk u.5.5.1.SD abersetzt. 

1...\*.9. 	in= tii 4:7"; , Ubers. von n'n.S,  , II, 23, 18. 

Nach der Vorfahrung der far ein so kleines Gebiet recht zthl-
reichen arabischen Lehnworte') beginne ich die Beschreibung der 
p e r s i s c h e n Spracheigenheiten 	unseres Samuel-Kommentars mit 
dem Hinweise auf seine charakteristische Art, das P a s s i v um aus-
zudriicken. Ausser c)0.....*4 fiudet sich namlich auch in einer grossen 

Anzahl von Fallen das Verbum ,.),..),AT zur Bildung des Passivums 
verwendet. 	Das ist ein Archaismus 2), der maglicherweise in 
der Gegend, in welcher der Verfasser lebte, oder vielleicht speciell 
bei den Juden jener Gegend iiblich war. 	Diese Passivformen werden 
zumeist zur Vbersetzuna des Niphal verwendet, aber vereinzelt auch 
in andern Fallen. 	Im ''Folgenden sind die betreffenden Ausdracke 
zUsammengestellt, und zwar in persischer Schrift, nur bei einigen 
mit Angabe der hebraischen Schreibung im Manuskripte. 

‘-‘,.!! 	x.::.4.1) 	'71112r, I, 21, 6. — 	ti,.X.,;, *37::s 	I, 2, 5. )l,i, 	 0,..x.ai 	 , 

— s0...41 rs.;:......?, rt- cp:, I, 18, 1. — o..7 ea) r,:s , in-r, I, 2, 9. — 

xAT :,,:,: -\i), In:, II, 21, 10. — so..dii awl . CS 	1.11), 	-s' 	, II, 

21, 20. — ,..X.,;1 Isi), 	Fm:, II, 11, 15. — 0...ka,;:-.K;;;, 	ly:z,,, 
I, 7, 13; ebenso zu lnrri, I, 17,11. — 0 ,..a z...)) L..--Ct, ('N 'T 4i4t), 

r.p:,1 , II, 2, 17. — ti,.x...Of 84 3.12: , 	a-m, 	I, 15, 21. — z‘zi.j.' 0
..
r8  

0,X.4-f, roz:, I, 2, 5. — 0...4i 2,:s) r'..0.):  (-i 	Nr=1 tm -11), 1:v:,:, 
II, 1, 21. — In folgenden Beispielen tritt das Verbum 	nicht 

zum Participium passivi, sondern zu einem Adjektiv oder auch 
Substantiv; oder aber zu einem aus einem Adjektiv und dem Part. 

- 	, 
b j.,.:,; zusammengesetzten Ausdrucke. 	Stets aber ist in diesen Fallen 

1) Dabei bilden die auch bei Vullers verzeichneten Lehnworte ebenfalls 
eine betrachtliche Anzahl. 

2) S. Salemann und Shukowski, Persische Grammatik, § 62, wo ein Bei- 

	

-- 	.? 
spiel aus Firchisi citiert 	wird: ,..N4 	z,.;:sb. 
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das 	entsprechende 	hebr. 	Textwort 	eine 	passivische 	Niphalform: 
00...41 js..K.a, 	 Ì=, 	I, 2, 27; 	5L.;( !"..‹.47j, 	n'n-', 	I, 3, 7'). 	— 

— 	, 
J',..41 	sk..X.;::, 	Li.::!".4...,4, 	'Vri..2:, 	I, 	28, 	21; 	ebenso 	"'V.-cm:, 	II, 	4, 	1. 	— 

0j zh.x.;;*, Ae),!, 	1;.) -1p-, 	I, 21, 6. 	— 	,..).7 s‘..)....:::, .)).i.) , 	=NT", 	II, 

12, 15. 	— 	0..AT ,,,....:IL.., 	t•tir-1, II, 13, 2. 	— 	.>.. 	,.x.:;;, )3.1 	(nut 

's '12.:), rsp:1, I, 26, 9. — 04.AT 4, p,rvi, I, 14, 202). — 	to...4:, t..s 
,x.;1, 	lipn,I, 	II, 2, 30. — ,..x.;i 	n,...;;; 	:t.i.,<..L:, 	r; 	,1, II, 4, 4. 	— 

Von g r amm at i s chen Eigentiimlichkeiten seien noch folgende 
Beobachtungen erwahnt. Es zeigt sich eine Vorliebe fur das Parti-
cipium praesentis auf s=, welche Endung entweder mit ti— ge-
schrieben ist, oder mit—,— (auch mit Angabe des langen Vokals 
r1-7). 	Beispiele: 	()3I-  cis.;' 	und 	1j31),,,,.5( , Ub. von ti'+= ti,rin, 

II, 5, 2. —1...ic (ti::5t,), 	 .+E.o,,r.:, I, 2, 7. — L..;;;, ULX.:_,.,1, 	tzw,a'=Ft, 
If 

3) c)...t. 	0)0, 	Ftlr"I , 	I, 22, 8. 	— 	(,31, v3-)il 	(nplo 	.11T1=), 	7,,..;:,72 , 
II, 22, 51. — *ain-nu 	(von ox...«.), 	rsovin, 	II, 11, 2. — xxi t.ith:, 

1".;;;(rtvi 	nn 'TvT), 	c,1,-;1, 	II, 3, 1. — 1,..4-, za...«.:( (Main r77.),:), 
ntin, 	1, 19, 11. — 1.1.;... 	(t-r.n=), nnlv:, I, 14, 13. — l,;,_ 	1 /4....A.x...3.., 

(rnin 1,nvis), :,tens, II, 4, 4. — L.:k ki.kil,.;!..) 	(mn= 	'i), 	=run:, 

I, 21, 15. 	— US L..,,cl-cp faC«,i, 	!TT:v=1, 	I, 14, 15. 	— 	l.;.:( thi 
(rtnn ivn), rnrntr,  , II, 22, 51. — Hier seien auch die mit i— 
(N) gebildeten Adjectiva compOsita.erwahnt: 01....?.. 1.x.3s...,, rrri nwp, 
I, 1, 15; 	oLAL..! 	W.; , la,'"1 'rt=, II, 4, 4. • 

In der Flexion des Pr a e t erituni s findet sich die auffallende 
Erscheinung, dass die 3. P ers. Pluralis statt der Endung ,.x..i— 
die Endung 	,— hat, 	also 	mit dem Infinitiv gleichlautend 	ist. 
Z. 	B. 	iron, fibers. von T•it111, I, 25, 13; lmni rrnn (---- cy.xe .5 

1) Zu I, 14, 8 wird 1:',',.:4:1 mit I "..::4: ..)L.‹.::4,( und 	 h..!,..«, 	1,X... iibersetzt. 
2) S. Vullers II, 9651). 
3) Bei Vullers I, 827 a fehlt das Kompositum 0,3)., 	0),..), Schmerz 

empfinden. 
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0t.,l.)'  Ubers. von 717=m irivz, II, 6, 6; ti-ran i-r-rni (= 	 ..X..:,3•3'  0 	..) 
1).,:j), Ubers. von 11=n, II, 19, 42; iinti ,n i'•? 	(0,...)...a tb-da L) 4 

Ubers. von T1.117, I, 13, 7. 
Im Imperati v Pluralis findet sich die Bndung cyq — statt 

0,4.-. 	Z. B: lni= (04,..x,L:...3), 	Ubers. 	l7:47, 	I, 25, 13; 	lnn.,:!; 
.... , (0.,,,K.?), 	libels. 	von .3:4==, II, 1, 24'). 

Fiir 	findet sich einmal die Schreibung tiitii 	zu I, 21, 3 1..;10 	 , 

(rolo 	z.:4-4.•_) 	!,...iK.),,..5", Ubers. von ,rvni,  tr-vn-t rm)2). 

Ein mit 	)t )tT • _)r gebildeter Gene tiv findet 	sich zu II, 8, 1 in 

der Ubersetzung des Ausdruckes 5^oz,',7: i li.) 1, 1t,,,1zrz, aus Raschis 

Kommentar: 	rttl-Itir, 	'ITN r:::11 	= 01....ol.«....)L1 01-) 	:..4...1;:i. ' Diese 
Umschreibung des Genetivs 	entspricht der durch 	',D im Original. 

Das dem mit _.) J — bezeichneten Casus obliquus 	in 	der 
altern Spraehe vorangesetzte 	findet sich bei unserm Autor durch 

	

e•1 	rweitert: 	Zu I, 24, 16, s'-o: 	•InTN 	in= 	:,:i, 	d.. i. 

	

) 	 ..i 
, 

5.4..;-?- j..4! 0.)..1, 	Ubers. von 4= 	n11. 	Aber 	an 	zwei 	Stellen 
fehlt die Endung 1....) , welche dann, wie es scheint, durch das voran- 
s 	 rtebende 	• 	e setzt 	ist: 	Zit I, 25, 39: 	Xi `17Z IN 175 Xi, Ubers. ) 
von =',1 rti mn (der andere Teil 	der Phrase ist nicht iibersetzt); 
zu I, 31, 8 	1.+Ilii x.4); 0,..x..:S &AL? (3,34, 	Ubers. 	V0n nr: 	r4tth 

Von den Pronomin al suffixen sei das der 1. Pers: Pluralis 
erwiihnt. 	$17],ti steht Mil La in der Ubers. von 	i=:, I, 4, 3 
(ti-inni IT ^ili). — 1:,rirl , I, 14, 9 	ist mit N7:,ti 11"1:7 iibersetzt 

. - 
(LA (..),),,,...)). 	Vgl. I, 21, 15: ti1Z%•23 I'm m"..:: (= L.., La ); L.X.d.a.i), 

Ubers. von 1:12 mi. 

1) Dazu die ErklIrung: '-r'M 111741 	.11  (,..)•.!:.:S.-  ty-),..5-  (.5.:.$4 — Ich 

verzeichne noch die Imperativformen: ri"Mti= (d. i. siiL,:, von 11..),3a, I, 2, 36 

(1:11e0); tillti 4:1In'27 von 003t.X.i!, c):...X.40..i!, I, 9, 16 (VIMMI). 

2) Uber das 	tberwuchern dieses u(o)-Lautes im Jiidisch-Persischen s. 
NOldeke, Litt. Centralbl. 1884, Kol. 889. Im vorliegenden Aufsatze 'ind mehrere 
hervorstechende Beispiele dafiir erwAhnt, 

Bd. LI. 	 27 
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In der tbersetzung der hebr4ischen Phrase abio. 
unser Autor die syntaktischen Eigentiimlichkeiten des Hebraischen 
nach. 	So pflegt er den vor dem Verbum finitum stehenden In- 
finitiv 	getreulich 	wiederzugeben. 	Z. B. I, 20, 6 (1,:ipt,  'pp), ,.,)'4 

yo Lx.;:( 0\..,4 001; I, 20, 1 (r.vIrr. rcnr;), ,),,,..;, ri,' 0,..),,;;;, r,i ; II, 1, 6 

(,1-1wip 	ti-lp:), 	 x..c..i .., 	21/4".!.1.3  f.N,,i! 	epx.teff) 	.p.,it iit.i 	t....\.*.....) 	e)..)..e«,..!)  

1.,...\*...); II, 6, 20 (r l',.".: rib:,rm), L.56),Z)L<;;:i c x.:1 )t..‹..«I 0,47-7,; 
II, 12, 14 (rs:N: its:), L504..ii,,,,,kit (....:*:,.. 	00..4)*kic 	,....fz..:.> II, 19, 43 

(st:: ratty:), c..z.41,))3 	Li;.._.-9 0:44!,))3 	L.) :,..7.. 4. — Ebenso iibersetzt 

er 	den 	mit 	dem Pronominalsuffix 	versehenen Infinitiv 	wortlieh. 
Z. B. I, 1, 23 (7',72*,,,.:i 4,..),,x 4 	x*.:;:; I, 24, 12 (,rnt=), 0,4 0,->,?7;?• 
— Den Artikel (—ti) iibersetzt er mit. c;1, das mit dem Nomen 

zu einem Wort verbunden wird. 	Z. B. 1N,TNint-mn:N (= j.t.'S of 

0 Ly•;)i,),..i1)., 	tbers. 	von 	•+-111.:.?", 	I, 31, 3 	and II, 11, 24; 	 jr,:oN 

(= 	 0 . Lx„,3  ,3 	T)'  tbers. 	von tr=rm:r1, 	II, 1, 23; W1:1Z rZi'7,-.^.,N 

(= c}-*;.i'' 0S.)1.:7: J), niers. von n,r.:7,a7:1-;, II, 19, 6. 	Aber auch 

mit besonders geschriebenem 0: irrnw -In-at iN (= )L...-4_5.4... ) 

0'L.4),),..a) , tbers. 	von 17,727=:M, II, 19, 4. — Das > 	vor dem In- 
finitiv wird in der Regel mit LA..t 	iibersetzt, 	auch 	dort, 	wo es 
nicht den Zweck anzeigt. 	So z. B. II, 7, 10: y c),..).,,,:3L,?-7Li) L.5.y, 

1:11:,',; 	I, 15, 	22: 	0.X.:«10 LA.,..." c5-1)..?, 	Z,12.)prO,; 	II, 	13, 2: 	uy 

c),..\,;:,-, ,_ite v.,40 , 	r*nr?*. 	Auch, 	wo das ', beim Inf. fehlt, steht 
t5l)..? , zu I, 15, 9: !)..:d...4 cp)" 3.123 L5!).4, tn,nrIn. 

Als treue Nachahmung der hebraischen Vokabel sei noch die 
Ubersetzung 	der 	zusammengesetzten 	Praeposition 	Cr: 	erwahnt. 
Unser Autor giebt sie mit 	,,.1„.,!,.).):.3 )1 wieder, z. B. I, 1843; 20, 9'). 

1) Eine Ausnahme bildet II, 1, 2, 	wo es heisst: ttp 	i 	G:+7:, also das 
. , 

arabische r.L.V.i, 	wozu jedenfalls noch _3! zu ergiinzen ist. 	Vielleicht 	aber ist 
das aramaische 1771?,  [r.1.] gemeint. 
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Besonders zahlreich sind die auf die eine oder andere Weise 
bemerkenswerten lexikalischen Einzelheiten, welche unser 
Kommentar bietet. 	Sei es, dass er seltenere WOrter oder auffallende 
Wortformen , oder irgend ein Wort in ungewohnlicher Bedeutung 
anwendet, oder dass Vokabeln schwer oder gar nicht zu identificieren 
sind, 	alle 	diese Details haben fiir die neupersische Wortforschung 
Interesse. 	Ich habe 	sie im folgenden nach der Reihenfolge des 
hebrOischen Alphabetes zusammengestellt und an die einzelnen, genau 
nach der Schreibung des MS. gegebenen Vokabeln nur die n8tigsten 
Bemerkungen geknupft. 	Die gauze Liste moge den Specialforschern 
auf diesem Gebiete als Material dienen, das namentlich fur die 
Kenntnis 	des 	alteren Wortschatzes 	und 	der Dialekte 	des Neu- 
persischen manchen verwendbaren Beitrag bieten diirfte. 	'eh be- 
merke, class ich nur das Worterbuch von Vullers benutze mid dass 
ich 	auch geringfiigigere, in 	demselben nicht verzeichnete Einzel- 
heiten in die nachfolgende Liste aufgenommen habe. 	Bei einigen 
Wortern babe ich auf jeden Versuch der Identifikation verzichtet. 
Es 	sind 	die Nummern 	13, 22, 28, 31, 32, 40, 46, 52, 55, 60, 
66, 68, 	76, 82, 87, 93, 101, 102, 103. 

A 	, 
1,7311.tr,'Iirt 	[r=p], 	d. 	i. 	ce.....:::.y.i.31 	[L...,:i], 	fibers. 	von 	iz , 	I, 2, 18. 

Es ware also ein 	„seidener“ Rock, 	mit dem Samuel als 
Knabe umgiirtet war. 	Eine ganz allein stehende Meinung in 
der Erkliirung des hebr. -rm. 

mil:s, fibers. von 17.7, Hiifte , I, 9, 24. 	Die gewohnliche Be- 

deutung von ,....:,.„;:;..k.ii ist Finger oder Zehe. • 

lintilini 	,Nn=, 	fibers. 	von 	ni'7::.,•'?, 	I, 2, 33; 	1N12riN 	114:ai7,N, 
fibers. 	von tr.;:*z, 	I, 15,.18. 	Wahrscheinlich Nebenform 
von 	‘..0.,44%.ii, 	perficere 	(V. 	I, 126a), 	also' ,.,,x.ii3L...s\.ii ; 
obwohl der Bedeutung nach C.) 	• ,),,:,.>-\3! (V. I, 127 a, commi- • • 
nuere; affligere) hesser passt. 	Auch das hebr. Verb ,foal, in 
der Bedeutung hinwegraffen wird mit diesem pers. Verbum 
iibersetzt: I, 15, 6, 	N-lin 	mnNiritzt (-polo:). 	find 	offenbar 

• gehoren dazu die passive 	Fonnen, mit welchen der Niphal 
• von ntzo (hinweggerafft werden) ubersetzt wird: rintini (Icor) 

-mu) In, I, 12, 25; 	1%.i. rr- it:: 	nnti:m 	(neon), 	I, 26, 10; 
tIti ,7: :lint: nnti:N (-,cool), I, 27, 1. 

75-1:4 trmN, Erkl. von lucrl , II, 16, 14. 	Vielleicht ist •tulticti 

zu 	lesen, 	also 	0:4i,i 	 ,.._L...,(, 	dasselbe 	was 	,..),.11.,„T. 	- 0 	•• 
Ebenso ilOt•in 1217INCti, 	rbers. von rrnl, I, 16, 2: 0:::,•4,..1 

k...N.t.......)  • 
27* 
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a 1::,:.-crn$ , Ubers. von r-rnn , I, 9, 20. 	Kompos. aus ))1, pretium, 
dignitas, und deco Suffix ,..)..;,o. 

$i 'V',N , 	Ubers. von 11= , I, 23, 23. 	Aus 	 4)1", V. I, 26a, 
und L.,., Ort. 

1$;-rr'1tt, 	fibers. 	von trrtn=, II, 15, 3, s. v. wie 01.10%,:t.15 T. 

tt-Int Int, Ubers. von •rnm.::, I, 25, 11; ebenso In'it tgi, zur 

Erkl. von rrIn=1, I, 8, 13. 	S. V. I, 38 a: Lizf, cibus, und 

I, 38 b : 0.;•:_..-.1 L.,;;.,1, 	in 	metaphorischer 	Bedeutung. 	finch 

rt=b , I, 9, 23, wird mit TDititt 	();;;;71 ,,,,I) fibersetzt. 

11= 1,rt7N, Ubers. 	von 	num, I, 20, 38. 	in-Aux 	ist aus t_..W.:. 

zu erklaren, also .0.3-  L-6.;.:2::,. 	Zur Irnale s. ob. S. 402, Z. 2. 

io ;TIN', 	TN= , 	tiers. 	von 	'17, 	I, 3, 1 	(iin 	Sinne 	von 	VI:7i, ab- 
gehalten, 	behindert) 	und 	'-rilt:”:, 	I, 14, 6. 	Subst. 	zu iL4  
ej,;.;.:,{,.). 	V. 	I, 173b kennt nur" LiZ)1..) jl..? • 

17=1= 	,:',S: 	"1t.2= 	'+trn:I., 	als 	Erltiuterung 	zu 	ri1ntt:',1, 	I, 8, 13. 
... 

ti..;..,,.).„,14 	ist 	das 	Abstraktum 	zu 	is.. )...,.L.i: 	„dialect° 
Kharizmiae praegustator, summus culinae aulicae magister'. 
V. I, 185b. 

1,  izni= und ri 11-1=, Ubers. von -1,=I7., II, 8, 10 mid 20, 24. 
V. I, 190 a hat ti_f\f,;,:,?  , scriba , scriptor (Birk. Ursprungs). 

nibt.,,, Ubers. von bvIr, II, 22, 10. 
'INi'l.: , Ubers. von I-v-..i.t7, I, 4, 19; 	s. v. wie j..3...),:.?  , 	s. V. I, 216 a. 

Die Bedeutung „schwanger" verzeichnet Vullers nicht. 

15 "Ilt ;-rr ,:::, Ubers. von rmn, II, 1, 26; lm,rnz 1N (4.4354 c;), 
Ubers. von 5,t,=r1,ib. V. 23. 	Zur Erklitrung bietet sich 
dar: 55-4 , forma pulcra, placida et alta staturae hominis (V. 
I, 218 a). 	Doch scheint unser Autor :5334  and L5).4  in der 
allgemeinen Bedeutung von anmutig , liebenswert gebraucht 
zu haben. 

11-1= -Iii, Ubers. von 35vnn, I, 6, 6. 	Solite hier .:, fur j stehen? 
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Aber 	0.>5.5' f.X.S wird V. II, 714 a in einer. hierher nicht 
passenden Bedeutung 	verzeichnet. 	Hier ware 	der Sinn: 
Macht iiben, sich machtig erweisen. 

	

`flan ,rm, Ubers. von in,, I, 12, 3, = 0,a Lsol.. 	V. II, 

1041 b , hat nur die Komposita oi.)37 g,... 	und 	L,...1)5. 
0..)1,-). 

1.tin't. 	Zu I, 1, 20 wird trqx+rt r 	pr3 so ithersetzt: •&111o, 
tirs'm d. Le..L. Liz),.5.4. Hier ist u::::),...C.1 in einer bei Vull. auch 

unter.)  3,1 I, 954 b nicht verzeichneten Bedeutung angewendet, 
namlich als Nomen act. zum Verbum (...).x.&:\:;', dieses in der 
Bedeutung „vortibergehen“ (von der Zeit, also im Sinne des 
hebr. -It') genommeli; also: „im Verlauf der Jahreu. 

315, Ubers. von ii'll, 	I, 13, 21. 	J.; bedeutet auch Sage (V. 
I, 613 a), was allenfalls hier moglich ware ; cloch passt diese 
Bedeutung nicht zu der aus Itaschi gegebenen Erklarung, 
wonach das Wort die Spitze des Ochsensteckens bedeutet. 

20 loii, Ubers. von mo'Int , I, 13, 20 und 21. Das kann nur mit 

cric..4, Pflugsterze, identisch sein. 	Sollte beide Male 0 fur 
rt verschrieben sein, oder giebt es eine Form 0.,.,.1.51i? 

rosmi trini-i , Ubers. 	von tnril, I, 4, 5. 	Hier ist wahrschein- 
,.., 

lich 	zwischen 	..1 	und 	o 	zu 	erganzen. 	,.:.......::,!,) u;::...:.3)./ 
.15 

S. v. 	wie 	0,:..5.. 	(V. II, 606 b). 

12T-tl, Ubers. von win, I, 5, 4. 	Schwelle (pr. Nil.:4..T). 
-Min l`nrm, Ubers. 	von Itmtor; 	1Z,NWI, I, 27, 12, c)LX.,.;31‘.)....i.  

%..X...,310,4 	bei 	Vullers 	nicht 	verzeichnetes 	Faktitivum 	zu 

... i=:, 	II, 16, 21, 	wird 	mit 	,Np,;. 0 :N.J.'s'' 	r foetere. — 	tn 	 ,s  

(5,..\;;; ilbersetzt. 

p'-il. 	Zu I, 17, 20 findet sich zur Erklarung des Wortes r•I';`,,ort 
folgende Erlauterung: iNno: ,t 11,:m in, 	pi:: intio .9: 

'1z-11i irii 	rly 	lzvti. 	Das ist: 	JAS k.I.X.;.a 04.3_31.... Leo 
Of 

ejlk...a rmt 1,71p °L;.,4 	L.%.;..,..«...i L  . 5  . s 0 6 . ) . . .. .., . 	Also: man maeht ...,. 
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einen Prraben ringsumher,  , innerhalb 	dessen das Heer (?) 
lagert. 	.much I, 26, 7 	wird 5Y7Z= mit lalli= iibersetzt. 

25 11r17 	rrni, 	auch 1".rn 	',Ili, 	dient zur rbersetzung von n,i, 
I, 9, 24; 	c-1,0,1, 	17, 39; 	t-rn,v+i, 	18, 13; m,'Itn,:n, 21, 7; 
r,on, II, 5, 6. 	Ebenso ist 'nr.:E,1 , I, 19, 10 mit Min) Friii 

itti iibersetzt. 	Es ist 0,..1,..5- 1,..N.- und 0,..X....:4 L.)..?.. (V. I, 510 a). 

it55, Ubers. von tVt,, II, 19, 36. 	Vgl. 0,)‘*..:::..., kosten. 

-11,:i 	und roi:i, Ubers. von 	^c=i1 und itmr.il , II, 22, 8. 
Vgl. 00.,*.t.;,..., se movere. 	Vielleicht ist beidemal = an -I 
verschrieben. 

1 T*11, Ubers. von 111r, , Pipfer, II, 17, 28. 

1,511i , fibers. von 1,17, I, 8, 12. 	Vgl. ci.),.>, Ernte. 	Die hebr. 
0 2 

Schreibung unserer Hs. weist auf eine Wortform u..?).). 

30 ni-t , Ubers. 	von 	tiir , I, 10, 5. 	Ebenso Plur. 	tirwiti , II, 6, 5. 
Vgl. k_i_5 (V. I, 884 b). 

rip -Ml. Dieses Wort, einrnal tipinn geschrieben, dient zur Ubers. 
von n,yzt, I, 10, 5; 13, 3; 	II, 8, 6; 	von ntsm, I, 14, 12; 
und von =11:, I, 14, 1 und 14, 15'). 

11^Vni , Ubers. von 7=1,1, I, 14, 22. 
1N5n,1;-1, auch .1. 7.;rirs, Ubers. von t,rrip::, II, 15, 3 (neben ltiMT1nN, 

s. oben Nr. 7), und ,p*r: , I, 17, 40. 	Ebenso wird ;Inn, 

II, 22, 34, mit rIBtit".: -Itr.in iibersetzt. 	Es 1st _)..,,P, b....9 
gesprochen. 

nt,rt , 	dasselbe was ‘,....:,,....i! und ‘,:;,..,......5D, Ubers. von Inn,  ; I, 14; 39 
und 23, 23. 	 . 

35 N'7.,,tiOv-lti 	tin:,, Ubers. 	von rric,-1, II, 17, 19. 	Es 1st t,....,y1 

(V. I, 1450 b), durch t.,:),..::: 	determiniert; jedoch in anderer 
Bedeutung als der von Vullers verzeichneten. 	Die Form 
wiire k5L....t.9. 

1-1.1= rt,t41, neben li'l 	'VT.; (003s' Li2,,LS, s. Vull. II, 1277 a), die 

Erkl. 	von 	1t-it,1 , 	entsprechend 	den 	beiden 	Erkliirungen 

1) Bier punktiert die Hs.: =17Z-1. 
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Raschis. • Es ist eine Nebenform der 1nterjektion Ls!. , wehe 
(ar11 ). 

rtill , Ubers. von r'r, I, 17, 4. 	Vgl. b:•53  und ,....,...?.. , 	spithama. 

itibl , 	auch 	th,i, 	mit 0,..x....:.:, zusammengesetzt zur tibersetzung 
der Verba T.,..v= (I, 4, 2; 30, 16; II, 5, 18) und r.:tz (I, 23, 7, 
27, 8 etc.) dienend. 	Vgl. SAS  , 	divisus, 	separatus, 	sparsus 
(V. II, 1431 a). 

inv.7,71 	(das ist ,,,,,,,..:ZS t3 ), Ubers. 	von 	nt:zni, 	II, 17, 19. 	Bei 
Vullers II, 1401 nicht vothanden. 

40 in:7"1, Uhers. von it:,, walzet, ,I, 14, 33.  
1,::1,t-11, 	Ubers. 	von 	12,1",ri, 	II, 13, 8. 	Aus )3 

	
(= fi) 	und 

‘-xe 31,-?;:•:, 	(-= ,..X.*34e4:;), 	s. 	V. I, 489 b. 
IT 4:17, Ubers. von .7-1zril, I, 4, 19. 	ist eine seltene Neben- 

form von " ) .it•  , Knie (V. II, 160 a). 	Auch Schirwani fiber- 
setzt .'.v7= mit 0  0.  , .) 3c• ) 	• 

111Tt (,).,?.3  zq ), Ubers. von inn, vivat, I, 10, 24, und II, 16, 16. 
;111-1, II, 12, 3, wird Ina trInti 11:117 	( 53! LX,...t.31_.,i)) fiber- 
setzt. 	Dieses Faktitivurn von 0.7,......5  fehlt bei Vullers. 

1.-,= .,-17, Ubers. von 1:17 -1, II, 1, 17 und 3, 33. 	Das ist o_JS-  ksjij. 
45 Nit ;:-5 	rii tm, 	Ubers. 	von 	,mp:1 7 	I, 24, 13; 	thtitz , 	tibers. 

von rnt.p:, II, 4, 8 (in II, 22, 44 steht der Plural tinthgc.:). 
Hfichst wahrscheinlich gekurzte, wenn nicht eher in unserer 
Handschrift verschriebene Wortform aus arabisch mbmtn::, 
d. i. .2,...4LS2..,, von ,.........k., Bezahiung fordcrn, also vergelten. 

mz, tibers. von M=1: , I, 14, 14. 
NE.:.-:, Ubers. von rbn, II, 6,19. 	Vgl. j.):.;', (5.„..ik, Nebenform 

von 	eine Art Gebaek, s. V. II, 871 a b. JJS, E.7, 
.:0 	-In= , 	Ubers. 	von 	"11; 	(= ::*, I, 7, 12; 	ebenso 	tirtivz= 7  

fibers. 	von 	rvbaz1 , 	I, 13, 6, 	und 	i.:-= (z...310.30) nrin, 
Ubers. von '..."'=r; lit) , I, 14, 4. 	Eine solche Bedeutung von 
,...\;..,.? (Felsen) ist bei Vullers II, 888 a nicht erwahnt. 

' ...n-orlE,  , 	in 	der fibers. 	von 	i'nr.tb, 	I, 9, 5. 	Bei 	V. 	I, 662 b: 
1,i;:,.,,x., 	(bier 	K:z.4...)...). 

_...) 	 ,r 
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60 1'5, Ubers. von rivv.)K, II, 6, 19. 	Das ist i g5..*. 	(auch a,e,..:), 
lederner Weinschlauch (V. I, 774b). 

c. J 

c-rn= 	i'n1:t 	( rif oi.), then. von .rorn, I, 12, 3. 	Bei V. 
I, 671 b f. nicht vorhanden. 

i[:]:iz 	rta.. , 	neben 	irrm 71:1 	(d. i. ,..)...3)13....? 343), 	die Ubers. 
von 	-Irt::., 	II, 22, 42; 	p 	 fit; 7=1; , 	die 	Ubers. 	von 	nrivit, 
II, 22, 7. 

iti,mtn, Ubers. 	von 	nitv.*:m, 	Plural 	von 	L5aL,o, Hausmutter, 
V. II, 1124b. 

1'1= Tr:, neben 11= '01r (s. Nr. 44), Ubers. von 1:1 41, II, 1, 17. 
Verschrieben aus 0.71-  ty.,..0" (rmn). 

55 n-qvz, auch -.qv:, einmal Min: geschrieben, mit oc.)...;;:, zusammen-
gesetzt, fibers. von t13,,  (II, 16, 2), ti's,  (II, 16, 14 und 17, 29), 
yr (II, 17, 2). 

7u5-.7.1 , 0-hers. von ;Z`=, II, 12, 31, und r111172, ib.; beim ersten 

Worte 	steht rriti 	(s)). daneben. 	Das 	Wort 'it!,47: findet 
sich 	auch in der Erklarung zu rt-o2Vrt, I, 13, 21: .rn il,  
ntrit rrilZ. 	Ohne Zweifel Abkiirzung aus dem arabischen 
`hilt): ( .).,:::,;,o), Sage. 

ii-i= '1" 117: 	fibers. von iibi, I, 22, 18; In= `rnin ti:, Ubers. von 
1M1.',1 	(= 	inti 	be, 	nach Rasehi), 	I, 17, 39. 	Hingegen ist 
';'til't, I, 12, 22 	mit 	-m= 	.9: 	i-Inn 	iibersetzt. 	v)0' 0;i  A 

und ei  0 S.  0;,.4 I,..i. .5 	_i 
1145:1•1= ti:, Ubers. von 'iNtrzn, I, 8, 19. 	Fiir oi..).??4.1-  nennt V. 

II, 784 a, nach Castelli, nur die pers. Ubers. des A. T. als 
Quelle. 	Mit rdl.i (= V•vn WO iibersetzt Moses Schirwani 
die Wurzel 1371 

7*, , Ubers. von ',= , I, 10, 5; 	tinr,5NEN , 	Ubers. von tr,'::=., 
II, 6, 5. 	Das Wort scheint mit 00,..1,..i Z, 	tibiam 	inflare 
(V. II, 1359 b) zusanunenzuhangen. 

co tIlirz , Ubers. von ,rvin, I, 2, 31. 
io:, Ubers. 	von 	rItviri. 	Wohl 	.,..6„,.i 	zu 	lesen, 	und 	die 	altere 

Form von-bi...i  (=-- "3). 	S. V. II, 1373a, wo ai.3 als „indisches" 
Wort bezeichnet ist. 
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'-rn= 'mill , fibers. von 1mi, I, 21, 14. 	047,i ist die nach falscher 

Analogie 	gebildete 	vollere 	Form 	fur 	043 	(= 	,::,....1.,..i, 
scriptio)1). 	 - 

ti'lln 	vantykt)9 , 	fibers. 	von 	1=17:, 	I, 20, 18. 	Substantiv 	zu 
0.:4........::,i . 

N-Iln 4ren..0, tilers. von ,z*m, II, 14, 7. 	Vgl. ,36,...)', 32), 3t.6, 
pruna, carbo. 

65 N'Ilti "rvnno 	d. i. 5,t 0..*.il..++., fibers. von virso=1, I, 16, 14. , 
Faktitivum zu 	pavere (V. II, 356 a). 	Ebenso ib. 00..,t4.4,..„ 
V. 15 tinin Immo , 	fibers. 	von 11-1,=7:. 	Vgl. tmo ( r...i.,„, 
V. ib.), fibers. von Int , I, 11, 7. 

lbBio, fibers. von pr=, I, 11, 8, das im Sinne von D'IOrt, Scherben, 
verstanden wird. 

ltstv-gii til), , fibers. von tr,ci2M, I, 14, 16: ebenso VII ti-ri,2, 

fibers. 	von 	`7n1=-1, II, 13, 34. 	Wahrscheinlich 	von 	 j,,,.,,- 	, 
spectatio, 	das 	auch 	mit 	 ,;.;;,ti zusammengesetzt wird. 	S. 
V. II, 364b. 

i,:int) , fibers. von n?n, II, 2, 13. 

1-r15 t-r,V•it, fibers. von +Inn , I, 17, 25 und 26. 	rrvlo scheint 
zu 	 x...,.S x,,, zu gehoren, einem Synonym zu 0,3i j,,,,, was 
objurgare, exprobrare bedeutet (V. II, 252a); t-m=, I, 3, 13, 
ist mit IT `t ubersetzt. 

70 pi= 	-In vi', fibers, 	von 	12724, II, 22, 18. 	Sollte 	das 	eine 
Verschreibung aus trls+ = vEr, (4,.e...6.= sein? 	Vgl. noch 
.p2 ,,ts 0,1V, fibers. von ,mmz7:, II, 22, 3. 

pm,, fiir 11:zzi (0.,..L<I), fibers. von M , I Konige 1, 12. 

tim'nz,  , fibers. von ;••C=+, I, 6, 7. 	S. x4c3= , s. v. wie 4), Wagen. 

1) tber die Abstraktbildungen auf 0...«..—., bei Moses Schirwani s. Zeitschr. 
f. d. alttest. Wissenschaft, Jahrg. 16 , S. 231 ff. 	043 gehort natiirlich nicht 
zu denselben, da L):::. zur Wurzel gehiirt. Immerhin aber haben diese Abstrakt- 
bildungen auf 	und 	such die vorliegende Erweiterung aus L):::•.— 	0.2:.— 	 (At:, 
zu 0.43 hervorgerufen. 
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n'vit 'n'D-It,  , fibers. von tnzplup , I, 17, 5. 	Vgl. to...!,,,,) und 3,.3  , 
Fisehschuppen. 	V. I, 38411 b. 

1-1'1= .1-1=7:.t, Ubers. von nIttrn , I, 10, 13. 	D. i. cy..)).S ks),.....+A.A. 

75117,:i 	tn:t, 	auch 	lint) 	tln:t , 	dient 	zur Ubers. 	von 1'1n ;n, 
I, 5, 9; •,nnnt:i, I, 20, 5; tinn:, I, 10, 22; nNtn:1, I, 19, 2; 
lt.mnn,I, I, 13, 6. 	t,tiltrmn, I, 23, 23, At mit -INV., Int- ;D. 

iibersetzt. 	Es ist dasselbe was U"  i..x..:, 0 . 	, l...:_i , sich verbergen. 

tin 1t4t II= Mt-ID, Ubers. von lnnnnl, I, 11, 7. 

In:, i-li, 	fibers. von I, 11, 3. 	Ein Kompos. 0,...\40;3 i, hat V. 
II, 974 b nicht. 

linnil,*11: , 	Ubers. 	von 	Tint, II, 3, 25. 	Vgl. 0.:4$5ti 	cit.Xt,,,1 , 
fallere, decipere. 

1N,nt 	.TInNtl.., 	Ubers. von niti=n%:, 	I, 2, 22. 	,rinNt= seheint 

Arabisierung von 0.9L1....,„ zu sein (2=r--  Li.), also ciLe.):-< LeLee.• 

	

80 '111N±, Ubers. von 1-0,7.r.2, I, 21, 10. 	Es ist ):.);_.. mit u in der 
zweiten Silbe (s. S. 407, A. 2). 

nti-In 	nv+=i:, 	Ubers. 	von Mr,1^.1t , 	II, 22, 31. 	Aus 	arabisch 
i.K........... . 	Auch Saadja iThersetzte das Wort (zu Prov. 30, 6) 
mit ii.S......,,,e; 	ebenso 	giebt Abulwalid 	,5,...,,, 	als Bedeutung 
des hebr. Verbums ;:inx . 	Ob nun die Sehreibung mit 5: 
(= 	.) auf der Aussprache des Wortes beruht, oder aber 
irrtiinnich statt It steht, kann ich nicht entscheiden. 

li,tzir., neben Trt'll (oben N. 32), Ubers. von 1p=1'1, I, 14, 22. 

...tti:,,tit , 	Ubers. 	von 	11le7p , 	I, 13, 21, 	und 	:4':v":, I, 2, 14. 	V. 
I, 595 b bringt keine entsprechende Bedeutung von St..k.',...?. 
Jedoch hat das Wort bier die Bedeutung von 	 :,<..:,.... mid 
,,,Kk.,t., uncus. 

C'1 	nnti., 	Ubers. von r1-1=N1, II, 13, 6. 	Wohl 	dasselbe was 

0,.) 	.• 	- 	 L>. 	(V. I, 554 a), 	eibum tempore ,..L.:,...:;:,',...>. diet° .)-, 	 ''   ''' 
edere. 

85 r,=p , 	Ubers. 	von 	t',t,M , 	I, 25, 18. 	Vgl. ..) .....,.iii und :i.,!"5" (V. II. .• 732 a, 925 a). 
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iNvcip , Ubers. von nt-IV,:, I, 17, 8, 20; m•••zt.rn , I, 11, 11; "wt,, 
II, 2, 15; 	1r= 	INt.:Ip , 	Ubers. 	von 	I5-15"1; 	I, 14, 2 	and 
17, 2 	(an 	letzter Stelle 	dann 	die 	Erlauterung: 	ii•`1ts 	i", 
d. h. c .)..*.1) = 0.x......g.). 	Vgl. 0,4,i.i, 'aus dem tiirkischen 
(:),...Z.i, V. II, 748b. 	. 

::.= N=17, Ubers. von .",,',p , I, 17, 40, 49; 25, 29. 
-rnu 	"5.: 	'1 	"ti-1, tbers. 	von 	r.n.:•, , I, 15, 29 	(,..)2,.;.::, L a 	 ..< L59. 

Vgl. den Ausdruck 0) c 5 (V. II, 20 a). 

• . ti-ritt mn ntrvl, Ubers. von 1,rp12-1 , 	II, 15, 4. 	Vgl. ,::..,.,!) 
0,),..f , V. II, 6 a. 

so ^Nn-)-1, 	fibers. 	von 	t•o•Int:,, 	I, 6, 4 f. 	Von 	si.,), 	intestina (V. 
II, 65 b). 

	

trEr+-1, Ubers. 	von 	.1,12n, I, 2, 8. 	Vielleicht 	aus 	mr,B•of 	ver- 

	

schrieben. 	Dieses 	ware 	die 	wartliche 	Ubersetzung 	von 
7.217::, 	,gegossen". 

2.t.:Np tc-rz.),-1, fibers. von ni="='..^., II, 13, 6. 	Das eine Wort ist 
x.:Zi....••  (V. II, 38 b), das andere 4.-.IL6:i (V. II, 728 a). 	Ib. ist 

='=1 mit `trip 	tirvi 	(o)L.... 	x.:•:..:3:,) ) iibersetzt. 

-1-1= •,Y:rittf, fibers. von t'..7.:, I, 13, 6 mid 14, 24. 	An der zweiten 
Stelle dazu noch •In4 In= i-ts: -ot T4: d. h. 0.4, 01.4)  „vermehrte 
sich", etwa: drangte sich zusammen. 

"r:E".="lz , 	tbers. 	von 	rioui,1 , 	I, 15, 33; 	ti'In 	•itv,:.*=, 	Ubers. 
von ":',pi, I, 31, 4; tint ••;:===t, Ubers. von ,rrip-m, ib. 
oi.X.,,,il,LG:•, Factitivum zu 0.:.4L. 

95 

	

r•-•,73 nirra.1:=, Ubers. von n15: ,b)nt.ln, II, 22, 5. 	L.):::._;.?..::4, Ab- „ 
straktbildung 	zu 	0..;;;....,<1/4.:;;; (=-_. 	hebr. 	'1Zt:). 	Vgl. 	L.5..t.‹., 
V. II, 452 b. 

ttniN 	11,1-1T1 	rv,-iti, Ubers. 	von 	*':c1, 	I, 2, 25. 	D. 	i. 1 /4::.•,....4i,:::. 

..)3 	) 	• 
-1,:ctw:,., Ubers. von 1=51, 	II, 14, 7. 	Kausativum 	zu ci,.X.e,...LS, 

traurig 	sein (V. II, 414 a). 	Auch Schirwani giebt als Be- 
deutung der Wurzel [-r]== : 00..e„...a. 
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ilit 'gin, 	zur Erklarung 	von rilrm, I, 3, 2. 	0,...x.,;,:l ;:i, s. V. 
I, 411 b. 	Schirwani hat L5 ** K.J)  I.:i . 

pt 	;arzr, 	Ubers. 	von 	rt,:, 	II, 1, 6. 	Vgl. 	04 z..*.<*.i, 	V. 
I, 455 b. 

ioo rtMroY,r: • , Ubers. von trnin, I, 13, 6. 	Aus )4, spina (V. I, 459) 
gebildetes Substantiv: mit Dornen bewach\sene G-egenden. 

IiVr), Ubers. von ,2=:-I, I, 8, 3. 

iti'l 	•I'illon, 	Ubers. 	von 	ripir, 	I, 25, 31; 	31+1 	-1.1-rszl , 	Ubers. 
von 	'112)=,.1, 	ib. 	 I  

-rnz rrlivr, Ubers. von r•IlDnu , I, 15, 33; int; I-r-Mir , Ubers. 
von ',v,un, ib. 

In exeget is cher Hinsicht bietet uns or Kommentar schon 
wegen seiner Knappheit und seines 	durftige 	, 	tell` 	aus Raschi- 
Excerpten, 	teils 	aus einfachen Wortiibersetzun‘ Ten bestehendei 	In- 
haltes nur wenig bemerkenswerte Einzelheiten. 	Doeli ist nai ent- 
lich hervorzuheben, was zum Teil schon aus den 	iisliefigeri A 	gaben 
und 	Listen 	ersichtlich 	ist, 	dass 	unser 	Auto 	7 1r 	iedergabe 
der hebraischen Ausdriieke 	sehr haufig besonder 	-Iturakteristische 
persische Worter heranzieht mid z. B. fur R e a 	i i n the ihm am 
passendsten scheinende, wenn auch deco Kulturgebi 	e seiner eigenen 
Heimat angehorige Benennung withlt. 	Im folgen 	ca 	seien 'noch 
einige, auf die eine oder andere Weise hervorstechen 	le Einzelheiten 
aus dem persischen Samuel-Kommentare zusaromeng. 	,tellt. 

I, 2, 19, 1,41+1 	wird mit lx-6 ubersetzt; II, 13, 1 		1.1.0,.,:m mit 
.... 

tirri•Ii. 	Es ist arab. 	(.5.?).i, auch 4?.), (s. V. Il 	. 650 b)1). — 
6, 18, 	=t•t wird mit -rfinln, d. i..bi..,a ilbenetzt. 	Das 	entspricht 
der dem Targum widersprechenden Erklitrung Abulwalid wonach 
',=ti 	hier 	soviel bedeutet 	wie p7.3;! (Worterb. Art. ‘,=ti 1 	iide). — 
9, 1, 'rt.!, 0,,,;,5;,9. — 10, 11, t9.;, 6)...:'4 r-.)/ (5.5.. 4 ir. e,.. 	Da.  Niplial 
ist also in passivischer Bedeutung genommen. — 10, 19, nz,, 	in=  
4...;:, cst..E.,..K.ci (etymologisch genaue Wiedergabe des hebr. Wt 	.tes).  

1) 1= 11eti, II, 6, 14 wird 	mit iNrtin 4Z''' 7, d. i. 	. Li:r 
LI 	LC • ...: 

ganz anders als derselbe Ausdruck in I, 2, 18 (s. oben S. 409, /Cr. 1), 	Ab 
an dieser Stolle ist vom Gewand des Knaben Samuel die Rede, an jener von 
dem des Konigs David. 
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- 13, 12, ,n,',n, rojL.5..12 )1.4..i (n-hm rni:), 	s. V. II, 1347 b. - 

13, 19, 	Inln, 3L ;.:....i 	(`Irtv). 	- 14, 25f., 	"V'`:, 3...-K-:::, (r 	-1'.23), 
Zuckerrohr! 	Ib. 	nr1=, 	cp.......,,;,4 	(irt?). 	Es 	ist 	das 	die 	Er- 
klarung, welche Raschi im Namen des .0,:i/7:`,olt-t In: 'n anfiihrt. -- 

15, 	23, 	top, 	,):inn, 	d. 	i. 	L.5.4.,. -us4; 	t,c-ir, 	4nir.:vIti, 	d. 	i. 

(5451:2:11). - Ib. '11:tril, cy.-..51.... 0,33 :t! (15o iiIrt,N), each Raschis 
Erklarung. - 15, 32, 	rirr:"5::, nach dem Targum 	(nt...1:7;) mit 
mini'm 	T: 	ilbersetzt , 	d. i. tk.))3;,,! iLi , 	delicate 	educatus (s. V. II, 
1276b). - 17, 17, 	y"-irl nach der Etymologie 	des Wortes mit 
itiii: ilbersetzt ; 0,..\.433 (V. I, 918 b). - 18, 6, tly.r31z.lt  ; ,z.:,:imot 

d. i. • k_5 - 	x.......?. 	Uber ,;11',<...;.. 	als Musikinstrument s. V. I, 595 a, 

N. 6 2). - 19, 13, ;nut, %....)5.- .c.NAL... (zo-5 mr.Nit), s. V. I, 502 a. •
, 

- Ib. vorrn 'n,ot : 	b N.S.  t...:.5.3.A0.4 ii.:.:...L.., 	‘z:..........i, 	Ziegenfell, rVI 	 , oy 
in Form einer Maze - verarbeitet. - Zu rreltr , 20, 15 findet sich 
neben der Ub. L 5  , ; . 	.).? auch die hier nicht passende tb. Ili= t:-4; 
ebenso ib. T+61-1= rznu) T.,: li.= knn, ronvnt; and V. 16 ;:no rvn.-.)41 

, 
i:o '11 l': -renin. 	C) 0„,•....3 	...to ' ...:-''' 	eine 	wSrtliche 	Wiedergabe 	von ••  
1-14-1= ri-In , erwahnt V. II, 422 b nicht neben 0,.X.LS _.6...;.::, - 21,6, 

- 	, 
lolp,: ,x,,ic tR.x.:::, c.x.,,,)„, es wird unrein. - 23, 19, lInno,r1 imm: 

,ino= rt.', ',i'.:N 7  d. i. ts,..4.,.,.4 Q.:,......,li z4._f,.ii, 	zur Rechten der Roble. 

	

' 	' 	- 25, 3, ,=',t tit; ,1. Nach der Erklarung ,.......... 	aus 	,_....., 	=-- 1...... .., 

Raschis (='= noitn) folgt eine andere: 171 :,,o 4,17x-t nv,  (0_,..i...10 

oa ,2<.,...,) „wie mein Hund" ! - 26, 12, rintv., s)1.;:a (rv-syt), vas 
0 3 

e corio consutum (V. II, 1135 b). - 28, 3, rit-itin, ok ?s, ..x..3) s)..4 
, 	, 

(ebenso ="1t1=, V. 8); 	trinv-rrt, 	(),,),! di.--kt.).:,..! 	(t-pm 	lti51ro1N). 

5 	w 	5 
1) Ebenso I, 18, 8, ,7:0p : cyl-  L54,.....La; I, 19, 3 tIVII'M : i/VTIT.Miti . 
2) Zwei andere, bei Vullers ebenfalls nicht vorkommende Musikinstrumente 

sind zu II, 6, 5 genannt: NrIlD 'Ititli'.', Ubers. von t.,:,::.?:n*, 	tt70:',T ri'' 	, 
Ubers. von tr071';1. 

   
  



420 	Backer, Ein persisaer Kommentar zum Backe Samuel. 

II, 1, 9. 	imurt, 	 4i 3e,3 .331 (s. V. II, 7491)). 	— 	1, 20. 
- , 	_ rirlm, LcD.).51,4  (N;1112). 	— 	5, 	7. ti-i'= -T , 	isi....2 (Nr.,=), 	s. V. II, 

515 b. 	— 	5, 18. 	C'NE"1, 	c.)!).1 	(iNnL.:,) , 	die 	Unglaubigen. 	— 

6, 20. 	t,p,nrl, 0*.U.c. c.,...< (i'lv 	t=). 	Er 	erklart 	t.,pli 	also 	un 
Sinne von rint. 	.7.17. — 	Zu 11, 27 	erhalt 	das Wort ':,, 	die 
Bemerkung 	'=,.t 17:= At. 	Diese Bemerkung kann nur dann Simi 
haben, wenn wir annehmen , 	dass 7t it fiir den Verfitsser und. die 
Leser,  , die 	er im Auge hatte, 	die Bedeutung Trauer (nicht nur: 
Trauernder), ja die Aussprache 74,, 	ganz verdrangt hatte, so dass 
er es fiir gut fend, 	das Textwort 74,171 mit jener Bemerkung zu 
versehen. 	In der That wissen wir durch Abulwalid, Rikma 
124, 21-24 (-,--- Luma` 210, 10-19) , 	dass in 	der traditionellen 
Aussprache der spanisehen Talmudgelehrten seiner Zeit das Trauer 
bedeutende Wort nicht .vj.,!, 	sondern '''..; 	gesprochen wurdel). - 

12, 19. to=1-1. r.r., 01.,,,:d t,.
.,

,z.,„: 	(iwv:1= ;,k", #). S. Full. 1,191 a). — 

13, 9. n-rztr; ' 0 . L:i.5 ' i 	olla magna (V. II, 7261)). — 14, 25. nv, 

a3-.-CL-1 	(much bei Moses Schirwani zur Wiedergabe der Wurzel 

[n]tri gebraucht). — 19, 14. 	nnrli, ,..x..5,X;r10.÷>.y...>. 	— 	19, 24. 
i',.7:7 mIry 	NI, , 	,4,:,. .ii a3 	X33! L5 L,i  0..l.3, 	er 	schnitt 	nicht 	die 
Nagel seiner Plisse 	ab. 	— 	20, 15. 	n ,77;0 	ist 	mit lorl iibersetzt. 
Das ist ar 	in persischer Aussprache 	womit nicht ,25,....,,.., 	 ,15,......,...., 
nur Dornen, sondern auch Wurfgeschosse in Dorngestalt bezeichnet 
werden. 	Diese auf der Bedeutung von li',-:0, Dorn, beruhende Er- 
klarung des Wortes r-s7•10 	findet 	sich 	much bei Moses Sehirwani. 
Auch die Oxforder Handsehrift des Wiirterbuches Abul- 
wa lids 	hat zu Anfang des Artikels ''v:) eine Glosse 2) , 	die auch 

folgenden 	Satz 	enthalt: 	,45:-.....1. 	C.,,..).-b :3I 	r*.nlo 	1=mt,1 0.= 3,.;s.,3,.;s.,  
LX.q‘X.g. odo tL,...1.4  t:.,5 	'11 r,....,.!..:::, .".93. 	Salomon Ibn Parehon sagt 
ebenfalls zu Anfang des Artikels ':.=: (1. ri.1710) n'•;*o -Inn: rim, 
ntrt=rr rrnrre cipna t,..-.,,  z1:: /;Tn= 1:1r,  t,v-I) le. 

1) S. dazu meine Bemerkung: Die hebriiisch-neuhebriiische and hebraisch- 
aramaische Sprachvergleichuug des Abulwalid, S. 8, Anm. 10. 

8) S. meine Ausgabe des vivizn -ico (Berlin 1895), S. 339, Note 3. 
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Es sei nur noch alit' einige Beispiele der Umsehreibung b i I d- 
liehe r Ausdriieke hingewiesen, 	die unser Kommentar. nach 	Art 

der alien 	tbersetzer 	bietet: 	I, 2, 31. 	r7I7, 	.::.....13.,3; 	5, 6. 	1^, 	::).),..);:; 
r....) }:*.s; 	II, 5, 8. 	11:1.= 	n,1, 	(5s74...:43l..! v„:"13,.)...) 	,..x....,..?, nhingelangt 
zur Maeht des Konigs' ; 22, 3. rp, ,L...,J3J; 	22, 9. 77,ntr 1,61.1 'ON, 

J.,;... 	L5.4 w..1)1.9 3i 	for 	jc ki.:;,:11, 	,,Feuer 	bringt 	Untergang 	dureh 

seinen Befall'. 
Zum Sehlusse seien 'loch, um ein deutliehes Bild von der Be-

sehaffenheit unseres Kommentars zu gewlihren, zwei Kapitel genau 
mach der Handschrift, mit alien Vokal- and Inteipunktionszeiehen, 
mitgeteilt. 	Die Exeerpte 	aus Rasehi 	habe 	ich 	in runde, 	Be- 
richtigungen oder Erganzungen in eckige Klammern gesetzt. 

I. Buch Samuel, Kapitel 25. 

6, r..,',',:n.:, 	::t-i r 	7,: 	trfb 	6 	bInb 	:(-rrn tt,) 	6 	rrz= 	'vs, 
6 ., T1', 'In 	ro: 	.7,3 	-cd:7=r1 	5- 	(=:-: r,37]) 6 ,;'•,;•: 	win, 	:Nrrvinn 
:im,:,S,: ttlt, 6 C'Til:i 	:(3 ,p1 4 T1 	=MI /,T7Z r1\371 	r1:12b 	:1711 	rm) 
6 1p6: 	:onnu,N .6,1-13 .nor_rnn rn 	ti`l:trN 	tnI"M b'.:45 6 31:7:7:,-,r; 
::-Inn. 6 inn vir=n:, 11p 6 lrnrn 	:tri rntrl rt,', 6 =1113 to 
:crl16 	Si" 	6 	,r,ir.7 -ny 	:,',.,Innn 	t 	,r.17:...•t; 	ritnt,,,= 	b 	t.,1:16r7r; 
t t,',nri ',,s' 1=16, 	:non 6 .-11-1,1 	:Innn 6 i'l:.rm 	:r-nn= 6 1.1:.71 
zn 6 inpm :1,:mb 	(j1155= 11nrIntN) 	t 1.:911 	: (airilbMit 	'"iit=b) 
tinnn, 	1,  t:rn,r) 6 rir.my 	ri-in 6 nnin 	:It,  ricrl Trz.:', t,-nt, 
1,=7, 6 -715 	t",tit 	:Pl'IZ 	1$r'; ltilTIE !,;', 	(3,1:=1 	1123 	rnte,itt 
A,ID tr',1:43, -Irgi .-let) 3.0 ,,i 	:(0,==,  01:.2:.7) 6 t,p17:2 :ra- zo tnpl', 
t•en:'n 	t'.11;= 	(17=n 	[sic] 	rynunini 	rin-mi) 	tntirt 	±1 	(..-;',n 	.71,4:::) 
-rn'l 111'N 6 %nrn1 	:',-;11t, .1Nin 	'' t'l 1=3' re, 6 rani', 	:1,,.x.t.: 
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1 -11M2M NV'II= 6 -r-im 	:11.1'N ,:ms, p 	TN 	i:115 	tr= 	b 	r.n11:,01:7: 

-.-IN 	ivIst b witin1 	:$-INnr0.7$,::, 	6 mnp: 	:774 -I:biz b :y, 

0"073T1 	:Nnu nin 	-1:bi= 6 nntinn 	:lu proinl 6 •inpn, 	: tint 

6 	imbn 	:min 	:;--,i1. 	t-11:s0 	371T1= 	in'T 	rorizr 	brix.: 	:17,..1'7:ss 	6 

: tinist ,rra-r36 

tber Alter und Heimat des hier beschriebenen Kommentars 
zum Buche 	Samuel 	liisst sich 	keine Vermutung aufstellen. 	Das 
Fragment, das — wie scion im Eingange bemerkt war — auf 
16 Blattern , 	mid zwar, 	wie nosh 	ersichtlich , 	in zwei in je acht 
Bliitter gelegten Bogen erhalten ist, scheint aus einer Handschrift 
geblieben zu sein, welche betrachtlich alter ist, als Moses Schirwanis 
im Jahre 1459 der christlichen Zeitrechnung gesehriebenes Worter- 
buch. 	Dabei 	ist die Handschrift nicht Autograph des Verfassers, 
da derselbe , jedenfalls ein seinen Stoll' behenschender Mann, nicht 
so grobe Fehler it-.  ,Teschrieben Witte ,• wie sie hie und da die Raschi- 
Excerpte und auch andere Teile der Handschrift entstellen 9. 	Diese 
Fehler sind einem Kopisten aufs Kerbholz zu setzen, der aber, wie 
der Zustand der persischen Teile der Handschrift zeigt, des Per-
sischen vollkommen kundig war. — Das Werk sclbst ist ein inter- 
essantes Dokument, 	welches 	die Art der litterarischeh Thiitigkeit 
der Juden Nordpersiens bekundet. 	Denn man kann wohl, obgleich 
kein direktes Moment darauf hinweist, 	unseren Kommentar mit 
dem Worterbuche Moses Schirwanis und dem hundert Jahre alteren 
Worterbuche Salomon b 	Samuels der gleichen Heimat zuweisen. 
Darauf deuten namentlich die tOrkischen Elemente seines Wort- 
schatzes bin. 	Oh dem, Verfasse-r 	eine vollstandige persische Uber- 
setzung des von ihni kommentierten biblischen Buches als Vorlage 
diente, wird zu untersuchen sein, wenn betretlende grossere Stficke 
der 	jfidisch - persischen 	Bibelfibersetzung 	zugiinglich 	sein 	werden. 
Fur den Einfluss Raschis als Bibelkommentator und das Ansehen, 
das er scion friihe selbSt in den entlegensten ostlichen Teilen 	der 
jiidischen Diaspora genoss , bietet unser Kommentar ein 	bisher in 
seiner Art einzig dastehendes Beispiel. 

1) Ausser den bisher, namentlich innerhalb dor zum Schloss° mitgeteilton 
Texto 	beriehtigtett 	Fehlern 	unserer Handschrift scion 	bier nosh 	°inutile an- 
gemerkt: 1, 1, 21 telY112 rms n', I. '73 71=1 P'`.  (aus dem TAIgiim); 14, 84 
12C1 , 1. l'=0 &'l; 	19, 25 1%.71; (so punktiort), I. 117.1'11 (aus Rasebi zu 
CrlY); II, 5, 6 	6-x:=;r0=, I. m,:prtz. 

.,b• 
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Bemerkungen zu Herrn Steinschneiders Abhandlung: 
„Die arabischen flbersetzungen aus dem Griechischen". 

Zweiter Abschnitt: Mathematik. 
(S. 161 it u. 337 ff.) 

Von 

Dr. Heinrich Suter. 

Dem Verfasser dieser Bemerkungen ist die Ehre zu Teil ge- 
worden , 	von 	Herrn 	SteinsChneider 	in 	seiner 	Abhandlung 	„Die 
arabischen 	tlbersetzungen 	aus 	dem 	Griechischen“ 	oft 	citiert 	zu 
werden. 	Meine Ubersetzung des Kapitels iiber die Mathematiker 
aus dem Fihrist des Ibn en-Nadim ist an einigen Steller" beanstandet 
worden und zwar,  , was ich ohne weiteres zugebe , teilweise mit 
Recht. 	Dagegen kann ich nicht umhin , mich gegen .  einige Aus- 
setzungen 	und 	Auffassungen 	des 	Herrn 	St., 	die 	mir 	unrichtig 
scheinen, zu werden und zugleich noch einige Erganzungen und 
Berichtigungen zu den Biographien einzelner Autoren beizufiiaen. 

1) In meiner Ubersetzung des mathematischen Kapitels °des 
Fihrist (im VI. Hefte der Abhandlungen 'air Geschichte d. Math., 
Leipzig, B. G. Teubner 1892) drfickte ich mein Erstaunen darilber 
aus, class Herr St. in seiner Abhandlung „Euklid bei den Arabern" 

r 	Math. u: Phys. 	31. 	 irg. 	S. 81-110) 	die 	im (Zeitschrift 	ffi 	 ial 
Artikel „Euklides" im Fihrist genannte Schrift dieses Mathematikers, 
betitelt „die Porismen" (el- fawn 	ganz unberficksichtigt gelassen 
babe. 	Herr St. entschuldigt skit nun S. 164 damit, 	dass er nur 
solche Schriften besprechen wollte, deren Ubersetzung ins Arabische 
„wenigstens wahrscheinlich" sei. 	Warum hat er dann sub Nr. 10 
in der genannten Abhandlung (Euklid bei den Arabern) noch eine 
dem Euklides 	zugeschriebene 	Schrift 	am 	tiagi Chalfa fiber 	die. 
Traumdeutekunst erwithnt, von der weder der Fihrist noch irgend 
eine andere arabische Quelle etwas weiss ? 	Ein Werk , des in der 
Geschichte der Mathematik eine so bedeutende Rolle spielt wie die 
Porismen, darf in einer Arbeit, betitelt „Euklid bei den Arabern", 
nicht iibergangen werden. 

2) S. 166 sagt Herr. St., den Kommentar Neirizis zu den An- 
fangen 	(mu,sadireit , 	d. h. 	Definitionen 	etc.) 	besitze 	die 	Berliner 
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k. Bibliothek, 	bei Ahlwardt V. 314, n. 5927. 	Hierzu 	ist 	zu be- 
merken: 	Erstens heisst museidarat (nicht mu,sadireit) weder „An- 
fringe" noch „Definitionen", sondern ist wortlich zu tibersetzen mit 
„Postulate" (vgl. u. a. auch Codex Leidensis 399, 1, ed. Besthorn 
u. Heiberg, Part. I, Fasc. I). 	Zweitens handelt 	das Berliner Ms. 
nach Ahlwardts Beschreibung nicht fiber samtliche mum:lc/art-it, was 
kaum mfiglich ware, da es bloss fol. 51-523  umfasst, sondern nur 
fi bajcin el- museidara el- maschltdra, 	d. h. fiber 	das berfihmte 
Postulat, d. i. das Postulat V, oder spater 11. Axiom genannt, fiber 
zwei Parallele von einer dritten Geraden geschnitten, tiber welshes 
im 	Altertum, 	Mittelalter 	und 	in 	der 	Neuzeit 	viel 	geschrieben 
worden ist. 

3) S. 167. 	Zu Djajjani (!)1) Kadhi abu Abd Allah Muhammed 
b. iXruads ist zu bemerken, 	dass 	dieser Autor 	sehr wahrscheinlich 
identisch 	ist mit Muh. h. Jfisuf 	b. Ahmed b. A.Iu`ad 	el- Guhanni 
(nicht Gajjani) aus Cordova, geb. 379 d. H., fiber welchen ich einer 
Artikel in einer bald erscheinenden Arheit 	fiber 	arabische Mathe- 
matiker und Astronomer bringen werde. 

4) S. 168. 	Was den Kommentar des Hasan b. `Obeidallah 
zu 	den Schwierigkeiten des EuklidisNen Buches. fiber 	das Ver- 
haltnis anbetrifft, so mag Hanuners und Herrn Steinschneiders Ver-
mutung zutreffen, dass es sich hier um zwei Werke handle , um 
eines iiber die schwierigen Partien des Euklides und um ein soiches 
fiber das Verhaltnis (nicht „fiber Proportionen", denn „nisbe" heisst 
bei arabisehen Mathematikern nie „Proportion' ; 	„tandsub" heisst 
Proportionalitat, Ahnlichkeit; mal.eddir mutandsibe sind proportio- 
nale Grossen). 	Meine Vermutung, es sollte vielleicht statt „nisbe" 
heissen „leisure" und dann dos Buch der Teilung (der Figuren) ge- 
meint sein, 	ist 	denn 	doch 	so ungeheuerlich nicht, 	dass Herr St. 
hinzuzuffigen brauchte: ,und daraus sollte Schwieriges serklart sein?" 
Ich weirs nicht, 	ob Herr St. die Ubersetzung 	dieses Buches von 
F. Woepke gelesen hat; ich glaube nicht, sonst hatte 	er wahr- 
scheinlich diese Frage nicht hinzugefiigt. 

5) S. 169 	versetzt  Herr St. den 	Jabja b. abfl -Schukr ins 
10. Jahrhundert, S. 182 in die Zeit um 1244-54, S. 207 um 
1265; 	die 	letzte 	Angabe 	diirfte 	die richtigste 	sein, 	da 	er nach 
Abillfarag ein Zeitgenosse von Nasir ed-Din et-Tusi war. 

6) S. 178. 	,Die 	nachfolgenden 	Titel 	sind 	nichts 	als 	Miss- 
verstandnisse. 	10. Uber Spirallinien (lehutat laulab0a) von ,Su- 
midas" etc. 	Wenrich, Leclerc und Suter substituieren Archimedes; 
wir haben gesehen (§ 99 A. 2), dass Nikomedes zu lesen sei". 

	

Was steht nun § 99 A. 2? 	„Suter ist den Verstossen Casiris 
gegeniiber 	viel 	zu 	schtichtern. 	Der 	von 	ihm 	herbeigebrachte 
„Simmiades" ist Nikomedes im Kommentar des Eutocius, s. EbA. 

1) Es ware doch zu wiinschen, dass Herr St. in der Transskription etwas 
sorgfaltiger und konsequenter ware. 
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(Euklid bei den Arabern) 	S. 104". 	An dieser 	Stelle 	entnimmt 
nun Herr St. aus Woepke (L'algebre d'Omar Alkhayyami, p. XII) 
folgendes: 	„Nikomedes 	((..P.'„) Lx.... , 	bei 	Casiri 	ii.„),,,..A.r..)". 	Nun ••  
steht aber bei Woepke 	nicht u...)0.,.,,,,, 	sondem u..,),..x.e,•!ro (sic 0; 
dies kann nun vielleicht das entstellte Nikomedes sein; da es aber 
Herr St. falsch gelesen hat , namlich t..) 	Lx.„.„., 	so muss jetzt not- ,-,_)   
wendig das u,,,..x.,,,ci...„ bei Casiri „Nikomedes" sein (!?). — Ich halte 
wie friiher daran fest, dass Archimedes zu lesen sei, dean — und 
das ist das Sachliche und Entscheidende — Archimedes hat ein 
Buch fiber die Spirallinien geschrieben , 	Nikomedes nicht. 	Denkt 
man sich iibriaens vor dem'Casiri'schen 	...)...,.4......., ein 	c 	das dureh 0 	 um  	) 7 

das Abschreiben weggefallen sein mag, so hat man bald das von 
den Arabern auf verschiedene Arten geschriebene Archimedes. 

7) S. 194 fasst Herr St. 	„Nimodar", wie es scheint, als eine 
astrologische Regel 	auf; 	ich 	babe 	in 	meiner 	Fihristubersetzung 
(S. 46 und 57) schon bemerkt, dass Nimudar (besser Numilar) das 
persische Wort fill- Horoskop ist (vgl. Vullers' Lexicon pers.-lat.)1) 
und als Buchtitel in persischen und arabischen astrologischen Werken 
nicht nur einmal vorkommt.• 

8) S. 197. 	Fur schalel el-lcattd‘ diirfte 	nun 	einmal die un- 
passende und ungenaue Ubersetzung „Figura sector' wegfallen, der 
richtige Ausdruck dafiir ist Sekantenfigur oder noch besser Trans-
versalenfigur; Sektor ist bekanntlieh in der Mathematik ein Kreis-
ausschnitt, mit dem diese Figur gar nichts zu thun hat. 

9) S. 198 hatte Herr St. neben Carra de Vaux' Besprechung 
des Nasir ed-Din'schen Werkes fiber die Transversalenfigur, heraus- 
gegeben 	von 	Caratheodory, 	auch 	diejenige 	von 	P. Tannery 	im 
Bullet. des scienc. math. 1892 	und 	die 	meinige 	in •der Biblioth. 
mathem. 1893, S. 1-8 erwahnen diirfen. 

10) S. 201. 

	

	Ich iibersetzte die folgenden Worte im Texte des 
.3 I 	oFihrist 	(S. 	268): 	1.,12.,i1 	xlii.i 	 .La.4.3 	—L -\---.<1 	. i 	L)..•• 	,...\:6 	mit: • . 	3  

„Es wurde 	schon gesagt, 	dass auch el-Hag-gai,r, ben :Agar dieses 
Werk (den Almagest des Ptolemaus) iibersetzt hat', und verwies 
dabei auf eine vorangegangene Stelle des Fihrist (S. 244), wo Ibn 
en-Nadim die tbersetzer aus verschiedenen Sprachen ins Arabische 
behandelt und wo es heisst: 	„el-Ha41fr, ben Matar kommentierte 
(Werke) fiir el-Mamiin und er ist es auch , der den Almagest und 
den Euklides iibersetzt hat'. 	Die Ubersetzung der oben angeRihrten 
arabischen Stelle gefallt nun Herrn St. nicht, 	er iibersetzt: 	„Man 
sagt, dass Vagag• hen Matar etc.' und fiigt unten in Anmerkung 3) 
hinzu: „Suter 1. c.: ,Es wurde schon gesagt` nach Anmerkung S. 244 
des Fihrist bei den tibersetzern; 	allein in lead liegt nicht 	iiberall 

1) Abgeleitet von 	dem 	persischen Verb= numAden ...-- zeigen, sich 
zeigen, erscheinen. 
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schon` und eine eigentliche Angabe fiber diese Ubersetzung, worauf 
bier eine Rfickbeziehung passte, findet sich nicht". (?) 	Den Schluss- 
satz verstehe ich nicht und ich fiberlasse den Herren Orientalisten 
zu entscheiden, welche Ubersetzung der Wahrheit naher liege. 

11) S. 213. 	Herr 	St. 	liest 	die 	Stelle 	im 	Fihrist 	S. 271: 
a.<3S ig.....SLA 3.= k....;..f so : 	„Kitelb 'aid mi'at el-kaldm", 	macht 

also 	aus 	dem ',....-1.,., 	des Testes 	willkfirlich 	ein 	i.:1%.4 = hundert 
und glaubt, es handle 	sich bier urn eine Schrift fiber das Centi- 
loquitun 	des 	Ptolemaus, 	das 	aber 	arabisch 	stets 	durch 	5.4;;;11 
(= Fructus) wiedergegeben wird. 	Ich iibersetzte „fiber das Wesen 
der Rede (Rhetorik)" und vermutete hierin einen logischen Traktat, 
da Muhammed ben Musa ben Schakir nach Ibn el-Kifti auch ein 
eifriger Logiker war. 	In der Anmerkung 1) sagt Herr St.: „Suter 
liest mdija (so steht es auch im Text!) und iibersetzt ,Wesen der 
Rede`; er meint wohl mahija". 	Soviel ich weiss, bedeutet mtiyija 
sowohl als maha = Wesen, Qualitlit, Natur einer Sache. 

12) S. 213. 	Abti Jitsuf Uklidisi ist 	vielleicht identisch mit 
`Abderrahman ben 'small ben Bedr, dem Euklides von Andalusien, 
der etwas vor dem .Jahre 1000 aus Spanien nach dem Osten ge-
reist und dort gestorben ist, und ein hervorragender Geometer und 
Logiker war; ich werde ihm in der oben genannten zu veroffent-
lichenden Abhandlung ebenfalls einen Artikel widmen. 

13) S. 215 schreibt Herr St.: 	,der kein anderer, als der be- 
rithinte Mag-riti (um 950?) 	ist". 	Also 	das Datum ist fiir Herrn 
St. unsicher,  , 	wahrend er doch schon 	in seiner 1862 erschienenen 
Arbeit • „Zur pseudepigraphischen Literatur des Mittelalters" S. 73 
das richtige Todesjahr 398 (1007/8) angegeben hat. 

14) S. 345. 	„Nadim fithrt unter dem Namen B[a]ts einen 
zweifelhaften Autor an, welchen Wenrich weggelassen hat`. — Dies 
ist unriehtig oder ungenau (was bei Herrn St. mit Rficksicht auf 
die Genauigkeit, 	die er von andern verlangt , nicht vorkommen 
sollte); 	von 	den vier Codices, 	die Flitgel bei seiner Ausgabe des 
Fihrist benutzt hat, haben drei 	 ,,I,?  , einer 	(ohne diakritische 
Punkte), warum soil dies nur B[a]ts heissen kfinnen ? 	Meine Kon- 
jektur,  , dass in jenen drei Codices das I. aus der Verlangerung des 
zweiten ,s. enstanden sein mag, und 	class 	daher L,,,.?  (=. Pappus) 
das richtige sein wird, erwahnt Herr St. gar nicht. 

Herr St. sagt ferner, dass Pm el-Iffti diesen Autor unter dem 
Namen B[a]ts oder (?) B[a]ns wiedergebe; Flfigel sagt, Ibn el-ifti 
habe o,,..,L3.; wie kann da neben Bns auch Bts gelesen werden? 

In der Anmerkung versetzt Herr St. den Pappus nach Cantor 
ans Ende des II. Jahrh.; soil heissen ans Ende des III. Jahrh. 

Bei 	der Durchgehung 	des Lidex bin 	ich noch auf einige 
Autoren gestossen, 	fiber die ich folgende Erganzungen und Be- 
richtigungen hinzuzuftigen habe. 
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S. 	375. 	„`APA, 	ed-Din 	laisar 	,b. 	'Abdelkasim 	el-Hanefil), 
Ingenieur im Dienste der Ejjubiden von Hama (Zeitgenosse von 
Tusi)“. — Ibn Chall. (Ubersetzung von Mac Guckin de Shine, III, 
471 u. 473) 	giebt 	die 	genauen Angaben fiber seine 	Lebenszeit: 
Er wurde zu Asfim in Oberagypten im Jahre 574 (117879) ge- 
boren und starb zu Damaskus im Redscheb 	649 (1251); 	Nasir 
ed-Din starb 1274. 	'Er heisst bei Ibn Chall. 'Alain ed-Din Kaisar 
h. Abi'l-1Psim b. `Abdelgani b. Musafir et-Ta'asif. 

S. 397. 	„Nagin ed-Din abu Zakarija. Jabja b. Mutiammed, 
ibn el-Lobudi, etc." 	Ibn abi Oseib. II, 185 giebt folgende Daten 
fill-seine Lebenszeit an: Er wurde geboren in -Hale]) ha Jahre 607 
(1210/11) 	und 	starb 	nach 666 (1267;68). 	Es 	werden mehrere 
mathematische Werke von Thin angefuhrt; 	ich 	wurde seine Bio- 
graphie in der zu veroffentlichenden Arbeit fiber arabische Mathe-
matiker und Astronomen bringen. 

S. 400. 	„Musa b. Jimis 	erganzt 	Apollonins 	Kegelschnitte, 
104". 	Hier 	(§ 104) 	heisst. er 	vollstiindig: 	„Kemhl ed -Din abii 
Ma'ali (?) Mush b. Jftnis", wozu Herr St. bemerkt : „wahrscheinlich 
identisch mit dem Arzte und Mathematiker abit 'Enriln, welcher 
1156-1242 in Mosul lebte". — Dies ist .jedenfalls sicker, nicht 
nur wahrscheinlich : Kemal ed-Din Musa b. Jrinis b. Mull. b. Man'a. 
abu 'Imran, war nicht sowohl als Arzt, sondern vielmehr als Rechts- 
gelehrter, Logiker und Mathematiker beriihmt. 	Er war nach seinem 
Schiller Nasir ed-Din 	Wohl 	der 	bedeutendste Mathematiker der 
Amber nach 	1100. 	Vgl. awl the Chall. Ubers. III, 466 (Kair. 
Ausgabe II, 132): 	hier heisst er: 	Abill- Patti, 	bei Ibn abi Oseib. 
abu 'Imran. 

S. 404. 	„Fachr 	ed-Din ibn el-Chafib, 	gest. 1210/11'. 	Pm 

	

abi Oseib. hat II, 23 	einen Artikel 	fiber 	diesen Autor und giebt 
sein Todesdatum auf den 1. Schawwal des Jahres 606 an, des ist 
im Miirz 1210. 

S. 406. 	„Samb, ibn el-, abft. 'Ali el-Hasan, c. Aristot. Physik 
52, S. 53; Einleitung in die Geometric.. 90". 	Der Index halt also 
den Kommentator der Aristotelischen Physik und den Verfasser der 
Einleitung in die Geometrie des Euklides fir dieselbe Personlich-
keit, der Text kennt aber zwei The el-Samb.:' 1) § 52, S. 53 (Bei-
heft 12 zum Centralhlatt f. Biblioth.) den Abu 'Ali el - Hasan ibn 
es-Sand) , 	genannt der Logiker von Bagdad, 	gest. im Juli 1021, 
den Kommentator der Physik des Aristoteles , und 2) den AsbaA 
ibn 	es-Sandi 	(§ 90 , S. 169), 	den Verfasser 	der Einleitung 	zmn 
Euklides. 	Hier (§ 90, S. 169) hatte nun doch Herr St. auf seine 
Abhandlung „Euklid bei den Arabern" (S. 96) 	verweiseiI 	diirfen, 

1) Ich gebe 	die. Citate nicht in der Form Herrn St.'s, sondern in der 
bei den deutschen Orientalisten jetzt gebrauchlichen Transskription, mit wenigen 
Ausnahmen; so schreibe ich ch und nicht kh oder b, such sch und nicht a. 
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so ware vielleicht die Verschmelzung der beiden Autoren im Index 
unterblieben. 

S. 406. ,Sarachsi, abill-`Abbas, 	Ahmed b. Mubammed b. 
et-Tajjib etc." — In Bezug auf die Lebenszeit sail ich zufallig die 
Verweisung auf § 26 (Beiheft 12 zum Centralblatt f. Biblioth. S. 5) 
nach and fand dort im Text und in Anmerkung 14 vier unrichtige 
Angaben: 1) im Text Z. 1 v. 0.: Sarachsi starb nicht 996, sondern 
899; 2) in der Anmerkung: Sarachsi heisst nicht Ibrahim, sondern 
Allied, was 	der Index 	ouch hat; .3) 	er wurde 896, nicht 993, 
gefangen 	genommen; 	4) 	der 	Chalife 	el-Mu`tfulid 	(Herr 	St.' hat 
Mu'atadhad!) bestieg 892 den Thron, nicht 832. — Es macht sich 
nicht gut, wenn man in derselben Anmerkung fragt: ,,Hat Leclerc 
die genauen Daten bei Oseib. nicht gekannt ?“ 

S. 407. „Schirazi, 	abill-Hosein `Abdelmelik b. Mubammed, 
cpd. v. Apollonius, Kegelschnitte , Tr. I, II. 103". 	— 	1m 	§ 103 
findet 	man . keinen Schirazi, 	dagegen 104; 	aber 	er verfasste 	ein 
Kompendium der sieben Traktate und nicht Moss von Tr. I und II. 
Der Index hat unmittelbar nach dem vorhergehenden noch einen 
andem „Schirazi, Kotb ed-Din, cpd. von Ptolemaus Almagest 114". 
Hier, § 114, 	heisst es 	einfach, 	„Schirazi (um 1200), 	nach 	oilier 
Notiz im Ms. Bodl. (Uri 913) bei Nix zu Apollonius S. 5". 	Dies 
ist also nicht Kotb ed-Din el-Schirazi, wie der Index sagt, sondern 
der 	vorhergehende 	abii'l-Hosein `Abdelmelik ; 	allerclings hat nach 
Nix Kotb ed-Din el-Schirazi eine persisehe Ubersetzung des Aus-
zuges aus dem Almagest von `Abdelmelik gemacht. — In der Bibl. 
math. 1892, S. 53-62 (die arabischen Bearbeiter des Almagestes) 
weiss Herr St. von beiden Schirazi nichts.    
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Epaphroditos und Hyginus. 
Von 

Anton Baumstark. 

Zur Erklarung der 	auf die 	klassische Litteratur beztiglichen 
Abschnitte im Kita,b al-Fihrist und im Ta'riV al-Ya`gabis 
werden sich, so ungemein dieselbe durch die Arbeiten A. M ii llers, 
Steinschneiders und Klamroths gefordert ist, mit der Zeit 
nosh zahlreiche Nachtrage geben lassen. 	Es sei mir gestattet bier 
zwei derartige Nachtrage vorzulegen , die, 	so 	bescheiden 	sie 	Sind, 
gleichwohl vielleicht nicht jeden Interesses 	entbehren. 	Der erste 
lehrt uns eine nicht unbedeutende 	Erscheinung 	der griechischen 
gelehrten Litteratur von einer neuen Seite kennen; der zweite zeigt 
die Syrer mit einer bestimmten Gattung der romischen Litteratur 
vertraut. 

, 	 . 
1. Fihrist I, 254: 	 0 za .3 	,._......Z.0 	a 	x.I 	L.3 	uy:2!...).:,.),L's! .) 	•  

ti...".i3 	K34.1i 3 	u....4t.la.,...) 1.:).1d J........siS yl.:d L5 	04 ,..5* ,, ...12.._-:.-9 

9 ii i CY 
.1 LL:A..3lfs z‘i 	Eiiii 	:.i. 	QiftI cod. \Tindob. 69 	(bei Fliigel Fihrist 
- 	•  

II, 	117) 	nicht 	ausschliesslich 	aus 	dem 	Fihrist: 	u..„21.1,,..)3....it...fii 

L.:1S;i 	Lt 1.4l.:4.< _..h.;,....-1 nit 	53 ,f 	3 	L 	Lx. 	S 3 ....LS ) 	 5 	' CY'? L5*"....6.) 	Lai) ̀ ---, 
iii3 	i 	K.IL:ciA 	 .IS 	k...i,Z" 	"p'..q,Jatit Ali L. 	Lt Ly...4tIolia.w) 	le,.....I43 	,.93  U, 

s.5C7  J ,:.:...;l:s. 	Fliigel, A. Muller und Steinschneider haben • 
mit dem u...,i..12...p3.:i',.ii nichts Richtiges anzufangen gewusst , 	und 
doch bedarf es nur einer Textesanderung, welche kaum .eine solche 
zu nennen ist, 	um einen wenigstens dem klassischen Philologen 
wohl bekannten Namen herzustellen. 	Man lese ut la+.535i,L4 t und 
man erkennt 'EnarceocSirog, den griechischen Grammatiker, der in 
Rom zur Zeit Neros und der Flavier lebte und, mit Flavios Jose-
phos befreundet, diesen zur Ausarbeitung seiner 1ovocrixii c'enato- 
Aoyia anspornte. 	Nach Suidas in Chaironeia geboren, gebildet in 
Alexandria, Freigelassener eines Modestus und eM ebenso reicher 
als eifriger Thichersamnaler, war er bisher hauptsachlich als Erklarer 
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der Homerischen1) und Hesiodischen2) Gedichte, des Pindaros8) und 
Kallimachos4) und als grammatischer Schriftsteller im 	strengeren 
Wortsinne5) bezeugt. Doch fehlte es such nicht an Spuren, welche 
auf philosophische Neigungen sich 	deuten liessen. 	Epiketos war 
sein Freigelassener (Suidas s. Tizbernrog). 	Sein Freund Josephos 
riihmt die Vielseitigkeit seines 	geistigen Lebens and ausdriicklich 
sein durch keine Wendung seines Schicksals gestortes Streben nach 
der Tugend (Antiqu. I, 1), im Jargon der Zeit , wie jeder Leser 
auch nur der Horazischen sermones und epistulae weiss , ziemlich 
so vigil als seine philosophische Lebensrichtung. 	Endlich nennt ihn 
Suidas in einem Atem mit Ptolemaios Chennos , in dem Christ, 
Geschichte 	der griechischen Litteratur2  400 und Litt i g, Andro- 
nikos von Rhodos , I. Programm des. Kgl. Maximiliansgymnasiums, 
Munchen 1890, 19. richtig den Verfasser des fragmentarisch durch den 
Fihrist, Ibn Abi U§aibi`a al-Mubagir und Qifti erhaltenen)l... 	%....3L:d 
a....;:_< %.,.A.:i le, 	14.:34” 	v....3 acid.. ! (Cf. Fihrist I, 255) erkannt haben. - 	) 
An Aristoteles schloss sich dann auch die von Ti3.bit ibn Qurrah 
iibersetzte Schrift des Epaphroditos an. Der Titel des griechischen 
Originales war wohl 'reel cato steel iptaog ;car 'Aetarovilmv. Die 
Grundlage der Arbeit muss in erster Reihe die Partie Nampo- 
;.ortxciIII , 2-5 	(pg. 371 b-377 a) 	gebildet haben. 	Daneben 
werden *.ilvaAvrtzie ifoTeece II, 15 (pg. 98 a) und Stellen verlorener 
Aristotelischer Sammelwerke (anoeiip,arce, Viaelg, greol3gi.cara, 
fmroi,anyara) herangezogen worden sein. 	Die Bezeichnung J.,.... 	6'i 
beruht jedenfalls 	auf 	einer 	Ungenauigkeit 	des 	Ausdruckes 	bei 
Yatty-5, ibn `Adi — in dessen Bibliothekskatalog 0.,:.:d k.::"...s.70), wie 
ich an anderer Stelle nachzuweisen hoffe —. Vollends die Aristote- 
lische Zia cp?' iLlut.,4" 	des Qifti ist nur unvorsichtig aus dem Worte 

....6'; herausgedeutet 	da 	eine 	derartige Specialschrift nicht nur 
J - 	 , 
von Aristoteles 	nicht verfasst wurde , sondern auch von keinem 
Orientalen unter seinem Namen citiert wird. Der Titel nEpi uErEui- 
( )Ivy, auf den Qifti ftihren kOnnte, wtirde ffir den durch die Auktoritat 
des grundgelehrten Yabya, wohl gesicherten Inhalt der Schrift des 
Epaphroditos zu umfassend sein. 

1) Steph. Byz. s. '21(oeos, ICErai.Arivia, ActniOn. Etym. mg. s.'..4r9eihs, 
nierxeos. Eustath. in Iliad. pg. 886. 1172. Vgl. Ni es e , Rheinisches Museum 
fiir Philologie XXXII , 276. 	S eh i m b erg, Analecta Alexandrea. 	Greifswald 
1878. 	14-18. 

2) Etym. Angelic. s. 'Aluala,'"Inoreorros. 
3) Eudoc. pg. 168. 
4) Schol. Aesch. Eumen. 2. 	Steph. Byz. s. tiemSavn. 	Vgl. Wilamowitz, 

Euripides Herakles I, 186. 
5) A4sts Schol. 	Aristoph. Equit. 1158. 	Vesp. 352. 	Eine Schrift nepi 

aroszstror Schol. Them. I, 115. Vgl. Luenzer, Epaphroditi grammatici quae 
supersunt. 	Bonn 1866. 
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2. Al- Ya ' q il b I I, 234f.: 	(sc. 	cy....,,,,i',..4_,4 .c.L.+K - ea) 	ti-L43  
2J 	3Lii,, 	ciL ..t 	ici,....1:9J! 	&.it2,. 	w..4......03 	;,........),43! 	,..›.,.,.., 	,....3',.._,; 
,...4.0 0.....:L.•.?" 43, worauf eine Anekdote fiber Diogenes von Sinope 
folgt. 	K 1 amr o th 	hat .nur 	an den 'i...6.,..115.11 	C..,-1.,..3 	etwas 	„sprach- 
lich zweifelhaftes oder sachlich verdachtiges‘ gefunden. 	Aber noch 
bedenklicher ist doch, dass der Kyniker Diogenes 	als 	Geometer 
bezeichnet 	werden 	soil, 	bedenklich auch die Schreibung 0...i,>_,;i, 
die 	doch 	nicht 	so 	leicht 	durch Verderbnis 	aus L.),....i,....,..) zu 	er- 
klaren 	ist. 	Offenbar 	sind 	zwei 	Personen, 	ein Geometer ty.,..iL...?" 
und der Philosoph u,....i1._?-i4.) konfundiert. 	Wer aber ist us„.3,....>It c? 
Die Worte K.G...„,„,iilf3  K..„0,41t , die auch I, 106 in der zweituntersten 
Zeile, wo jetzt X.,....403  L..4....1.-4,gelesen wird, urspriinglich standenl), 
k6nnen nur als sich erganzende Begriffe die wissenschaftliche Geo- 
metrie 	der Mathematiker und die praktische Geodasie 	der Agri- 
mensoren 	bezeichnen. 	Andererseits 	muss 	Ksi.......,Wi 	C.,-!, .-: ' 	wenn 	es 
sich Urn einen Geometer handelt, 	falsch sein. 	Wahrscheinlich ist 
es durch Interpolation aus einem nicht mehr verstandenen einfachen 

I ,.ii 	entstanden. 	Der 	,- C...c...S.S ,......›,.,...0 	ist 	aber 	der 	Verfasser 	eines t-' 	 • 
tly'..31 k..-1',..*.d. 	So 	nennt, 	um 	aus 	einer Fiille ahnlicher Beispiele 
einige wenigstens herauszuheben, al-Qazwini standig den s. g. Qostlis 
des Y.,t.4_%..H i.....N,A,:i 	t.....! 	d, h., 	wie 	ich in 	meinen Lucubrationes 
Syro-Graecae 374-380 nachgewiesen habe, den Sergios von RiPain 
in der Ubersetzung des Qost5, ibn TARO; ',..,>:ait.:3 	,_.,..›-L.,, Ibn Sina  
Kitab 	al-igar-a,t 	wal-tanbthat 	ed. 	Forget 	I 21 	den 	Porphyrios 

(.5 -_,......4.4 ,._.,..›..L.,..., Ibn ChallikAn ed. Bulaq I 76 	den Abu 1-Tapir 

1) 	Ftir 	,... 	3Li 	0.4 	r..i...;,13. 	Y.,..,.....A3 3. 	L...,........L.1- 	Lt 	(...1.K:i 	0,1 	(...i.,,L43. 

i.'>::).1.sik 	K.,...,t...\.431 ist niimlich zu schreiben K.....,,-X.4ii Lt r.S.k..i cy., cy, i,..;..t. 
ifz.›...N.Ail af. 	3Li 	0.4 	r,,+:.,3  K....y...iiit3. 	Es ist 	y6........- 	aus 	den 	kurz vor- 

hergehenden 'Worten 	,..)i,..X.i..!, 	t....3L.....g. 	 „...% 	c,..I..<;i 	oa 	falsehlieh 	wiederholt 

and so .2;. AN,  -x4   i in 	das nitchste Satzglied versehoben 	worden. 	Verfehlt war 
der 	Gedanke 	Klareroths 	vielmehr 	X..›....).1.403 	als 	durch 	Verweebselung von 
recopEz-eia 	and 	yetopyla 	entstandene 	Doublette 	zu 	.i.....,...X..,Z..P 	au 	streichen. 
Penn was sollte 	neben 	diesem and ,..,513•.c.Jc3 	t.,...)L......i-1.. 	ein 	x........ii:A3 	1 /4,-.31...........- 
ali dritte Gattung der Mathematik! 
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Ismail 	al-Saraqusti 	 und Hadji Chalfa ed. 	IAlaq 0!"..;..2.3! 	,....,,...--.0 
I 	11 	den Ibn 	Sina ..t.it.:::,It 	,.........',..,D. 	Also 	ein 	gemnetrischer 	oder 
grornatischer Schriftsteller ,fiber Arten !" 	Das 	ist 	der lateinische 
Gromatiker Hyginus, 	von dessen umfassender Schrift in 	drei 
Teilen, 	der 	erste 	verloren, 	der 	zweite 	and 	dritte 	aber erhalten 
isti) , 	letzterer -enter 	dem 	Titel 	de 	generibus 	controversiarum. 
Das 	Buell' de 	generibus 	controversiarum, ein Abriss 	der Rechts- 
falle , 	in 	weichen 	die 	Feldmessung 	forensische 	Bedeutung 	ge- 
winnen 	konnte, 	war 	dem 	Verfasser 	der 	syrischen 	Gelehrten- 
geschichte, aus der al-Ya`glibl durch Vermittelung einer arabischen 
Bearbeitung schopfte , 	kurzer 	Hand tiCf), j_zt\D , liber generum. 
Der abgekiirzte Titel weist auf ziemliche Verbreitung der als Hilfs- 
buch far . praktische Bedtirfnisse wertvollen Schrift hin. 	Was die 
etwas seltsame Transskription des Namens anlangt; so verweise ich 
fiir it als Aquivalent von v auf das allbekannte u...,..).y.a.4,4 Ilve9-a- 
7Opce6., ausserdem etwa noch auf Ly.,3L!),„. (Fihrist I, 251. 255), 

u,...... i 3 30 3  ! AvroAvzog (ebenda 268), 	u„....to
-, 	) 	'
.... I 'Aoxirrac (Ibn Abi "-...,  

Usaibi`a I, 24, 67), utt... i,3),•3 	EVO-tAiyog (ebenda 53, 101), (.33!.4_,,..,3 
Ebeviddiuy (ebenda I, 54 and al-Mubagkr bei Lippert Studien 
auf dem Gehiete der griechisch-arabischen tbersetzungslitteratur I, 7) 
and ec,e,fs 	(Ibn Abi. Usaibi'a a. a. Cr.) 	beziehungsweise 	syrisches 

‘c../.o9 (Ps.-Ammonios in cod. Berol. Sachau 226 fol. 13 r) sowie 
auf spo,i0.9;.9 110(44/w ftir die Wiedergabe des i-Lautes, der-
selbe sei n  oder t durch a auf u.....LU 0 ecrirnvog (Fihrist I, 246), 

10..,1/43L.›.! Airviji-ng (ebenda 293), 0... .l.....W.:6 xtvigiewv (Qifti bei 
A. 	Mull e r in Morgenlandische Forschungen. 	Festschrift . . . . 
Fleischer .... gewidniet. 8) sowie auf iithiopisches xychph 
zlioviiaiog. — 'Aber woher kam den Syrern die Bekanntschaft mit 
einem auf der Grenze zwischen Gromatik and Jurisprudenz stehenden 
lateinischen Litteraturdenkmal? 	Ich glaube, man wird nicht fehl- 
gehen, wenn man an die juristische Hochschule von Berytos denkt, 
deren Bedeutung gerade fur die Syrer die von Spanuth publi- 
cierte2) tn.,..;..t\S 	ii 0 j 20 	...'43 	JAILAr0, ..010.:;..1 1•4.ZO!! 	/N,...1.24.1. 
j.,0(44:1 des Zacharias Rhetor wenigstens einigermassen ahnen liisst. 

1) Lech rn an n -R udorffs Schriften der romischen Feldmesser I, 108 ff. 
Vgl. T e u ffe 1-S c h yr a b e, Geschichte der Remischen Litteratur5  864. 

2) Zacharias Rhetor: Das Leben des Severus von Antiochien in syrischer 
Ubersetzung. 	Wissenschaftliche Beilage zum Programm des Kg1. Gymnasiums 
au Kiel 1893. 
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Beitrage zur Geschichte Agyptens aus jUdischen 
Quellen. 

Von 

David Kaufmann. 

I. 
A1-Mu'izz und al-'Aziz.  

Die Familienchronik des Achimaaz aus Oria , die Neubauer 
in der Kathedralbibliothek von Toleda aufgefimden *and im zweiten 
Bande der Mediaeval Jewish Chronicles (Oxford 1895) p. 111 bis 
132 	abgedruckt hat, enthalt nicht mar fiir die Geschichte Sad-
italiens,. sondern auch far die der ersten zwei fatimidisehen Chalifen 
Agyptens 	neues und beachtenswertes 	Material. 	In 	der 	Gestalt 
Paltiels, eines Sprossen der sagentunivobenen Pamilie des Schreibers 
jener Chronik, lernen wir eine Personlichkeit kennen, die al-Mu'izz 
wie seinem Sohne tit-Aziz beratend und renkenti zur Seite gestanden 
haben muss, 	ohne 	dass 	die Ilberlieferung 	der bisher bekannten 
arabisehen Historiker von diesera Sildischen Astrologen und Staats- 
manne uns Kunde gegeben Witte. 	An einem geschichtlichen Kern 
der von Achimaaz berichteten Begebenkeiten lasst sich tcotz des 
sagenhaften Gewandes, in dem sie auftreten, nicht zweifeln. 	Mag 
auch vieles clurch 	die Entfernung 	der Zeiten 	und Lander 	zu 
dem spaten Enkel entstellt und verworren gelangt sein, der Kern 
der geschichtlichen Personlichkeit und Bedeutung Paltiels ist selbst 
aus dem Nebel der immer luau verdunkelten und verfiiichtigten 
Familientradition deutlich laerauszuerkennen. Yielleicht werden noch 
verborgene Nachrichten, die aus der arabischen Litteratur zu Tage 
kommen, die schwachen Spuren beleben helfen, die sich bisher allein 
in der Chronik des Achimaaz von dem Andenken dieser denk-
wardigen Erscheinung erhalten haben. 

Um nun den volten Thatbestand dieser sparlichen tberlieferung 
aberblicken lassen und so zur Aufsuchung weiterer Spuren und zu 
einer strengen Seheidung des Geschichtlichen voila. Sagenhaften an-
zuregen, mag hier eine tTbersetzung  tiller auf das Verhaltnis Paltiels 
zu den zwei ersten fatimidisehen Chalifen Agyptens bei Achill:ma% 
vorhandenen Ausserungen eine Stelle finden. 
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P. 125, Z. 18: Chasadja b..Chanatiel hatte einen Sohn /lawns 
Paltiel, 	dieser 	einen 	namens Chananel 	mid 	eine 	Tochter 	namens 
Cassia. 	Diese war sehr gottesf(irehtig mid gebar einen SI )hil nallle111 
Paltiel, der in den Sternen zu lesen verstand. 

Es 	war 	in jenen 	Tagen. 	(lass 	die 	Amber 	mit 	ibren 	Hoer- 
scharen auszogen 	und 	miter 	(ler Fithrung , ) 	des al-Mn i%/.2 ) 	Italien 
durchstreiften und das Land Calabrien verw (isteten. 	Sit. gelangten3) 
nach Oria an der (4renze Apuliens, belagerten l's und vernichteten 
alle 	seine 	[Ausfalls]truppen. 	Die Stadt 	geriet 	in 	liedrinignis, 	da 
ihre 13ewobner nicht Binger Widerstand zu leisten vermochten. 	Die 
Stadt ward dens anvil eingemminien, (las Sehwert drang ails "Adieu. 
die meisten wurden 	niedergehauen. 	die 	(thriven 	in 	die (*efangen- 
schaft geschleimt. 	.1)er Knit fragte nach') der Familie It Schefatjas, 
sandte zu ihr und Mess sic' 	vor 	sich brim.Ten , 	alter thdt 	liens 	sit. 
Erharnien 	in 	seinen Aug,en 	linden 	und 	lenkte 	(lessen 	Unade 	auf 
seinen Diener Paltiel. so  (lass er ihn zu einer Art AVesir ernannte5), 
in sein Zeit brachte und mit sich fithrte, (Limit er bei ihni bleibe 
und in seinen Diensten stehe. 

Eines Nachts gingen der Knit und R. Paltiel hinaus, 	um die 
Sterne 	zu 	heobachten. 	Withrend 	sie 	sich 	der Beobachtung 	bin- 
gabon . 	da 	geschah 	es. 	class der Stern des Kait drei Sterne, 	mill 
zwar nicht auf eininal. sondern alle drei nach einander, verschlang. 
Auf 	die 	Frage 	des 	al-Mu'izz: 	Welche 	13edeutung 	erkcnnst 	du 
darin? 	erwiderte 	er: 	Vor 	allem sage du an. 	Da antwortete der 
Knit: 	Die 	Sterne 	sind 	drei 	Stadte , 	Tarento, 	Otranto 	und Bari, 
die ich in der Folge erwerhen werde. 	Nieht so, mein Herr, bob 
da Paltiel an, ich hake bier eine gar bedeutungsvolle Sache gesehen : 
der 	eine Stern 	[bedeutet]: 	Du 	winst 	fiber Sicilien 	regieren, 	der 
zweite: fiber Afrikija, der dritte: fiber Babylonia''). 	Sogleich urn- 

1) Crl'IDY 	11:"? 	wdrtlich: war KaIdh fiber sie. 	Vgl. zum Namen Kait 
Kaid Sali , 	den Belagerer Bari's im Jahre 1(102, s. dazu v. Hein e m an n, Ge- 
schichte dor Normannen I, 28. 

2) Die Schreibung 713713/Ni 	ist 	eine absichtliche Angloichung an Daniel 

11, 7: ilev...-; I'm Tvl:n. 

3) Z. 32: ti =1 1. 1ti=1. 

4) In nntur:n 7,.,R:3 Z. 24 liegt ein Arabismus .--- crc 3,...... 
5) Vgl. Kaufmann, Monatsschrift 40, 530 n. 1 	[= Die Chronik des 

Achimaaz von Oria (Frankfurt a M. 1896) p. 26 n. 3]. 

6) P. 126, Z. 2: nt3,:*11n. 	Dass bier nur von Agypten, nicht von 
Bologna die Rede sein kann, babe ich als vaticinium ex eventu a. a. O. 530 
n. 3 [= p. 27 n. 2] wohl erkannt. 	Die Einsicht aber, dass auch in dem vor- 
liegenden Texte kein Febler sich verbirgt, sondern einfach riti,nbln:t[m] zu 
lesen ist und der im Altertum und Mittelalter fur das spittere KaIro gebrauch-
liche Name Babylonia bier Agypten bezeichnet, verdanke ich der Mitteilung 
Prof. 	D. 	H. 	Miillers 	und 	J. 	Goldzihe rs, 	der 	mir 	itir 	die 	Gleichung 
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armte ihn der Kait,. kiisste ihn aufs Haupt, zog sich den Ring ab 
und ilbergab ihn ihm und schwur einen Eid darauf: 	Wenn es 
nach deinen Worten geschehen wird, deine Vorhersagungen sich 
bewahrheiten 	werden, 	dann 	sollst 	du meinem 	Hause 	vorstehen 
und Herrscher in meinem ganzen Konigtum mid meinem ganzen 
Reiche sein. 

Noch 	waren 	nicht 	sieben Tage 	verstrichen, 	als 	die 	Bot-• 
schaft ihn erreichte, welche die in Sicilien wohnenden Fiirsten an 
ihn gelangen liessen: Wisse, dass der Emir') gestorben ist, du aber 
komme in moglichster Eile herbei und iibernimm Herrschaft und 
Reich. Darauf sammelte er seine Truppen, bestieg mit seinen Peld- 
herrn die Schiffe, 	zog hiniiber und trat die Regierung hei ibnen 
an. 	Damals fasste er Vertrauen und begann an R. Paltiels Norte 
zu glauben, wich weder nach links noch nach reehts von seinen]. 
Rate ab, setzte ihn fiber sein Haus, 	sein Reich und seine ganze 
Herrschaft, er aber ward sein Diener und 

Darauf zog er nach Afrikija und liess seinen Bruder in Sicilien 
als Recrenten zuriick. 	R. Paltiel zog mit ihm und gelangte dort 
zu Macht und Ansehen, sein Ruf stieg imnaer holier, er ward Wesir 
des Konigs mid sein Rulun verbreitete sich in alle Provinzen. 

P. 18 , Z. 4: 	Da starb der Mini°. von Agypten 	und die 
Altesten Agyptens sandten im Auftrage der Fiirsten und Adeligen 
mid der in den Stadten und Dorfern wohnenden Bevolkerung durch 
vertrauenswiirdige Boten, weise und erfahrene Abgesandte Briefe: 
al-Mu'izz, Konig der Sicilier2), 	wir haben von deinen Siegesthaten 
und der Gewalt der Kriege vernommen, die du in denier Weisheit 
gefiihrt hast, und dass du an Klugheit die alten Konige iibertriffst, 
die im Reiche der Agypter3) die angesehensten gewesen. 	Macho 

_ _.. 
Babylonia-Kalro auch die folgenden Stellen nachgewiesen hat: „Jal:(it I, 450 s. v. 

0,1.. ,l.J. : tiaj.4.3 e,..,...1 ".9 	3..e;i3 	.c.LA.x.iiii Kir./4 x0.2..4 jl.3Jki rls. (......! ..,93  

Z..ot....: 	...IQUIA,....6.31. 	Vgl. H as e in seiner Notiz fiber Manuel Palaeologus' En- 
tretien avec an 	professeur mahometan (Notices et Extraits VIII, 2 , 322) and 
Qua tr emh re, Memoires geographiques et historiques sur l'Egypte (Paris 1811) 
I, 48, 	wo 	noch folgende 	Belege 	fur 	diese 	Bedeutung 	von Babylon 	citiert 
werden: Strabo XVII, p. 807 (ed. anno 1620), Notitia dignitatum ed. L ab b e 
p. 	29, Antonii Itinerarium ed. Wes sel i n g 	p. 169, 	R a ffin, Vitae patrum 
p. 476". 	Ilber eine andere Bedeutung der Schreibung NI:lji= s. H. Gross, 
Gallia Judaica p. 118. 

_ 1) P. 126, Z. 6: 	rv-ritt.vrt ritv 3,1. 	 • 
2) P. 128, Z. 5: 011",t ,1171 11,12. 	Nur vermutungsweise ilbersetze ich 

n,:t,,n 	durch Skillet.. 	Sicilien kann als Siidland and Teil des 	christlichen 
Italiens diesen Namen ftihren. Ober Tr:TI.,----triN nach Gen. 36, 42 s. Z un z , 
Synagogale Poesie p., 438, 441. 

3) kb. Z. 7: tro.:-1 	111th7:: nach Ez. 29, 10 des Reimes wegen zur Be- 
zeichnung far Agypten verwertet. 
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dich auf, ' komme zu uns, sei unser Konig, nach 	dens Beschlusse 
unserer Fiirsten und aller Grossen unseres Landes. 	Wir werden 
deine Knechte, du unser Ktinig sein. 

Auf diesen Gedanken 	eingehend, liess er R. Paltiel 	zu sich 
kommen. 	Sie berieten nun zusammen, was zu thun sei, da der 
Weg weit war und durch Wirste und odes Land fiihrte und auf 
dem ganzen Wege weder Wasser noch Nahrung, kein Zelt mid 
kein Haus zum Ubernachten vorbanden war. 	R. Paltiel zog voran, 
legte Lager an, richtete Mate und Einkehrhiluser ein, die er mit 
Kaufleuten bevolkerte , und sorgte fiir Vorrat an Brot, Wasser, 
Fischen, Preisch, Gartengemilsen und allem , was fiir Truppen , die 
aus [fernen] Landern gezogen kommen , ein BedUrfnis ist. 	Dann 
kern der Konig mit semen Fiirsten und Grossen gezogen und schlug 
drei Meilen von Agypteni) Lager und Zelte auf. 	Eilends zogen 
die Adeligen Agyptens, 	troll Jubel 	die Flirsten und 	Spitzen 	des 
Landes, frohlockend Reiche und Machtige mit allem niederen Volke 
heran, 	traten vor den Konig hin , urn sich zweirnal vor ihm zur 
Erde zu verneigen. 	Er aber beschwor sie nach den Gesetzen ihrer 
Religion und ersah sich die Sane der Firrsten des Volkes zum 
Unterpfande. 	Dann hielt R. Paltiel mit einem Teil der Truppen 
in KaIro semen Einzug , 	legte Mauern und Ti rme an , sorgte fiir 
Bewachung des Landes, 	der koniglichen Residenz und der Palitste 
und bestellte Garden, die Tag und Nacht die Hauptstadt 2) wie die 
Grenzen bbwachen mussten. Erst dann hielt der Konig mit seinem 
ganzen Heere den Einzug. 	Die Firrsten versammelten sich mid 
die ganze 13eviilkerung kain zu ihm und alle leisteten ihm zum 
zweitenmale den Eid. 	Darauf bezog er semen Hof und liess sich 
in seiner Residenz auf dem priichtigen und glanzenden Throne seines 
Reiches nieder, das Scepter ward ilun in die Hand gelegt und die 
Krone des Reiches aufs Haupt gesetzt, durch die er im Reiche des 
Sudens nach seinem Willett regieren kounte. 

P. 129, Z. 1: 	Die nithere Ausfiihrung fiber [Paltiels] Will-den, 
wie 	ihn 	der Konig 	fiber alle seine Sehiltze einsetzte and ihm die 
Waltung fiber das Reich Agypten und das Reich der Syrer bis 
Mesopotamien und fiber das Land Israel his Jerusalem verlieh, wie 
auch fiber seine Herrschaft, 	seine Macht 	und 	seinen Reichtum, 
wodurch der Kell-rig ihn erhob und auszeichnete , ist eingetragen in 
die Geschichtsbileher des Rgyptischen Reiches;). 

Al-Mu'izz aber erkrankte an der Krankheit, in der er auch den 
Tod fend , 	setzte semen Sohn zuni Konig ein und iibergab ihn 

1) vonv: kann auch Kairo bedeuten, die damals eben et baute Residenz 
des al-Muizz 

2) P. 128, Z. 17: r*.= b=1 (Num. 24, 17) -inn tri. 
3) P. 129, Z. 3: tr+11:Y1 	ti: 	nitht:b 	o'n.:Ft 	v"="1 	"Ltto 	by. 	II: 

wird bereits Ez. 30, 13 u. 16 synonym fiir Agypten gebraucht. 	L17:43'1 wird 
des Reimes auf 011.111Ir1 wegen nach 1 Chr. 1, 11 herangezogen. 

Bd. LI. 	 29 
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seinem Lieblinge R. Paltiel , damit dieser ihm 	as Berater , Helfer 
and •Bewacher diene , auf days er die Herrschaft mit Kraft und 
Starke fiihre. Der Konig stark und ward hestattet bei seinen Viltern, 
sein Sohn 	aber regierte 	an 	seiner Stelle 	und 	alle seine 	Tage 	in 
Ruhe und Sicherheit, in Frieden und Stille. 

Als er den Thron seiner Reg,ieruno- einnahm, da begannen die 
WUrdentrager Agyptens wider Paltiel 	Ohrenhliisereien zuzutragen, 
ihre Zunge an ihm zu wetzen und ihn tiiglich neu im geheimen zu 
verleumden, aber der Konig erziirnte nur darob , 	verwies es ihnen 
fortwithrend and sagte 	alles , 	was 	sie 	vorbrachten , 	dem Nagid') 
R. 	Paltiel 	zuriick. 	Nachdem 	heide 	sich 	beraten 	hatten, 	wie 
dem zu begegnen ware , begab sich Paltiel mit seiner Frau , den 
Hausgenossen, Freunden, Dienern und der ganzen Familie auf sein 
Landgut, nach dem Lustgarten, der ihm vom Konige als Geschenk 
verliehen worden war. 

Als nun der Konig fortwahrend2) fragte, wohin der Treffliche, 
sein aller Geheimnisse kundiger R. Paltiel 	sich hegehen babe, da 
sagten ihm die am Hofe Dienst thuenden Beamten, er sei, urn sich 
zu vergniigen , mit seinen Freunden und Hausgenossen zur Zer- 
streuung 	nach 	dem Lustgarten 	gezogen , 	den 	der 	Konig 	ihm 
geschenkt babe. 	Da liess der Konig seine Minister, 	seine Fiirsten 
und Obersten rufen und sprach zu ihnen: Ich und ihr wollen uns 
aufmachen und den greisen Philosophen3), meinen Diener R. Paltiel, 
den lieben Trefflichen, der mir so theuer ist, begriissen gehen. 	Der 
Konig bestieg seinen Wagen und 	nahm 	alle seine Fiirsten und 
Wiirdentrilger mit sich. 	Der Konig hatte es so weise eingerichtet 
und die ganze Sache sa klug eingeleitet — war doch der Auszug 
R. Paltiels schlau herechnet, auf Befehl des Konigs erfolgt —, um 
bei diesem Anlasse ihm Angesichts alien Volkes and der Grossen 
der Nation ganz besondere Liebe zu hezeigen, auf dass seine Wider-
sacher beschilmt wiirden und ihr Angesicht in Schmach und Schande 
sich htille4). Als der Konig herankam und der Wohnung R. Paltiels 
sich naherte, befahl er, dass niemand hingehe , urn es 	ilun an- 
zuzeigen , bis 	der Konig hei der Wohnung angelangt sein wiirde. 
Der Konig stieg vom Wagen ab , umarmte R. Paltiel, als dieser 
vor ihm erschien, mit reicher Liebe , liebkoste and kiisste ihn und 

1) P. 129, 	Z. 	9: 	-r,x:n tm^u'DD 	'11D/. 	Das 	Wort 	-1,:;:r1, 	das bier 
musivisch 	dem 	Reime 	auf 1^7Z zu Liebe gebraucht sein kann, bezeichnet 
in i‘gypten 	die hochste Wiirde unter den 	Juden, die Paltiel moglicherweise. 
von al-Mteizz el halten hat; vgl. Kaufmann a. a. 0. 535 n. 1 [= p. 31 n. 3]. 

2) P. 	129, Z. 	13: 111117:17Z. 	TN.stii1 	.-ir.n.I. 	Statt 	des 	sinnlosen, 	noch 
dazu durch den darauffolgenden Reim: milnri v.),ti ausgeschlossenen mill:1n= 
verrnute ich jetzt: nrrtm. 	. 

-. 
	

• 3) In musivischer Entlehnung eines Ausdruckes aus Derech Erez V, s. 
.Kaufmann a. a. 0. 537 n. 1 [...--- p. 34 n, 1]. 

4) Die Diorthose dieser Stelle s.‘a. a. 0. 551 [= p. 48]. 
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hielt seine Hande fest. 	Dann gingen sie zusammen und blieben 
beide allein, das Gefolge aber blieb stehen. 	Dann kamen die Spiel- 
leute und die Pauker mit Harfen und Pauken und diese musicierten 
auf allerlei Instrumenten vor ihnen von Vormittag bis Nachmittag 
gegen die Abendwende, wenn der Schatten nach riickwarts weicht.• 
Dann erst bestieg der Honig semen Wagen und fuhr wiederum nach 
Kali-0 	zuriick. 	Die 	Widersacher aber erblichen , 	die Feinde mid 
Gegner standen beschamt. und verstummten von selbigem Tage an, 
ohne je. wieder gegen ihn Boses 	au 	reden'). 	Gelobt sei der, 	der 
seine 	Liebe bewiSrt , 	der seiner Knechte Leben erlost und rettet, 
gelobt sei 	er und 	gelobt 	sein Name , 	gelobt 	sei 	die Herrlichkeit 
Gottes von ihrer State her! Eines Nachts trat R. Paltiel mit dem 
Konige hinaus und siehe da , als sie emporblickten, da hatten drei 
machtige Sterne zusammengestanden und im selben Augenblicke 
ihr Licht 	eingezogen. 	Da 	sagte 	R. Paltiel: 	die 	drei 	erloschenen 
Sterne sind drei lionige, die in diesem Jahre sterben und kurz nach 
einander dahingehn. 	Der eine Konig ist der Byzantine': Johannes2 ), 
der zweite der-  Konig von Bagdad im Norden. 	Da fiel ihm heftig 
der Konig mit der Bemerkung in die Rede : der dritte hist du mein 
Konig aus WeisenlanO. 	Er aber erwiderte 	dem Konig: Nicht 
doch mein Herr, bin ich doch eM Jude. 	Der dritte Konig ist der 
von Spanien. 	Der Konig aber gab ihni zur Antwort: Du bist 
thatsachlich der dritte, so wie ich es eben behaupte. 

Im 	selben Jahre 	starb 	denn auch R. Paltiel , 	der Beschiitzer 
aller jildischen Gemeinden, 	die in Agypten und im Lande Israel, 
in Palermo , in Afrika und im ganzen muhammedanischen Reiche 
wohnen, 	denn er herrschte fiber das [einstige] Reich der Hebraer, 
der Syrer,  , 	der Agypter,  , 	Ismaels 	und 	Israels. 	Xliige 	seine 	Seele 
eingebunden sein im 13unde des Lebens , 	im Eden verwahrt , 	im 
Garten Gottes aufgehoben und hei den Ahnen eing,ereiht !` 

Die Erzahlung von 	den drei Sterne'', die bei Achimaaz den 
Bericht vom Tode Paltiels einleitet, erscheint auf den ersten Buick 
wie eine Doublette der Anekdote von der Erhebung unseres Astro- 
logen durch al-Mu'izz. 	Herr Prof. de Goeje hat mir unter Hin- 
weis auf Ibn al-Atir VIII, 489 die Vermutung ausgesprochen, dass 
diese 	Begebenheit wohl 	auch noch unter al-Mu'izz stattgefunden 
haben 	diirfte. 	Thatsachlich 	erfolgt sie far des al-`Aziz Regierung 
etwas zu frail , 	da dann Paltiel kaum ein Jahr in seinen Diensten 
gestanden haben konntel 	Al-Mu'izz war am 25. Dezember 975 ver- 
storben. 	Am 10. Januar des darauffolgenden Jahres ward bereits 
Johannes I., der Kaiser des byzantinischen Reiches. durch Gift aus 
dem Wege geraumt , Hakam, der Chalif von Spanien , stark im 

1) tber die Konstraktion a. a. a. 0. 545 [= p. 42]. 	. 	. 
2) P. 130, Z. 1: ':1-m 	-0:7[. 	Statt des sinnlosen '':17 habe ich a. a. 0. 

538 a. 	1 {-=-- p. 34 n. 3] ':117 --_,--- Johannes i,ermutet. 
3) Vg1. al. 537 n. 2 [-=-- p. 34 n. 1]. 
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gleichen Jahre und im September desselben Jahres auch der Sultan 
von Bagdad Rokn ed-Daulah'). 	 .11 

So sehr aber auch diese Erwagung ins Gewicht fallt und so 
schon die beiden Erzahlungen Anfang und Ende , Erhebung and 
Untergang Paltiels unter Einem Herrscher kontrastieren zu lassen 
scheinen, so steht doch eine Schwierigkeit der Ansetzung der Be-
gebenheit unter al-Mu'izz scheinbar entscheidend im Wege, der Tod 
dieses Chalifen selber,  , 	von dem in der Erzahlung keine Rede ist. 

Gleichwohl deutet ein Umstand darauf hin, dass Achimaaz die 
ihm iiberlieferte Anekdote missverstanden und irrtitmlich statt des 
Vaters al-Muizz den Sohn al-'Aziz darin eingefiihrt habe. 	So wie 
die Erzahlung uns vorliegt , ist der Eifer unverstandlich, mit dem 
der Chalif seinem Astrologen ins Wort Milt und 	den Fall des 
dritten Sterns auf dessen eigenen Tod deuten mochte. Er bangt eben 
davor, dass ihm sein eigener Tod verkiindet werden mochte, er mochte 
dem Geschick in den Arm fallen, das unheildrohende Wort gar 
nicht aussprechen lassen und das Orakel auf seinen greisen Astro- 
logen, dessen Zeit schon gekommen war, ablenken. 	Aber Paltiel, 
der als Jude nicht unter die Konige 	gehoren 	kann 	weiss 	die , 
Deutung seines koniglichen Schicksalskiinders abzulehnen , 	er hat 
einen andern bereit , den Chalifen von Spanien , al-Hakam II. 	Es 
sollten jedoch der Konig und sein Astrolog , die Ahnung und die 
Deutung des 	Chalifen Recht hehalten. 	Die Sterne logen nicht ; 
Johannes I., Rokn ed-Daulah, al-Hakam II., al-3.itu'izz and  R. Paltiel 
verschlang eM einziges Jahr. 

II. 
Al-Hakim. 

Es war bereits bekannt , 	dass al-Hakim nicht zu allen Zeiten 
fur Juden und Christen 	der Schrecken war, 	als der er in der 
Geschichte Agyptens beruchtigt ist. 	Dass 	es aber eine Epoche in 
seiner Regierung gegeben hat, in der die Juden seines Reiches wie 
zu einem Retter und Erloser zu ihm emporgeblickt haben, das er-
fahren wir zum erstenmale aus dem Fragmente einer mit Vokalen 
und Accenten versehenen hebraischen Geschichtsrolle, die N e u b a u e r 
(Jewish Quarterly Review IX, 25) ans Licht gezogen hat. 	So sehr 
muss el-Hakim die Hoffnunuen seiner Unterthanen auf eM wahr-
haft aoldenes Zeitalter erweckt haben, dass unser Geschichtsschreiber 
die Leidensgeschichteb 	seines Volkes durch ein ettliches !Wunder 
mit ihm beschlossen sieht. 	Sein Bericht lautet in wortlicher -Cher- 
setzung : „Es war in den Tagen 	des Konigs , genannt unser Herr 
el-Hakim bi-amr Allah?), der da regiert im Lande Agypten mid 

1) A. a. 0. 538 	[= p. 34] ist statt Chalif Sultan zu schreiben, 	obwohl 
auch orientalische Autoren die Sultana zuweilen Chalifen nennen. 

2) Der arabische Name wird in der Rolle durch *17;:1N4 l'•;Vrt hebra-
isch iibersetzt. 
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die Enden der Erde beherrscht im Westen und 	im Osten, 	im 
Norden uncle im Siiden. 	Sein Reich ward erhoht, fest und stark 
und sein Thron iiberragte den seiner Vater und Ahnen. 	Dreizelin 
Jahre zahlte er, als er zur Regierung gelangte, aber er lenkte das 
Reich mit grosser Einsicht und scharfem Geiste, ohne eines Wesirs 
oder Ratgebers zu bedfirfen. 	So viele Verschworer sich such gegen 
ihn verschworen , so viel Aufsttndisehe sich 	auch gegen ihn er- 
hoben, unser Gott stiirzte sie unser seine Fusssohlen, dieweil er die 
Gerechtigkeit liebte and das Unrecht hasste Op 45, 8), Richter im 
Lande einsetzte und sie anwies, nach Gerechtigkeit Recht zu sprechen 
und nach Wahrheit Urteil zu schopfen. 	Er entfernte die Gewalt- 
thatigen, beseitigte die Unheilstifter und verabscheute, die krumme 
Wege liebten und tadelhaften Wirkens waren , liebte dagegen die 
Einsichtigen, die Feststellung des Rechtes und den geraden Wandel. 
Aus Liehe zur Gerechtigkeit setzte 	er zuverliissige Wachter') 	ein 
fiber die Criminaljustiz 2), 	die Civilgerichtsbarkeit und das Polizei- 
wesen8), was.  his dahin keinem Konige eingefallen, worin ihm kein 
Herrscher zuvorgekommen war. 	Da war es alien kund , dass das 
Brausen seiner Wellen and Wogen nur gegen das Unrecht ge- 
richtet war4). 	Dies bezeugen 	auch die von Krankheit Befallenen, 
die er von ihrem Verderben errettete , wie es die in Druck und 
Eisen 	Gefesselten 	bestatigen , 	deren 	eiserne 	Riegel 	er 	zerbrach"). 
Dr aber, unsere Briider, Haus Israels , kehrt zu Gott zuriick, dem 
Gotte unserer Vater, achtet auf eueren Wandel u. s. w.' 

Von speciellen Wohlthaten gegen die jildischen Unterthanen 
ist in 	diesem Berichte nicht die Rede. 	Vielmehr wird el-Hakim 
als der gemeinsame Wohlthater des ganzen Landes gepriesen, dessen 

1) Fiir ❑''15 wiirde die Anderung in T.)111: 	Aufpasser sich empfehlen, 
wenn nicht bei dem Musivstile dieses Berichtes Jes. 8, 2 die LA. 1:11:7:N: 	1:1'"1:" 
licherte. 

2) 111`1. 	Das Wort t1-1, nach dem Accusativ von gradus gebildet, 
bedeutet eigentlich Richtstiitte, 	hier 	offenbar 	die Strafrechtspflege iiberhaupt. 
Die Form 1111:4 fdr t`I'l3 (s. Kohut, Aruch II, 359), war such bei den Piut-
dichtern allgemein s. Zunz, Synagogale Poesie 465-66. 

3) So glaube ich riblb 	'7.0=i11 	1,1 	1-11/,11,1.:1,1 sinngetreu 	iibersetzen zu 
miissen. 

4) 1-01=5:11 	11. 	VI trill,:,',Z [r]tt .,7,z1, Yii,i. 	Fiir nrrbr: 
ist vielleicht nrr'''';3173 zu lesen. 	Statt [1 ]3, wie Neubauer ergiinzt, ist NN 
zu setzen. 	Aus diesen Worten scheint N e ubauer die sonst in dem ganzen 
Berichte nicht anzutreffende Angabe herausgelesen zu haben, that he had the 
Nile regulated by dams. 

5) So verstehe ich 	die Worte: 7.:171:1 	ntni bnn ,wini n,-in= 1:::'h 
nr4Ir1'r11Lm •(y, 107, 20). fiber das durch Abwerfung des Finalen rt au's 71'D1l7n 

	

entstandene 7717Z vgl. Zunz a. a. 0. 407. 	In keinem Falle 	ist hier von 
prisons and workhouses die Rede, wie Neubauer annimmt. 

6) Nach t,ti 107, 10 und 16. 
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Ungestiim, wenn ich die knappen Worte richtig verstehe, lediglich 
aus 	seiner Verfolgung ,jeglichen Unrechts 	sich 	erklart. 	Der 	im 
Casarenwahnsinn und im Pfuhl der Selbstvergotterung slater ver- 
kommene 	Chalif , 	der 	sich 	nicht entblodete , 	die Formulare 	der 
Gerichtsvorladungen mit der rberschrift versehen zu lassen: 0 ! An - 
beter unseres Herrn, mit welchem 	der Friede 	seil), 
erscheint hier 	als Reformator 	des 	agyptischen 	Justizwesens , 	als 
Griinder von Spitalern und Gefangenenbefreier , nicht nur seinen 
Glaubensgenossen , 	sondern 	ands 	Andersglaubigen 	ein 	duldsamer 
Heirscher und Friedensfiirst. 

Die Hervorhebung des Umstandes , dass al-Hakim im jugend-
lichen Alter von 13 Jahren bereits auf den Thron gekommen sei. 
konnte darauf schliessen 	lassen , 	dass 	der Bericht 	aus 	den 	ersten 
Regierungsjahren dieses Chalifen stamme. Da wir aber die ganstige 
Wendung in der Behandlung von Juden und Christen ausdriicklich 
aus 	der letzten Zeit 	seines Lebens 	iiberliefert 	sehen 2) 	und unser 
Bericht bereits von 	so 	viel .niedergekampften Revolutionen 	und 
besiegten Aufstanden zu erzahlen weiss, so werden wir kaum fehl- 
gehen 

	

	wenn wir ihn in den Schluss der Regierungszeit al-Hakims , 
setzen. - Dann klingt auch die scheinbar ratselhafte Wendung von 
seinen wilden Wellen und Wogen, die alle nur gegen Frevel und 
Unrecht gerichtet waren, verstandlicher und wie eine Erklarung und 
Entschuldigung der 	einstigen Unthaten 	dieses Wiiterichs, 	dessen 
Sturm- und Drangperiode jetzt einer friedsamen Epoche gewichen 
zu sein schien. 

III. 
Al-Mustaqi. 

Das Fragment eines merkwurdigen Opisthographs iuCambridge3) 
fiihrt uns in die Zeit des Chalifen al-Mustal oder al-Amirs. 	Der 
plotzlich gestiirzte jiidische Finanzrat des Wesirs 	dieses Herrschers 
wendet sich hier in einem auCh durch seine litterarische Form und 
den  hebraisehen 	Stil bemerkenswerten Briefe 4) an die 	Gemeinde 
Konstantinopel, 	die 	dem 	sicherlich von 	fritheren Beziehungen her 
wohlbekannten und 	nun 	ins tiefste 	Elend geratenen Manne 	zu 
Hilfe kommen sollte. 	Die Zeit des Briefes lasst sich durch zwei 
Angaben. nailer 	bestimmen. 	Der 	„Konig", 	dens 	der 	Bittsteller 
diente , war der von Mustansir im Dezember 1094 zum Wesir er- 
nannte al-Afdhal. 	Von al-Mustansir und den vier ersten Regierungs- 
jahren al-Musta`li's konnen wir aber absehen , 	da 	der Nagid, 	d. i. 
der jiidische Konsistorialprasident Meborach, der, wie wir ass einer 

, 	. 	17 Vgl. J. K arab a e ek in Papyrus Erzherzog Rainer, Fiihrer durch' die 
Ausstellung p. 262, Nr. 1142. 

2) Vgl. E. Weil, Geschichte der islamitisehen V5Iker p. 321. 
3) Jewish Quarterly Review IX, 29-36. 	 . 
4) Vgl. meine Erklitrung desselben ib. X. 
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Urkunde wissen1), 1098 noch am Leben war, bereits als verstorben 
hezeichnet wird. 	Wir rind also ffir die Ansetzung des Datums 
unseres Briefes von vornherein auf den Zeitraum 	zwischen 1098 
und Ende 1121 angewiesen, da im Dezember dieses Jahres al-Afdlial 
dem 	Dolche 	eines Assassinen 	zum 	Opfer 	fiel. 	Leider 	hat 	rich 
mehr von dem Stilunkraut, das besonders iippig im Eingang dieses 
Briefes 	wucherte , 	als von 	seinen 	thatsiichlichen 	Mitteilungen 	er- 
halten , 	die 	gerade da fiir uns abbrechen , 	wo wir 	auf die Fort- 
setzung am begierigsten warten. 	Allein awl in dem so spiirlich 
erhaltenen 	geschichtlichen Teile 	dieses Schriftstiicks 	tritt 	uns 	des 
bisher Unbekannten genug entgegen, um den Versuch der Uber-
tragung gerechtfertigt erscheinen zu lassen. 

r ich teile euch nun mit, 	doss ich dem Kiinige von Agypten, 
dem 	grossen geehrten Herrn, 	genannt al-Afclhal2), 	gedient 	habe, 
Gott verliIngere 	in Glfick seine Tage, 	zerschmettere 	seine Wider- 
sacher und gebe es ihm in den Sinn, seinem Volke Gutes zu thun. 
Dieser setzte mich fiber seine Sehittze, Liindereien, Stiblte, Vorriite, 
fiber Speise , Trank und Kleider. 	Ich war beliebt bei 	ihm; 	nie 
fund er eM Vergehen an mir. 	Wohl beneideten midi seine Diener, 
aber Gott in seiner Liebe rettete mich and liess mich Gnade vor 
ihm finden , 	so dass er, 	so 	oft 	such die Verleuinder and Feinde 
Llig,en wider mich vorbrachten, nie auf sie Norte. 	Es kainen jedoch 
die Tage 	cler Heimsuchung, 	ich 	ward in 	grosse 	Strafe 	gestiirzt, 
musste meine Lieg.enschaften, Wohnungen, Silber mid Gold, Sklaven 
nod Sklavinnen, und 	alle meine Besitztilmer verkaufen , 	all 	mein 
Vermfigen hingeben und nackt und 	entblosst zuriickbleiben , 	aber 
ich 	sprach: 	Nackt bin ich aus dem Mutterleibe hervorgegangen, 
nackt will ich clorthin zurtickkehren (Job 1, 21), 	alles dieses habe 
ich nur als Ltisegeld ftir meine Seele hingegeben, 	damit ich nicht 
am [Sieges]tage1) meiner Feinde zu Falle kiime. 	Wohl versuchten 
sie allerlei Anschliige wider mich, 	allein der Kiinig, verstiess mich 
trotzdein nicht, beliess4) mich viehnehr in seinem Dienste, denn er 
war eM Gerechtigkeit suchender und Unrecht hassender Herrscher. 
Spiiter 	jedoch 	erhol, 	der 	Konig 	(Esther 3, 1) 5) 	einen 	Christen, 
[Johannes ?], den Bruder des ... Patriarchen"), der im vergangenen 

1) Ib. IX, 38. 
2) 1:IEN 	;:::, wie in den hebrgischen Urkunden aus :igypten gewOhnlich, 

dem Gehore nach transskribiert. 	An den Sohn Saladins, den Beherrscher von 
Damaskus und spater such Herrn von Agypten, zu denken, ist aus dem Grunde 
ausgeschlossen, 	well wir einen Nagid Meborach sue seiner Zeit, d. i. aus dem 
Ende des 13. Jahrhunderts nicht kennen. 

3) ,n,,N tl,n, '11-..t.t 	 wenn nicht far mi,n etwa ,1,j zu lesen ist. 
4) Statt 	",:"INtilrl, 	I. ,:.-1,wan—,1. 

' 	5) Mit den Worten ausgedriickt, die H aman in der Estherrolle gelten. 
6) ''E';1N ,-:.;,:11: 	IrIN 	N:rn 	17-':', 	tr'N. 	Das 	unsinnige 	ti:n1 muss 

	

entweder in till verbessert oder, 	wenn es einen Namen enthalten hat, in 
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Jahre mit dein Abgesandten des Konigs nach Konstantinopel ge-
gangen war, und erhohte seine Maclit fiber die alley Fiirsten und 
Diener des Konigs. 	Dieser Christ fasste nun 	den Beschluss , die 
Juden zu beseitigen und aus dem Gebiete des Reiches zu verweisen. 
Wir hatten damals bei diesem Konige einen gerechten, froimnen 
und gelehrten jiidischen Arzt, der von der Jugend des Konigs an 
sein 	Berater war, 	namens Meborach 	s. A. 	Ihn hatte er zum 
Ffirsten 	der 	Ffirste n 1) 	ernannt , 	zum 	Fiirsten 	der 	Kinder 
Israels in seinem Reiche eingesetzt 	und 	ausserordentlich geliebt. 
Der war nun fur Israel wie eine feste Mauer, ein Wohlthfiter seines 
Volkes und 	eM Heilsanwalt fur dessen Nachkommen. 	Leider2) 
ward er aber in seine Ruhe zu seinem Volke eingetban, da er alt 
und betagt war, mid mit seinem Tode zog alley Glanz fort von 
Israel, so dass das Wort (Jes. 17, 4) sich an uns eiiiillte: An jenem 
Tage wird Jakobs3) Herrlichkeit verarmen, da in dem Reiche nicht 
seinesgleichen iibrig blieb. 

Was lieb und teuer, ward der Zeit gepflfickt, 
Und Recht und Gradheit schwand, fiir immer uns entriiekt, 
Gleich schwachem Kalbe stiirze ich hin, vom Joch erdriickt, 
Versank im abgrundtiefen Schiamme, bodenlos (ip 69, 3.)4). 

Als nun dieser Furst s. A. gestorben war, da freuten sich die 
'Richter der,  .Philister, da froldoekten die Tochter der Unbeschnittenen 
(2. Sam. 1, 20), da gewannen die Feinde die Oberhand fiber Israel, 
erhoben ihr Haupt, fassten heimlichen Ratschluss mid berieten sick, 
es auszurotten und auszutilgen; 	sie 	sprachen: 	Auf, lasst sie 	uns 
vertilgen, 	dass sie kein Volk 	mehr seien u. s. w. Op 83, 5), 	und 
Israel ward gar sehr entkrfiftet an jenem Tage (Jud. 6, 6). 	Schwer 
lastete die Hand der Christen auf ihnen und das Wort Op 106, 
40 ff.) 	ethillte sich 	an ihnen: 	De'r Zorn Gottes entbrannte gegen 
sein Volk u. s. w. und er gab sie in die Hand der Volker [u. s. w.] 
und ihre Feinde bedrangten sie, so dass sie sich demfitigen mussten 
unter ihren Hiinden. 	Darauf erhoben sich jedoch vier von 	den 
Jtinglingen Israels, darunter eM bei den Juden besonders angesehener 
und hervorragender Mann, auch freilich ein Weiser, der Ungliiek 
brachte (Jes. 31, 2). 	Die vier beratschlagten, win man sich gegen 
den Christen Hilfe schatfe, legten auch Schlingen, urn ihn zu fangen, 
aber Gott half ihnen nicht gegen ihn, da sie nicht wahrhaft Gott 
angerufen hatten. 	Sie batten namlich 	eM 	von 	diesem Christen 

tinT,  = Johannes, verandert warden. 	Eine Form vacmarestievis oder vao- 
nwregtiezng ist mir unbekannt, ich habe darum den ersten Teil des Wortes 
uniibersetzt golassen. 

1) Dies war, wie wir durch Benjamin von Tudela wissen, der eigontliche 
Titol (731-1TrI '11U) dos agyptischen Nagid. 

2) 1 ,rrins,  =1"1V1 	wortlicb ob der Fiille nnserer Siinden. 
8) 	aus dem Gediichtnisse irrtiimlieh citiert. 
4) Diese Verse sind of mbar ein Citat aus einem jiidischen Dichter. 
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.geschriehenes Schreiben, 	das 	von• seiner eigenen Hand herriihrte, 
aufgefunden, in dem aber kein Avg war. 	Es war ihnen zu Obren 
gekommen, dass er es an den Eparchen1) in Syrien 2 ) und Jerusalem 
geschriehen babe. 	Dies iibergaben sie nun einem einfaltigen Boten, 
der es tibernehmen und in das Haus des Kadi von Damiette 3), d. i. 
Kaftor in der Nahe von Kairo,werfen sollte. 	Der Mann ging auch 

ward'and war 	den Brief in das Haus des Kadi. 	Als dieser des Briefes 
ansichtig wurde, erschrak er heftig und less 	nach dem panne 
fahnden . . . .“  

Wenn die Angabe des an der wichtigsten Stelle abbrechenden 
Briefes von dem Schreiben des christlichen Beamten al-Afdhals an 
den Statthalter von Syrien und Jerusalems streng genommen werden 
daif, so wiire dadurch ein Mittel gewonnen, die Entstehungszeit 
unseres Schriftstiickes enger abzugrenzen. 	En Recht and eine Ver- 
anlassung, nach Syrien und Jerusalem amtlich zu schreiben , hatte 
al-Afdhal nur his zum 15. Juli 1099, an dem Jerusalem von den 
Kreuzfahrern entiirmt wurde. 	Im Sommer 1098 war al - Afdhal, 
der bis dahin mit dem Kreuzheere 	sich 	in Verhandlungen 	ein- 
gelassen hatte 4), der Handstreich auf Jerusalem gegliickt. 	Vielleicht 
hatte die Gesandtschaft, die nach unserem Briefe ,ein Jabr zuvor' 
nach Konstantinopel geschickt wurde, 	ehenfalls die Bestimmung, 
durch Kaiser Alexius eine Verbindung mit den Christen zur Be-
kriegung der Seldschuken anzuhalmen. . Es ware somit die Ent-
stehungszeit unseres Briefes in das Jahr 1098-99 anzusetzen. 

IV. 
Die Hungersnot von 1202. 

Bei einer Auktion in Köln LAU'. Sind in vorigem Jahre an- 
,geblich 	aus Paliistina 	stammende 	Fragmente 	auf Papyrus 	und 
Pergament zur Versteigerung gelangt, unter denen Bibelabschnitte 
aus der Zeit Christi und nach der Versicherung des Katalogs Stacke 
unbekannter Propheten zu finder waren. 	Da ware denn mit Einem 
Schlago die Frage nach dem Alter der Vokalisation5) zu entscheiden 

1) l'rICSrl 1. 1,z7ttim _— Statthalter. 	VgI. Ober diese Form statt des 
gewohnlichen 171:111C14 Kohut, Arndt I, 240 a. 

2) Bei den Juden im Abendlande bless Is:= um jene Zeit bereits aus-
schliesslich = Sclavonien , das slavische Reich, vgl. Zunz, Die Rites p. 72 g. 

3) '171 t4•7A7'74:14",11 	d. i. ets To nnivz = Tamiathis 	d. i. Damiette, 
von dessen hebriiiscbOr Bozeichnung durch -mon wir sorest airgends etwas ver- 
nehmen. 	fiber Tamiathis als alten Namon von Damiette s. G. D are ss y, Revue 
arcbeologique III. sir. Tomo XXV (1894), 209. Die Bezeichnung eiz I'd Tamiathi 
erinnert an Stambul = sic Tid y led,t‘v, vgl. Krum ba che r, Byzantiniscbe 
Zeitscbrift II, 305. 

4) B. Kugler, Geschichte der Kreuzziige 58. 
5) Diesem Gegenstande bat Jakob Bachrach in Bialystok soeben eine 
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gewesen , 	da 	diese 	angeblich so ehrwiirdigen Triiminer volistandig 
vokalisiert waren. 	Allein eM Blick auf diese Papiere geniigte, um 
in ihnen 	sofort 	Bestandteile 	der Genisa von Kairo 	erkennen zu 
lassen, 	die 	in 	alle MTinde 	zerstreut werden 	und heute bereits in 
soviel BibliothekeniEuropas anzutreflen sind. 	Die Vokalisation zeigt 
arabischen, speciell agyptischen Einfluss, die unhekannten Propheten 
erweisen sich als Gebet- oder Piutstiieke, 	aus denen nur hie und 
da eine erhebliche Variante au gewinnen ist'). 

Auf der Riickseite 	eines 	solchen Blattfetzens Nr. 22. 	der in 
die Sammlung des Herrn Albert Wolf in Dresden gelangt ist, 
linden sich die Zeilen, die ich bier in ihrem Wortlaut und in 'Cher- 
setzung mitteile. 	Sie stammen aus einem Briefe oder Briefentwurfe, 
au dein die leere Blattseite theses Fragmentes henutzt wurde. 

Es 	ist 	die 	furchtbare 	an 	die 	Pest 	von 	Athen 	mit 	ihnen 
Schrecken erinnernde Hungersnot von 1201-2 2), von der bier die 
Rede ist. 	Der Krieg gegen Syrien ist wohl aer Feldzug, den al-`A.dil, 
erst Reichsverweser .Agyptens, dann selber Sultan, gegen Damaskus 
fiihrte, wo er semen Sohn al-Mu'azzam zum Statthalter einsetzte. 

Das 13 Zeilen umfassende Fragment lautet: 

r1],z.z1,1 	=7::::: 
ntiV: 	r-ii...-In 	:.1 	1:.".1n 	'117-)N 

Nbi 	ni-luz:', 	;1.7i-lt;z 	rn.) 
=r-rl 7,1-trin, aid,: r:,:" 
1=1 	=,;r1, 	r:t: 	r'1,1-17.: 
-  lm,11;:/z riN n;rn 7.7i.st1: 

.1., 	r-o:ri'n i1 	'MT bp =.1 
'slyn, lr:: rNi c,-ivz r-,:.st 

4)707rrt 	-.,..,:ni 	11' 	:...o: 	M,,..s;:..̀M 
mil.) 

	

	--r,r1r..) =nil '17: n-ozn 
117=1 1,-1:,1 rr-rzr= 7:,-1 
*r.:=1 rm.:7:1w; ,..,y= =1-, 

tief in die talmudischeu 	Quellen 	eindringende Untersuchung in 	einem zwei- 
bandigen hebraischen Werke gewidmet, das den Titel fiihrt: .711-it.) MS' 71*-Inum 
(wortlich: Kin Bingen mit S. D. L 	uz z a t t o), lVarschau 1897. 	218 u. 244 pp. 

1) Vgl. jetzt 	Kaufmann 	in Beilage 	zur Allgemeinen Zeitung 	1897, 
Nr. 132 und 208 und S. Schechter in den Times vom 3. August 1897 p. 13. 

2) Vgl. Abdollatifs Schilderungen in Relation de l'ggypte ed. S. d e S acy. 
3) Die Striche fiber den drei W'orten zeigen die unveranderte Anfiihrung 

eines Bibelverses an. 
4) ;7=117 -,-.-- 	t.::..51.A., , fur 	das in 	der Terminoloje 	der philosophischen 

tibersetzer 111'B angewendet wird. 
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tbersetzung: 

. . . in gutem und seine Bewohner . . . . Penn es waren die 
Tage des tingliicks herangekommen (UM.. 12, 1) und das Jahr 1513 
der Ara der Seleuciden [= 1202] eingetreten. 	Der Nil trat nicht 
aus, und so begann mit dem Beginne des Jahres 1512 [= 12(11] 
die Hungersnot und ward immer schwerer,  , so 	dass 	das 	Land 
Agypten 	verlechzte 	(Gen. 47, 13). 	Dean kam nosh 	der 	Krieg 
zwischen dem Lande Agypteri und dem Lande Syrien. 	Der Jammer 
wurde immer grosser (Job 2, 13), his dass der Seheffel Weizen, 
der einen Denar gegolten hatte , auf zehn Denare zu stehen kam. 
Der g,rosste Teil der Handwerker musste aufhoren , die Kaufleute 
feierten und es horte auf . . . . 

V. 

Saladin. 

Die Regierung Sultan Saladins scheint fiir die Juden Agyptens 
keineswegs das goldene Zeitalter gewesen zu sein , 	als das sie ge- 
wOhnlich dargestellt wird1). 	Nach einem ebenfalls aus der Genisa 
von Kairo nach Oxford gelangten , 	1196 von Abraham b. Hillel 
verfassten Berichte , einer Art Schmah- 	und Anklageschrift gegen 
zwei UsUrpatoren der Nagidwiirde, Sar Schalom und semen Sohn 2), 
waren es sogar Jahre bittersten Elends und traurigsten Zerfalls ge-
wesen, welche die Geldnot und Habgier Saladins fiber die jiidischen 
Gemeinden Agyptens gebracht hat. Der Name des Sultans wird jedoch 
in der zerriitteten und sehlecht iiberlieferten Urkunde nicht genannt, 
es bleibt daher east zu erweisen, dass es wirklich seine Herrschaft 
ist , 	unter der 	die 	erzaldten Begebenheiten 	sich 	ereignet 	haben. 
Diesen 	Beweis 	scheint 	mir 	aber 	gleich 	das 	Einleitungsgedicht 
Abraham b. Hillels an die Hand zu geben. 

Hier heisst es 3) in inusivischer Anlehnung an das hohe Lied 
8, 11-12: ' ,Es war in vergangenen Tagen, in der Zeit der Herr- 
schaft Admons, da lebte ein geldgieriger Konig. 	Der verlieh [dem 
Sutta = Sar Schalom] um tausend Drachmen den Weinberg, den 
Salomo in Baal HamOn besass. 	Die Vogte flatten ihn namlich urn- 
kreist und ihm erklart: Tausend dir, Salomo, und zweihundert den 
Wachtern ! 	So drang [Sar Schal6m] in den Weinberg der Edel- 

l) Vgl. Graetz, Geschichte der Juden VI, 329 f. 
2) Herausg. von Ad. Neubauer 	in 	Jewish 	Quarterly 	Review VIII, 

544-551. 	Vgl. Kaufmann ib. IX, 168-172. 
3) P. 545: 	=-IN 	l',n 	r.r•;-t • ilv•Itim 	r•r.).-i •17Z4= 	• 	rniraz 	,m•r1 

• rzr•T 	',.r== 	r; 7: 	%...) 	7,:•-1 	m-l= 	• 	.317:z• 	7 	r,it.t= 	•I', 	11-01 	• 	117:m 
• volt:•):...t 	1:,1-15i771 	-0;7Y:i.v 	7', 	t1,Nr1 	innt191 	• tr,-ri•ron 	To,v 	Itloyi  
• in is 	rrl-rzrn rm..; It•-•,z • pv-rl 	'11:..,  1rozi1.).,1  • p.m) t.1= INA 	Ni=11  
[ 	] 	CtIll 	lnI"I'l• 
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reben und machte ihn hill und leer, riss seinen Zaun ein, verwiistete 
seine Herrlichkeit und herrschte darin mit Grimm und Wut". 

Wer ist 	nun Salomo ? 	Neubauer a. a. 0. 545 n. 2 ver- 
mutet, der Name enthalte eine Anspielung auf Sar Schalom. 	Dieser 
aber und sein Sohn sind offenbar die Steuereintreiber,  , 	die Vogte, 
die den Weinberg , 	seit Jesajas herrlichem 	G-leichnisse 	(c. 5) 	die 
Lieblingsbenennung Israels, zur Ausbeutung mieten wollen. 	Salomo, 
der Herr und Eigentiimer des Weinbergs, der allein ihn vermieten 
darf, kann also nur Saladin sein. 	Darauf weist aber auch deutlich 
der Name Salomo hin. 	Erinnern wir uns nur , dass der Griinder 
der Ejjubidendynastie 	der Sohn Ejjfibs 	gewesen 	ist, 	Ibn Ejjilli 
aber den standigen Geleitnamen Salomos bildetl) , so wird die An-
spielung sofort durchsichtig und die Annahme, dass bier von Saladin 
die Rede ist, zur Sicherheit erhoben. 

Abraham b. Hillel spricht von 	den Vorgangen , die 	er be- 
schreibt, nicht als Augenzeuge. 	Er ist hochstens als jiingerer Zeit- 
genosse zu betrachten, der im Namen seines Vaters (p. 547, Z. 10) 
Suttas Jugendgeschichte ilberliefert. 	Der Tod Samuel Hannagids, 
des trefflichen Schiitzers und Leiters 	der agyptischen Judenheit, 
dieses zweiten Mardoehai 2) , liegt fiir ihn weit zurfiek wie im gol-
denen Zeitalter. Von dem Nagid Nathanael, der auf Samuel gefolgt 
war mid noch von Benjamin von Tudela in yeller Wirksamkeit 
angetroffen wurde 3) , 	schweigt sein Bericht; 	er eilt , 	auf Saladins 
Tage iiberzugehen, mit dessen Regierungsantritt sich gleichsain der 
Himmel fur die Juden Agyptens verfinsterte. Dieser liess sich namlich, 
offenbar eine seiner friihesten Regierungshandlungen, dazu bewegen, 
Sar Schalom die Steuereintreibung zu vermieten, wodurch die Juden 
Agyptens einer bis dahin unerhorten Bedriickung verfielen. 	Vier 
Jahre dauerte dieser traurige Zustand4), bis Moses Maimonides, den 
die Urkunde in Ausdriicken einer Bewunderung preist , 	die den 
tberschwang spaterer Zeiten vorwegnimmt , Wandel schaffte und 
Rettunc,  brachte. 	Maininni ware somit von Saladin vier Jahre nach 
seinem Regierungsantritt an die Spitze seiner jiidischen Unterthanen 
berufen worden, der erste urkundliche Beweis dafiir, dass er nicht 
nur als Leibarzt des Sultan, sondern auch als Nagid, als Furst und 
Parer seiner Glaubensgenossen in Agypten gewirkt hat 5). 	Einen 
dokumentarischen Beweis fur die Wahrheit dieser Angabe liefert 

1) Vgl. M. Steins chneid er, Die hebraischen tbersetzungen des Mittel-
alters p. 128 n. 140. 

2) P. 545: 	rinkr1 ',=1172. 	Hieraus hat Neubauer 	ib. 555 	einen 
Nagid Mordecai gemacht. 	Vgl. jetzt K au fmann , Monatsschrift 41, 503 ff. 

3) Die Annahme, 	dass Benjamin erst 1171 nach Egypten kam , bedarf 
jetzt einer Uberprufung und Berichtigung. 	S. Z unz, Gesammelte Schriften 
I, 163 n. 10. 

4) P. 546, Z. 6 v. u.: Z4:11.) ri,n.IN 1= 'IV% 
5) Vgl. Graetz a. a. 0. 336 n. 3. 
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eine Pergamenturkunde in meinem Besitze , 	ein 	Ehevertraa , ge- 
schlosssen vor dem jiidischen Gerichtshofe von Kairo, das 1172 als 
zum Verwaltungsbezirke 	„unseres 	Herrn 	B. Moses, 	des 	grossen 
Lehrers in Israel") gehorig ausdriicklich darin bezeichnet wird. 

Allein 	Sar 	Schaloms 	Sturz 	war 	nur 	ein 	voriibergehender. 
Wilhlereien und Denunziationen , 	die er im Vereine mit seinem 
Sohne betrieb , wurden fiir die jiidischen Bewohner Agyptens eine 
Quelle unablassiger Leiden und steter Gefahren. 	Diese traurigen 
Erscheinungen 	magen 	auch 	die Veranlassung gewesen 	sein , 	die 
Maimuni zum Riicktritt von seinem Amte bewogen haben wird. 
Mehr als 	eine Vermutung kann jedoch daraber nicht 	aeaussert 
werden, da die Quelle davon schweigt. 	Sicher ist es nur, °class zur 
Zeit 	des 	endgiiltigen 	Sturzes 	Sar 	Schaloms 	und 	seines 	Sohnes 
Mainaimi nicht mehr an der Spitze der Leitung der jiidischen An- 
gelegenheiten gestanden haben kann. 	Als namlich die Schreckens- 
herrschaft der zwei Delatoren auf den Gipfel gestiegen war, ent-
schloss sich ein Mann , der mit dem Ehrennamen „unser Lehrer 
R. Isaac" in der Urkunde bezeichnet wird, die zu Tode geangstigte 
und gequiilte Judenschaft vor den Sultan zu fiihren und um Ab-
stellung der schmachvollen Zustande vor dem Throne zu flehen. 
Die 	Audienz hatte einen vollen Erfolg. 	Sar Schalom und sein 
Sohn wurden der Gemeinde ausgeliefert, die •sie durch einen strengen 
Bann aus ihren Reihen ausschloss. 

Einen Zeitpunkt fiir dieses Rettung,swerk festzustellen, ist auf 
Grund der ungeniigenden Angaben der neuen Quelle noch nicht 
moglich. 	Aber mit dein Zuge Saladins nach Palastina, wie N e u - 
b a u e r ohne weiteres annehmen zu durfen geglaubt hat, scheint ' 
der Vorgang nichts zu thun zu haben. 	Saladin muss vielmehr, da 
R. Isaac seine Hilfe anruft, in Agypten gewesen sein. 	Die Quelle 
besagt auch gar nicht, dass der Konig nach dem heiligen Lande 
gezogen war, Irielmehr ganz ausdrucklich das Gegenteil, dass namlich 
der Furst, der Emir oder Minister Saladins, der Sar Schalom unter-
stiitzt hatte, nach Palastina geschickt wurde und dass so die freilich 
trugerische Hotrnung unter den Juden Agyptens erweckt wurde, 
Bass sie 	nunmehr vor 	den Nachstellungen ihrer 	inneren Feinde 
endlich Ruhe linden wfirden2). 	Wenn diese Auffassung richtig ist, 
dann diirfte such die Herrschaft Admons 3), von der in der Ein- 

1) Die Urkunde datiert: 	VIM "11U, =mem 	r:nm.,ti tor 	,D 
':yi n•,-a7: utirzacm n711.1 rtitni ruin r=ntri oths nun intginn 
'DI lm 	n'1 r• 	r•nvn 	i 	:1 1 NI 	ri 1  rrron 	marrr: 	N1:'t 	1,17D4: 
1,N•1w 4 n. 	S. jetzt Monatsschrift 41, 215 und 463. 

2) P. 549, Z. 9 v. u.: 	ri=nri nti ,, =112)n, • trn,  trrn,u 'on 't-t'1 
1',r1 	1-1 rvt) 	nwrt 	1:-Inti 	,= 	• 	(,0,  126, 1) 	t-,thlriz 	1:virt 	1145t 
,=2= rpn tntn 4',1rt (,.:,.,N) 	• ,.:,1tm 	'CI N I,. 

3) Neubauer p. 545 n. 1 bemerkt : Armenian, allusion to Saladin, who 
was a Kurd; 	ll7Its1 would mean 	a Christian, out of place in Egypt at that 
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kitting unserer Urkunde die Rede ist, ihre Erklitrung finden. 	Es 
ist bektinnt, dass Saladin auch Christen. zur Besetzung der hachsten 
Regierunasitmter heranzog 9. 	A_dmon , der Rote , Esaus urspriing. 
Haste WezeichriuniT 	ist im Mittelalter litufig die Benennung der 
iChnisten 2). 	Vielacht war es ein christlicher Schatztheister oder 
Fimuizminister Saladins , 	der Sar; $ehal.oin 	and dessen Sohn als 
Steuerschraube 	der jildischen Unterthanen •Saladins missbrauchte. 
Er wird es demi gewesen sein,. dessen Abgang nach Pallistina neuen 
Lebensmut in die Gemiiter der Juden Agyptens gebracht haben 
.ditifte. 	Welche Mille in der Behandlung der Juden durch .christ• 
liche Beamte in Agypten veranlasst warden sein kann , zeigt fast 
hundert Jahre fruiter bereits das Beispiel des christlichen Wesirs, 
von dem uns der Brief nach Konstantinopel nach dem Tode des 
Nagid Afeborach (1098-99 ca.) Lunde bringt3). 

*epoch. 	Ailoin 117:71S. ist skein Ardiontor turd Yin Amnenier twin kurde. 	An 
Christen linter Sabidity au donkon, ist abor,  oboe wade am Orto. • 

1) \toil, Gosetichto dor Obalifon III, 428 at. 1. 
2) Vgi. die roichon Nacbwoisungen boi Zunz, Synngogslo Poosio p. 08. 
8) S. oboe p. 446. 
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Uber zwei arabische Codices sinaitici 
dor 

Strassburger Universitilts- 	und Landesbibliothek. 

Von 

Dr. J. Oestrup. 

Der grosse Schatz christlicher arabischer Handschriften, welcher 
seit Jahrhunderten in 	den Bticherschritnken des Sinaiklosters 	auf- 
gespeichert liegt, und von welchem zuerst Tischendorf Proben nach 
Europa mitbrachte'), ist uns neuerdings durch die von Mrs. Gibson 
veroffentlichte Reihe von Studia Sinaitica2) und insbesondere durclt 
ihren Katalog (Nr. III 	der Serie) Miller bekannt geworden. 	Bei 
dem ziemlich oberflachlichen Charaktcr der Kompilationen der ge- 
lehrten3) englischen Dame sind 	wir trotzdem 	fiber 	manches 	im 
unklaren geblieben, sowohl hinsichtlich des Inhalts der Handschriften 
als der stark vulgarisierenden Sprachform, welche. 	wie es scheint, 
die meisten — vielleicht alle — darbieten. 	Gerade diese Sprach- 
form hat aber fur uns das grosste Interesse. 

Urn so wertvoller ist es, dass durch eine neuliche Erwerbung 
der 	Strassburger Universititts- 	und Landesbibliothek 	zwei 	grosse 
Specimina 	dieser Kategorie 	der europitischen Forschung Miller zu- 
gitnglich geworden sinc14). 	Wiihrend meines Aufenthaltes in Strass- 
burg im Winter 1896-97 habe ich Gelegenheit gehabt alle beide 
genauer zu untersuchen, 	und 	bei der grossen Bedeutung dieser 
Handschriftenklasse fiir die Kenntnis der Entwicklungsstufen des 
Vulgiirarabischen glaube ich eine nicht unniitze Arbeit zu thun, 
wenn ich die Ergebnisse meiner Untersuchungen den Fachgenossen 
unterbreite. 

1) Vgl. ZD3IG. I, 148 ff. und VIII, 584. 
2) Cambridge 1894-96, I—V, 4°. 
3) Diesen Beinamen darf man ihr nicht verweigern; 	hat sie doch — 

wohl nur urn recht gelehrt auszusehen — den Handschriftenkatalog in griechi- 
scher Sprache 	und 	mit griechischen Zahlbuchstaben herausgegeben; 	englisch, 
oder auch lateinisch, das ware 	doch gar zu einfach — and zu praktisch — 
gewesen! 

4) Die Handschriften sind — man -weiss nicht wie — vom Sinai nach 
Hair° gekomnien and dort durch Vermittelung des Dr. Reinhardt, Dragbman 
am deutschen Generalkonsulat, fiir die Strassburger Bibliothek erworben. 
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Von den beiden Handschriften ist die 	eine in 4° (diese wird 
im folgenden mit A bezeichnet), die andre (B) in 8°. 	Beide sind 
defekt; in A fehlt der Schluss und ein Blatt am Anfange (zwischen 
fol. 2 und 3), in B sieben Matter vorne, und von den spater hinzu- 
geftigten 	Stiicken 	auch 	etwas 	am 	Schlusse. 	A 	hat 	in 	seinen). 
jetzigen Zustande 215 foil. mit je 18 oder 19 Zeilen auf der Seite, 
B hat 247 foil., meistens mit 19 Zeilen pro Seite; in B ist fol. 166 zur 
Halfte abgerissen, sonst sind beide Handschriften, besonders A, vor- 
ziiglich 	erhalten. 	Beide 	sind paginiert, 	jeder Karras 	(von 	acht 
Blattern) mit seiner Ziffer,  , und daraus kann man die Anzahl der 
am Anfange fehlenden Batter 	ermitteln. 	Die Paginierung ist in 
A mit grossen, sorgfaltig geschriebenen griechisehen Majuskelbuch- 
staben durchgefiihrt. 	Dagegen ist B mit grusinisehen Zahlzeichen 
(welche unten am Blatte stehen) paginiert; es findet sich aber auch 
hier ein paar Mal die 	Spur einer Paginierung mit ariechischen 

Die grusinisehen Zahlen, Buchstaben, z. B. am Karras 25 und 26. 	
b welche ganz korrekt geschrieben sind (nur sind die Zahlzeichen fur 

17 und 18 umgestellt), sind wohl also erst spater hinzugefiigt worden. 
Der Charakter der Schriftziige ist in beiden Codices derselbel) 

und stimmt genau mit dem, welchen wir in dem von Mrs. Gibson 
gegebenen Faksimile einer sinaitischen Handschrift (Stud. Sin. III, 23) 
finden ; ebenso mit der Schrift des vierten von den Fleischer'schen 
Fragmenten (ZDMG. VIII, 586; Tafel, Nr. 4). 	Die Schrift ist ein 
altertiimliches, noch sehr steifes, aber ganz reines Neschi. 	Die dia- 
kritischen Punkte sind mit grosser Genauigkeit gesetzt, nur fehlen 
sie immer, wie es zu erwarten war, bei dem is der Femininendung. 
Das Dhamrna wird oft, am meisten in B, geschrieben (haufig von 
seinem Platze ein bischen hinweggeschoben). 	Sonstige Lesezeichen 
finden sich nicht ; nur wird in A dann und warm das uz, durch 
ein 	unterschriebenes 	 t' 	(3..44,0) 	gekennzeichnet. 	Der Anfang jedes 
neuen Abschnittes ist in beiden Codd. mit voter Tinte geschrieben. 

Beide Handschriften sind datiert: 	Auf dem ersten Blatte 
des A lesen wir: 	 yl.::K.Ii 	(:).9 LI,A.N.A4.11 	ryaii 	....a....2.3 	Lt 	e..........i 	r,.S 

X.4 :?1+JI iLL4 k:J132; (:).43., 01-4 x..;...,, ; 	sie 	ist 	also 	vollendet 	am 

13. Marz 950 n. Chr.2) 
Cod. B hat auf fol. 226 r eine regulare Subscriptio, die hinter 

diesem Blatte folgenden Stiicke 	sind 	also 	erst spater hinzugeffigt 
worden; 	es 	steht 	da: 	L.;...).) 	 ik:XP 	3.4.. 0_,.19 	_.iy_.,.....fcj! 	.....i1._.-1 

1) Nur sind in B die letzten flatter (244-247) von einer weit moderneren 
Hand geschrieben. 

2) Von sonstigen bibliographischen Merkmalen bietot A unten auf fol. 2 r 
die Notiz: 	fliflatiov 7.,49.' d. i. Bach Nr. 39 (in irgend einem Bileherverzeichnis 
der Klosterbibliothek). 
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L.1_,.3 	z‘,..:,S 	 N.,t3L4.fi 	w...L. j;.-64 	Lc.tolAl 	 usSLA3 	(:) ...3L4'33. 	 L.5. 	te,........11 

1..?).0 e:..,p_ylt yal 24.4S u...,Aii+.11 za j...?. 	U.,..., ),b Lt L5.101  r,-4.1c 
L.:.3r 	Al!! 	1,:•41.‹.? 	,.....Lt...4..13 L.).??...iiti 	r,.*..• 	0.4 	L.,..,...0 	_.i...t. 	ot....3 

(3..... ),.)_It. 	Es 	ergiebt sich also hieraus, 	dass der Codex im Jahre 
288 (beg. 26. Dezember 900) von einem Agypter Thomas, welcher 
als Monch auf Sinai lebte, ffir den Pater Musa ibn Hakim el-Adratli 
geschrieben ist. 	Unten hat der Schreiber noch folgende Ermahnung 
an 	den 	Leser: 	rs.....01. 	Lk? 	aL.z.i" 	tL:.))! i 	,,:.:),..i! L4I 4..513!...t 	L.5..L..., 

	

L 	 L5  
z,.,Le,...,4  0..c 	ta...01:i!., 	td./.4 	L51 	 e...,4.11 	t,,S.S3 	ti.*b 	yi:i 	K.cl.... 	,)•.-f L.5,' 

0.,•,........,.X:9it 	...:.:4...?-_, 	tat.A 	C.:.?.. LA 	X.=LS1 :.::+ 	[0.4] 	.%..,.....:d 	t  :7+4 	1 j i 	0.4.1., 

' 0....A t 	 0....A 1 ciA04. 	! 

Der Inhalt 	der beiden Codices ist ausschliesslich 	relig;i6ser 
Natur. 	Wir finden bier Legenden , Homilien, Erbauungsschriften 
von verschiedenen berahmten Kirchenvatern , welche in ziemlicher 
Unordnung zusammengestoppelt sind. 	Beide Handschriften gehoren 
zu 	der,bei 	den sinaitischen Manchen 	sehr 	beliebten Kategorie, 
welche Chabot') richtig beschrieben hat: „11.1onachi baud raro quae 
sibi placebant, ex libris 	asceticis 	in 	proprium usum exscribebant 
et 	sic saepe 	colligebant .in 	unum volumen 	excerpta diversormn 
auctorum. 	Multos habenms codices hoc modo confectos". 

EM Unterschied besteht zwischen A and B darin , dass A 
meistens langere zusammenhangende Stiicke bietet, wahrend in B 
viele Abschnitte aus lauter kleinen Anekdoten, Gedankensplittern u. a_ 
bestehen, die in ziemlich loser Reihenfolge unter einem gemeinsamen 
Titel zusammengestellt sind. 	Die langeren Kapitel bringen beinahe 
lauter bekannte 	Sachen, deren griechische oder syrische 	Urtexte 
noch vorliegen.  

In A ist am Anfange ein Inhaltsverzeichnis hinzugefagt, aus 
welchem man ersehen kann, was im fehlenden Schlusse des Buches 
stand. 	Wir geben bier eine Ubersicht des Inhalts der beiden Codices, 
mit Hinzufagung der Stellen, wo 	die Originale der verschiedenen 
Abschnitte sich befinden. 	A bietet folgende Abschnitte: 

F o 1. 	3 r. 	Die 	sieben 	Wunder 	des 	Basilios 	(L..5)L.2,..,Lz.". 
K.it.......1c 0....,,,,,t„,..?; 	der 	Anfang 	fehlt; 	fiber 	den 	Inhalt 	vgl. Acta 
Sanctorum, Basilius). 

F o I.. 	17 v. 	Basilios: 	Unterricht 	der 	Monche 	(.8,,,,,,. 	t.,..L.-; ,.. 
CiL..?) 31; iibersetzt aus der Vorrede der 'Oeot ;aerie nAcirog, Regulae •  
fusius tractatae, Migne, Patr. Gr. 31, 890. In der Ausgabe, welche die 
romische Propaganda von•den ),:::,:::‘,1 0.,,,ii..i des Basilios veranstaltet 

1) Isaaci Ninivitae vita etc. 	Louvain 1802, p. 58, not. 	1. 
Bd. LI. 	 30 
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hat (Romae 	1745), 	findet sich dieselbe 	Vorrede. 	Der romische 
Text folgt genau dem griechischen Original; dagegen ist der sinai-
tische weit kiirzer). 

Fol. 21 r. 	Basilios: 	Die Pflichten des Christen (s....k.A.S t,,.4,1".:( 
K, 	! 	\ 	4 ... : 1 •' iibersetzt aus Nr. 22 der Bride, Migne, .- ,...4.,U 	• 	-  0" 	C.) 	L5 - 	Ls 

P. G. 32, 287. 	Die t:Tbersetzung hat auch hier vieles 	ausgelassen, 
ist sonst aber sehr sklaviscli, weshalb viele unarabische Ausdrucke 
vorkommen , 	z. B. 	fol. 	21v: 	yij.....;;JJ 	x........s5.3 	LX...sy 	01 	ti.i......:R 	Ly...;,..1 
= 'Da oli 5E7 o'ivrp d6aovkarit9-at). 

F o 1. 23 r. 	Basilios: 	Antwortschreiben an 	den heiligen Gre- 
gorios (o...".1.0k....c (5.,Iso 	i..6.4A° 	‘.....q. ; Migne, P. G. 32, 223). 

F o 1. 27 r. 	Drei Wunder 	des heiligen 	Nikolaos ()LA ,.....,.41.- 
it:Xj! Ly..÷Xii.11 0...,..0.43). 

F o 1. 33 r. 	Geschichte Gregorios des Thaumaturgen (mit Ver- 
kiirzungen fibersetzt aus Gregorii Nysseni Vita Thaurnaturgi, P. G. 
46; 	die 	 Einleitung fehlt; 	der arabische Text stimmt griechische 
mit dem griechischen von fol. 33 r infra ab : 	L.5....yz 0= 3LiiR  1.....s3  
..-sii 1.-7 ....3.4.47.4.31 i..,..‹.›. J.3.K.? k....,..)L6 	of = p. 901: 	Kaaoig mei Tor) 

-' 
Ditoii6icog 	cfnaiv 	;2 	yeaTii 	On 	inat86111912 	grciav 	aocriq 	ri-uv 
Aiyvrtrionf x.r).). 

F o 1. 	45v. 	Die 	Fragen 	des 	Athanasios 	(i-kiiil , 	3.-iL....,..A 
J•ii.li 	i.,CiS• Miffne P. G. 28, 597 • es fehlen im arabischen Ly+-7? 	t...)","?..... 	1 	1 	7 

Texte folgende Fragen: Nr. 2, 12, 14, 18, 22, 27-33, 38, 42-44, 48, 
52-54, 56, 58, 60-63, 66-101, 103-110,112, 114, 116-123, 
125-137). 

F ol. 59v. 	Lobpreisung der heiligen Jungfrau (iii...X.*....../.1 ii:....,\A 

F o 1. 64v. 	Ermahnung an die Novizen (04,..K31 01...4.51.1 15:-Sa="14  

1**C•••••• 5! 	0 ,..,‘....:L,O. 
F o 1. 	67r. 	Homilie 	von 	Prokles 	(,....§J,,,! 	ow.,1635.?1 	5**A 

K'-.k.ti,,,,-.6.1!) 	Weder 	dieser 	Abschnitt 	noch 	die 	zwei 	vorher- 
gehenden , deren Art auch der des Prokles ahnlich ist, stiuimen 
mit irgend etwas , das sich in den P. G.. von Migne von Prokles 
findet. 

F o 1. 	71 r. • Gebet Pater Serapions (0_,..4c5..., 4.i1 8.,..). 
F o 1. 72 r. 	Johannes Damascenus: 	Lobpreisung der heiligen 

Jungfrau 	(),..,,,-;,4 	04 	47..).J' .. 	431 	x Jr. io., 	go.e....:..13 i:..,..N.,4 54,,,,o; 	Migne, 
P. G. 96, 699). 
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F 01. 81v. 	Aus den Werken des Isaac Ninivita 	(7o ii,i 0.,* 
[s : ,_•.6,_.-,•••1] 	, 	 ....-•.•••; 	eine Reihe 	von 	griisseren 	mid 	kleineren 0.,..,).JOI 

Absehnitten, von welehen die meisten sich in dein von Chabot (o. 1.) 
gegebenen Verzeielmis der Werke Isaacs wiederfinden). 

11  o 1. 148 v. 	Aus 	den Werken 	des 	heiligen 	Efraim 	(13.i: 0.A 
Lts,Psii.3 	rIlic L5)1.,o; eine hinge Reihe von 13ruelistileken des Efraini, 
welehe 	zuni Tell 	in 	dem 	grieehiselien 	Texte 	der Werke 	Efrain's 
(ed. Assemani) vorkonunen, zum Toil nicht ; die einzelnen Abselinitte 
sind folgende: 

Fol. 	148v: 	EL.> 3)II 	,..,..I.,..L...,13 	I,:,..i.  L.P.-II 	Win: 	Oly. 	Ela% •  
gr. I, 1 (fiber die Tugenden nod die Laster). 

Fol. 	160v: 	L.r_,.:::,........t  Lk....) I 3.....>-. I cr  ; ( )pp. Ephr. gr. I. 40 (Serino 
aseetieus; der arabische Text ist sehr verkfirit). 

I' o 1. 	174 r : 	co  ...1.1-1 ., 	t,.. !...,N,...? 	,...i.:1,.*.> 	cri,.:\ii 	L532.; 	ii,t....., 	L,..iz 
du.AI Ki( : Opp. Ephr. gr. I, 111. .5 

F ol. 	180r: •44,;:ii, ,_,„j. i_4,1; Opp. Ephr. gr. 11. 209. 

F o 1. 	189v: NO 	'41L.4.••° L.4.1.c  ; Opp. Ephr. gr. T. 292. 

F o 1. 	191 r : 	r,,L!,.air 	c),L.,,si 	c."...i.....0 i 5.i.c 	(Zu 	(Resew 	and den 
folgenden A bsehnitten hale ieb den l'rt ext n jell t au flinden ki;nnen ; 
jell fiige 	hies 	bei jedein 	die Anfangsworte bei • 	R-L....a ! 	kt  0.-,_;\.1,1 
;::\ii 	c,.> 	,..),,...1.i 	,..x.,.... 	 5.)-11 (..., 	u ) 	- • 3 	• 	} 	. 

I? o 1. 	195v: 	i..:a.c. 	(if.31 	,-L1  i.)JS 	01 	L5-114? c)••••1 ). 
F o 1. 	199 r : ,.......g. Lfr.„La 	( ci.,Xee...?",) 	u..i.,4,.j! 	e..,4... 	01 	1.L.5 	3....i 

,s.JC Ljui., ).s9. 
c, 

Fol. 	199v: 	ry....:21 	L 	(c...-..ii p'...4,1° ..,..." 	0.iii..:1 	it......-=j)). 

	

F o 1. 	201 v : 	iil,-, 11 	j...-....:-\.:..A 	(s : 	„)..._?-1 t.....rA , 	heinalie 	immer so ge- 

	

schrieben. 	Anfang: 	•-.JI 	ii.J...-iit 	 ..4, 	,......1.0 	ii.,•••0,3). 7. 	L. 	• 
Fo I. 	206r: 	l...;andc 3...1.--u.4 (,:,.-Ji 	. 

i
....• 3.5 	,. 	,..N.e...›. 	...; 	;-....,:a*.i.V). E 	 L 	L - 	• • 

F o 1. 	209r : 	01......;y1 	3...-7.2 	(:•='.....,.-1 	'•••". 	•7-'331) 	.62'1 	41 	P i-Li  ,.... 
;z•-ii). (., 

Fol. 	211r: 	K4_,,,;•-ii 	L5.1..= 	(411 	ii,),.,...= 	co,..X.,4):i 	 -.X.:r 	S..,...t 	y 

ii). 
G 

1) Hier and sonst immer S..."--...!  geschrieben. 

30* 
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F o 1. 	214 r : 	ic.1..Cd4 	(JJ 	t.,....tialy 	,..........- 	i!,...:.! 	LA (*.LAM 049.41 
•-\il) t 	' 

Mit F o 1. 215 	endet , wie 	oben erwithnt , 	die Handschrift in 
ihrem jetzigen Zustande ; nach dem Inhaltsverzeichnis standen in 
derselben noch folgende Abschnitte aus den Werken des Efraim : 

L54-3A ej...36 ot-z_.. Lfr.i. ,),..,p..iiil ryt )t.. 3_,,i 

LX.41 p......iti 	tsi= 
Kiy;-1 Lcis 	 j...)',......, 

`'-'..,4•36 otl-le'l L51 	3..ti 
Einen ziemlich verschiedenen Charakter hat die zweite Hand-

schrift (B), welche uns folgenden Inhalt darbietet : 
F o 1. 1: Fortsetzung des vorhergehenden, verloren gegangenen 

Sttickes. 
F o 1. 2 r : Die Ermahnung.  en des Pater Jesajas an die Novizen 

( c:A.,̀ .. 	ys Le:sc.:4 431 	14..43  ; 	der Urtext bei Migne, P: G. 40, 
1133 und 1158). 

F o 1. 15 v : 	Brief des Pater Musa 	an 	den heiligen Poimen 
( Lry,-X0 0.*4.1,:4 tsJt Lb...„)A Lt..i! i.§.?.>). 

F o 1. 19 r: Dialog zwischen Musa und einem -Minch. 
F o 1. 20 r : Ausgewithlte Spriiche (0.*4.1.24.31 3,i cr. )u.:,:e ,..NY; 1  

darin kleinere Stiicke von Basilios, Gregorios, Barsanufios, Johannes I 
Chrysostomos). 

F o 1. 	27 r : 	Heilsame 	Spriiche 	der 	Kirchenlehrer 	Q,:i 	cia 
ty....50.1 KitgaA tyet....f4.4 

F o 1. 32 r : Aus den Werken des Efrain' (vgl. unten). 
F o 1. 	52 v : Eine Legende (,_Al Ai! 	• 	...:.; i.A.A. 
F o 1. 62 r : 	Eine 	Reihe von kleinen , 	erbaulichen Anekdoten 

(tinter 	verschiedenen rbenchriften 	gehen diese 	bis Fol. 130 ; 	si, 
sind 	nach 	dem 	Inhalte 	geordnet , 	,z.,_,K.......11 	3...,,--v.,0, 	L.‹.....4 	3....,,-L.;,, 
L.i.sil 3',.zi 	 , u. s. w.; einige finden sich in den Apophthegmat 
Patrum bei Migne, P. Gr. 65). 

F o 1. 130 r: 	Aus den Werken 	des heiligen Marcus Eremita, 
1) fiber die Reue (.44_,x11 0.J; Migne, P. G. 65, 969). 
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P o 1. 132v: 2) Uber das geistige Gesetz (....;1->3)..St Lity4UJI plc; 
Migne, P. G. 65, 905: 118ei v6,uov nvevuartxoli. 	Eine Reihe von 
Lehrsatzen. 	Der arabische 	Text flingt erst bei dem vierten an : 

—0 ranatvOrfecov xai geyov gzwv nvevpartzdv ;ail. = 01.......35g cl t 
L.:;l..3.) 	,),ii= 	&I Q53.1! 	ce....A:41.4.1c). 

F o 1. 136r : 	3) Uber die 	Selbstsiichtigen 	(ti1y 0.43.1! (.5.6 
r.÷....i= 	,..,,,..-1.) 	Q.:.)i).*g 	L),..4.= 	u1' 	03:A 	")_33 	t,..+14-cl 	c7.0 	V.):4 	f.,.+i!; 
Migne, P. G.. 05, 929. 	Der 	arabische 	Text 	flingt 	erst 	bei 	dem 
zweiten Ahschnitte an: `0 Klietog aciaav ivroViv 67812,o,uivriv 
(YEgat 	aiAtov xri,. = 0,0 Ke..03  3...f oi 	15)14 	ot t...3..11 L)} LI 

..Ic 	[  ..la- 	*i..,1 	st...Aza. 
F o 1. 141v: 4) Gesprach zwischen Verstand und Seele (s),..4:LA 

N,...43 (7:5•0 0...4-Xi1t umij el ,j,..ii=; 	Migne, P. G. 65, 1103. 	Der letzte 
(fiinfte) Abschnitt des griechischen Textes ist im Arabisehen weg-
gelassen). 

Fol. 144v: 	Theofilos 	fiber 	den 	Tod 	(L)..,c) 	 „,.1.:,3L3 3_0 0.4 

.? 	....s,0 	A.IL:i 	X.4),.\..;,.‹,..1! 	Kkeil,...!; 	in 	den 	von 	Migne L.).v.i.ii c 	 1 731. 	' • 
(P. G. 65, 27-70) gegebenen Fragmenten des Theofilos findet sich 
dieses Stuck nicht). 

F o 1. 145v: Abschnitt aus den Werken Efraims ()La ,3j.i cr  
ii).,..:::,03 	0.3 	f.tii.p. 

F o 1. 151 r: 	Die Ermahnungen des Pater Amnion (L4 LAL....o3  
03,01). 

F o 1. 156r: 	Ausziige 	aus 	der 	Scala Paradisi 	des Johannes 
Climacus (),Io J.;4..) 0...,4)  zL.L4 l.,.ir 0.,.ji....,,,li! 3i.i cr  j*:4.1 PV OLP 
l :..y..,; Migne, P. G. 88, 631 ff. 	Der arabische Text enthalt Auszfige 
aus allen dreissic,  Gradus , 	und hat sie auch in denelben Reihen- 

, folge und mit denselben' 	tiberschriften wie der griechische Urtext. 
Hinten ist ein kleines Bruchstiick (6 Zeilen) hinzugefilgt mit der 
tberschrift: 	Ly.,.!;it 0..1.c 	0.**.Z.U., ,..).›.cylc _7..4 (J.,. 	Die 	Ausztige 
sind ziemlich willkiirlich ausgewahlt, fangen often mitten in einer 
Periode an). 

F o I. 205 v. 	Die Lebensgeschichte des 	heiligen Marcus 	(Y....,:-.6 
u.,....iyo 	4.31). 

F o 1. 213 r. 	Legende 	von 	Martinianus 	(? ; 	 foci u...L3L;.*So,.,a 
u.A,Xkli ). 
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F o 1. 226v folgt, wie oben erwahnt, die Subscriptio. 
F o 1. 227 r: Eine Legende 	(ohne tiberschrift; 	der Held 	der 

Geschichte wird nur di L)...?..) genannt, sein Vater Eufemianos und 
seine Mutter Aglias ; es ist die Legende von dem heiligen Alexis). 

F o 1. 237v: 	Das fiinfte Wunder 	des Basilios (L).„.... 	,_,..-4.ii 
ut,etie:••••4i 

F o L 244 r : Anaphora Pilati (dieses Stfick ist spater zugeffigt ; 
es bietet ungetahr denselben Text wie das von Mrs. Gibson heraus- 
gegebene, Stud. Sin. V, 1). 

Die beiden Codices haben nur drei Abschnitt, 	gerneinsain, das 
ftinfte Wunder des Basilios (A, Fol. 9 r-13 v = B, 237 r-244 r), 
und den ersten und dritten Abschnitt aus den Werken des heiligen 
Efraim (A, Fol. 148v-160v = B, 32 r-45v und A, 174r-180 r 
= B, 45v— 52v). 	In dem Texte des Wunders des Basilios sind 
die Abweichungen der beiden Codices gering. 	Bei den Abschnitten 
aus den Werken Efrainis ist der Unterschied 	griisser,  , 	aber doch 
haben beide Texte sicher einen gemeinsamen Ursprung. 

Urn die Verschiedenheiten der beiden Texte und ihr Verhaltnis 
au dem griechischen zu zeigen , mag folgendes Stiickchen als Bei- 
spiel beigegeben werden: 

Cod. A, 150r. Cod. B, 34r. 	I 	Ephraimi Opp. Gr. 
(ed. Assemani, 1, 3). 

Xeri L.t 1 L53J! 3.**4 c.iL 	5'''''/C Ilsqi 	icrpofilag. 
z41! 	1 / 4.....t y . aili 

`0 	ti'l 	izcov 	TOv 
Li,L::. 	(.53.1! Loki c_31.-J 	L53̀ ii 	L4! rpe(3ov 	rm..; 0E013 ill 

. 	xiii icevrci; b rozoin-o; sip- 
')..,-?"-.,' 	46 	'a tY.K.4 	')...t. "-,'A 	-- cawrOg iore rag zita- 

) 	xiS' L5 ,:xii 	olt,e ....1 L53,11 	,.}-?: 0112*;;;Jt 1962.ov tatriell'itao-tv. 
..._, 	NA ' 0µt) Ivor rOv cpi( gov 

85:':;14 "0 '1411 	'-iL2-51" it" ' 	'il ""L''; ''' ,-# TOV-' Oeou- acre' iavrcii 
4.X 	,_:i.J 	,-9 	l ix....J6 ..,•• 
NSL,..cl.? 0 ,5-1-..d jAi .5..14 

L.:...„:„,,!.., 	) •:':•:J! I'LL,., 	..; 

	

. 	. j .., < 	0....t 15.14=14 cp....-, ) 	' 

yerstogist-ext 	ZrO'la- 
q. 	°ea xott9- slicYet 	le,us- 
el uvwg ciaoh)aavliel 

`::)!.*:::" J; Lc 	)L.'; ,-Vi.5 :.:.)!_t.i....call 	sLit ...}-A° ,-".i, v rag geyotg oniroii • 
Joxsiov yivsrat rain 1 . 

L*3,),..3 su:).9 t....% ? 3d.., L..t.3,xit sio, 	L'. 	xi' L'' - ' -' l'26 ow; v • 	mil/ 	6' 	vi, 

4.4:.;;i so-;-.."P (-KA,-5,1 L3.-33.-1 Lis,?4, 	4,:::.:4,! 	- rselryv 	77aErcet 	iv 

s4 cr tilY Lt.-43 a • 
,;.:.,4 	,........:,‘..,:, 	zo,..,,, 

i.,, ti ,-Xe:. 	' 	cy'D 	e•-; - ts • 
,,,i.....;,._<_4 	,.....„..,,,,....„-- 	1~, 

gavz-0 	oi.) 	rpoigeirat 
74 naeovaiav As- 
oworov• 	xoltii 	rag 
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Cod. A, 150r. Cod. B, 34r. Ephrairai Opp. Gr. 
(ed. Assemani, I, 3). 

i.......,LIL..) 	
c,
,.,, ,5 	EL..?.... 

-, 

	

Z 1.....;.13 	C•  ...i 	EL?-3%1! - 	• froi8Eat rotig &vancizi- 

si 	,,,xxil cr. )7! ,,,,,;j! 	ki : 	,,,,, OM xaieu, Trill lea- 
X011Xiall 	1pE152lEG 	TO 

1•41:1.0 	LX.4.J 	ir...01 :d! C 	 ....t 	L. 	.." Y.4..6.110.i.ski:A3 	-,.:Ott:41! Ta7tE111(06111 	PEV:6- 
crerat 	brceenvevicev 

‘. 	ts,-.) .:i 	2,-.?) 	.,ti Lsi 	130.. -F., 	zy) 	L.4.1.* „ aongerat • 	AotrEOv 
L5-x..31 	,3L-‘2....%11 	ts6K_P %i tidl 	31...2%it 	rit.5...0 gezercel 6 Ktietog ai,- 

roi; xai e;)eiont al- 
z‘etia,t, 	Ntiai:1 t..* 	 t..)...4 ic+J-Lit ,, 	r3,tii41 :5,*.o.:1 -, , 	, 	, 	, 	, 

rov otg ovx oceeo•xerat 
Ws...ic ..J! 	'241.631 04' 	5 1,20-.1 	cy+i 	i....,ii_.,..4 t.5 xai 61,ZOT(qaPlet ab-

rOv xai acrecuatopet 
P 	+3 	3...1"..1! 	.ta...) , 	0 	- 	Ls 	- 93...(0 ,so 	04.1 L),,I,It - rcp 	atioviT 	6XOT et ' 

ILKS...0 Ti; ab tai raXavicry 
rOv rotoiirov; 

Schon 	aus 	diesem 	Stiickchen 	ist 	zu 	vermuten, 	dass 	die 
Schrift aus dem Griechisehen iibersetzt ist, und nicht etwa aus dem 
Syrischen. 	Und 	das 	scheint fiir alle 	diese Abschnitte 	zu. gelten. 
Die vielen syrischen Lehnworter,  , welche iiberall vorkommen, 	be- 
weisen nichts dagegen, weil sie iiberhaupt schon sehr frith Gemein- 
gut der Sprache der arabischen Christen geworden sind. 	Dass die 
griechische 	Sprache 	immer 	bei 	den 	sinaitischen 	Munchen 	mit 
grossem Eifer getrieben wurde, dafiir giebt uns ja auch der Hand- 
schriftenkatalog von Gardthausen, 	welcher Codices aus alien Zeit- 
altern aufweisen kann, den besten Beweis. 

Von verschiedenen Merkmalen, die auch positiv eine fiber- 
setzung direkt aus dem Griechisehen andeuten, kann hier erwiihnt 
werden, class das x in griechischen Lehnwortern durchgang mit L.)::., 
wiedergegeben wird, z. B. col..itN.,•:o.); 	0: icextotthcovog, 	0.*4..;.::, 
0: xepovfii!z; wenn man ein syrisches Zwischenglied gehabt hatte, 
wiirde man wohl 0....; 	(aus jzop) geschrieben haben. 	Daneben 
sind auch die griechischen Vokativformen haufig bewahrt, z. B.: 
l...tie,......? 	LA (A 6r), 	L„,, N.,?! 	L,i 	(A 30v), zdo_y;si.? 	LA (B 	96r). 	Zwar 
finden sich ja im Syrischen oft die griechischen Namen nur in ihrer 
Vokativform ribertragen; hier aber tritt diese Form nur ein, wo 
wirklich der Kasus Vokativ ist, withrend sonst iiberall die griechische 
Nominativform auf -og gebraucht wird, 	also ,..)..„*.l......, ,,,.:.?a41, 
t.)...„„Jo.?, und das lasst sich nur lurch enge Annaherung an den 
griechisehen Text erklitren. 	Oft ist aber die ariechische Nominativ- b 
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form ilberall durehgefiihrt, z. B. 	 c.,:oi..4 L.d 4.;.., um3y 'L 	(A 44v) ---= 
ii, noiviov l'huiv z-67rov. 	Endlich sptirt man an mehreren Stellen, 

wie schon oben erwahnt, in der syntaktischen Konstruktion die 
sklavische 	Abhangigkeit 	vom Griechischen; 	ein 	anderes 	Beispiel 
bietet 	A 	22v: 	,--,.11 	aK.11 i3..p 	!.Liz; 	1 	K...1a,,, e...; 	eine 	un- . 	 .1 

Z7 	r 	...7. 	0 	r- 	- 	- • 3 	' 
arabische Wiedergebung des griechischen: Ac k ai 6 Ki)etog 1 )̀,ttii 
cievaataitivovg xi-Z. 	(Konstruktion mit Acc. 	mit Inf.). 	tlber die 
vielen griechischen Lehnworter siehe unten. 

Was 	nun 	die 	sprac hlichen 	Eigentiimlichkeiten 	betritft, 
sieht man bald, dass die beiden Handschriften derselben Kategorie 
angehoren wie die von Fleischer (ZDMG. I, 148) 	besprochenen 
Fragmente; 	die 	von 	ihm hervorgehohenen 	Vulgarismen in 	der 
Orthographie und in der Formenlehre kehren hier alle in grnsserer 
Auswahl wieder, und daneben kommen auch, besonders im Bereiehe 
der Syntax, andere Phanomene vor, welche dem heutigen Vulgar-
arabisch gelaufig sind, wofilr man aber sonst kaum so alte Belege 
finden dtirfte. 

Zu den Pronomina ist zu bemerken, dass der Plural des 
Demonstrativum in B fast durchgangig die Form a9L; hat (in A 
dagegen regelmassig J319, auch )3L; , 0.3,; und '_,SD geschrieben). 
Eine eigentilmliche und sehr haufige Anwendung hat die Zusammen-
setzung des pers. Pron..".; mit dem Dem. U, um etwas nachdriiek- 
lich 	hervorzuheben, 	z. 	B. 	A 	110r: 	(4.;..3(11.Q.4 	!...x.t.,! 	1,3 "P , 	dann 
fangt 	er 	(s. 	r.,Jadi ) 	an sie 	zu ,jagen; 	A 63r: 	c.)43I U _,S) 3..., 

der Prophet sagt: 	diese Thur ist verschlossen; 	A _.iili.2, 	 „siehe, 
163v: 	Lii 	0..i 	13 ...; L.)L...2.:..--li, 	̀ 0 	egnirag 	icSoi) 	419-crue. 	Dieses 
LS 	wird ganz ohne Unterschied des Geschlechts gebraucht, z. H. ,.,.4) 
A 28r: 	 t_5 ,..A.,* 	.1! C.Y ,,J3C-,a  r' ; 13 2,; , siehe, sie sind nach einem .•  
Orte 	fortgegangen; 	B 	71 r: 	.1,.Ji 	L.5..1i 	,.......5:13 	Lii 	1,3 ).9, 	siehe, 	ich 
gehe jetzt 	zu 	Gott; 	ebenso 	auch 	A 17 r: 	LLtn..it.-)  LX:i Li ! U .g3 
r5.,4L.., 	siehe, 	jetzt bin ich 	ohne Erfolg zurtickgekommen. 	Dieser 
Spraehgebrauch ist wohl aus U .3.;L; herzuleiten.; man kann besonders 
bei dem letzten Beispiel nicht umhin an das moderne 	agyptisch- 
arabische alto clei zu denken; so eben wiirde man auch heutzutage 
diesen Satz ausdriicken: alto_ d'ana rigi't min clan 	 fade, 	me 
voila rentre 	sans 	resultat. 	Eine Andeutung, 	dass 	das 	c,5 nicht 
nur in seiner Anwendung, sondern auch in der Aussprache dem 
modernen nahe gekommen ist, finden wir vielleicht in der Schreib- 
weise L5,...x.K.ID far 13.1..P (in den Stud. Sin. von Mrs. Gibson V, 69): 
i wird oft am Ende der Worter far L.6  (5,.A2.iia ,...A3c) geschrieben 
(of. Fleischer, ZDMG. I, 158), aber nie sonst das umgekehrte. 
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Die Suffixe haben die regelmassigen Formen; nur wird Mascu- 
Elam haufig statt Femininum gebraucht, wie such in dem relativen 
Pronomen (53.11 oft fur L5.-k.11 steht ((3,11 konunt auch vor, we 
man eigentlich 0.q3..11 haben miisste, doch nicht durchgangig). Die 
interessante Schreibweise des Suffix der ersten Pers. Sing., welche 
wir in den Stud. Sin. 17, 58 lesen zy_,.41 .:.:......7 L5  11'  zu dem Hause •••  
meines Vaters (modern: la be,t abuid), habe ich in unsern Hand-
schriften nicht finden konnen. 

Das Fragepronomen wird in A 04, in B otters L.5.1 ge- 
schrieben; 	'.1 	wird 	auch 	in 	indirekten Fragesatzen 	gebraucht, 
z. 	B. 	A 	14v: 	...IL'S 	-.. .71 	I. 	1 	L31, 	ich 	weiss, 	was 	du 	meinst; L5. 	 ... 	1 /4......= 
A 164 r • 2,.÷ ..,! 	•'.1 	ihr wisset, was ihn treffen wird. 	Das (...;7S,..c, 
fragende Adverbium weshalb ? heisst 0;'..i.4, in B sowohl ts,::',..7.1 ge- 
schrieben als 	2::.......1 (119v, 	141 r) und i 4...;;;, 	(126v). 	Mit 	 :4 
wird auch gebildet die Zusammensetzung LL,..1 04, in Form und 
Bedeutung ganz dem modernen agypto-arabischen es mind ent-
sprechend (cf. Spitta, Gramm., p. 271), z. B. B 215v: 04 Ly...-1 
r.3.7.2.11 	13.4, 	L:...v.z , 	sag' 	mir , 	was soil dieses Fasten bedeuten. 	Das 
fragende Adverbium wo? heisst CY.31 	mit  0  A zusammengesetzt Milner - 	1   
ohne Alif geschrieben7 Ly-.•44  (vulg. mina). ...-; 

„Nichts` 	wird durch 	i ausgedriickt, z. B. A 47 r: 	t.:.-.3)1-7.2 (5.;,:•., 
L.,....:::, L5.,,," 'J c a , 	sie 	(s. 	die Engel) 	wurden 	ens 	nichts 	zu 	etwas; 
A 118v; 	•' ..., 	0.• 	"J 	...a 	xii;1-i-1 	83..0 	,...:.,- .:..?. ,....it,i'3 , 	und wie 	ich 	diese L.5   
Welt aus nichts hervorgebracht habe. 

Von den Kasus en dun g e n sind im Singular hie und da, 
wie des eben citierte 1.,.., zeigt, 	noch Spuren vorhanden. 	In den 
adverbiell gebrauchten Accusativen findet sick das 'Alit' irnmer. 	Tin 
Dual, insofern these Form nicht scion von dem Plur. verdriingt 
ist, ist nur der abhangige Kasus fibrig geblieben, im Pluralis sanus 
ist er 	bei 	weitem 	vorherrschend; 'dOch kommt 	auch 	 vor,03"  
einmal sogar vor einem Genetiv: A 74r: zalr 0_1.4 LrLUI t::.),.....13 , 
•thsva 19-Eof avt9-edmovg nETroiiixtrg. Hier hat augenscheinlich der 
Hiatus dazu beigetragen, die Form co.,L.7zur Anwendung zu bringen: 
der grobe grammatische Fehler zeigt aber, dass diese Form in .der 
gesprochenen Sprache nicht mehr gelaufig gewasen ist. 	Von den 
im Stamm flektierten W6rtern kommen im Sing. 3..)1, 3...:71 und 3.3 
vor e  unverandert, .3 	inmal mit dem Ai:tikel verbunden, A 80v: 

o3 	4.11 	u 	ty.,Lii,.! 01 E).51 	z.-21:3 33.11 3.....4. 0.K.s.A ....i;4, 
wie kann der Kthper, welcher drei Die' hoch ist, mit der Breite 

   
  



464 	Oestrup, Uber zwei arabische Codices sinaitici. 

und der Lange des Himmels gemessen werden; 	dagegen fiir ..,i 
immer U, nicht lif (cf. Fleischer 1. 1. 156), 	z. B. A 34r: 	 . .1 

3  
1!  °1/4 	U.-L.9 	, der Schaum trat ihr ens dem Munde ; B 181 v: 	. ....‹.3 '• 

0.t.. LP" tg.SLi J. )Hj.11 3 j.:i , die Worte des Psalters seien in deinem 
Munde zu jeder Zeit. 	Als Plural wird die Form sLi1 gebraucht, 
A 75r: z,..s'i.§...t.o 0.,t.te../;31 3_,./i.. but 	Li..„.1!,, 	nog a n 1" 0-JV 	ktxvo- 
iipwv use cYccivota xixnvev; ubrigens wird am haufigsten fiir den 
Mund das vulgare t.„.i gebraucht. 	Von ..,....1 	bildet man den regel- 
massigen Dual 0.A...!....1 (B 68 r) und den Plural 8.,...1, von j..?1 sowohl 
t:.:.i..?! (meistens nur in religioser Bedeutung , 	patres) 	als Lit, z. B. 
B 	68r: 3ji 01 ora 01......11, 	einer 	von 	den Vatern hat gesagt; 
A 33r: ts.,..11 .N31.,01 CAL,;  i..6 t.:63 	, er liess den Unglauben seiner Eltern 
fahren 	(1.41 	als Dual gefasst). 

Von den Komparativ formen kommen nur Belege fiir die 
.Masculinumforna 	3...‘i1 	vor,  , 	j,.:.31, 0.......1 	u. s. w. 	Das 	Adjektiv 

	

„gut" 	hat im Komparativ sowohl ,._....e4o1, z. B. A 24r: ,_,....,101 	' ..1 
,.>,..1L,,i 	 11 	t t , was ist besser in der Welt, 	als 	• 	nr . 	(n icht 	•..), z. B. fr: 

A 57v: 3....>.3  31 ,g.S...k.i..3 j.e,.1 	.)L..<, es ware besser fiir diesen Mann ; •  
ebenso A 85r, 161v. 

Bei den Zahlwör tern ist zu bemerken , 	dass 	,eins" 	als 
Zahlwort 	durchgangig 	Lx.-1., 	heisst; 	,x,..1 	alleinstehend 	wird 	als 
Pronomen gebraucht, besonders mit negativen Partikeln, verbunden, 
‘..).1 	L)..,.).A 	(4.1, niemand kann• hinein, u. a.; 	also ganz dem Ver- 
haltnisse entsprechend, welches im modernen Syro-arabischen zwischen 
wegii, eins , und Odd, jemand besteht. 	Dahingegen heisst „elf" 
1......  =Lk>. (A 48v), auch X.4;,.cfc..)..>1 geschrieben (B 178v); 	,einund- 
zwanzig" aber 0.!;,fz..= 	L.x...-13  , und so weiter bei den ilbrigen Zehnern. 

wird in A meistens 	geschrieben, in B 	(cf. Fleischer, ,Zehn" 	 J.,,:::...c 	 j...f:...z1 
1. 1. 156). 	„Hundert" 	wird 	geschrieben 	regehnassig 2,..3 LA, „zwei- 
hundert" 0.,,,:iLe (mitdn), B 226v. 

. 	In den V e r b e n hat sich der ursprfingliche Formenreichtum 
besser erhalten als in den Nominen. 	Man findet noch eine selbst- 
standige 	Form 	fiir II. 	P er s. 	Sing. F e m. 	z. 	B. 	A 16r , L.45  
0.9 0,.J..zsi.:i 

7 
weshalb thirst du dieses, o Weib ; A 76r1 	. ,J,..L's L„,, y.. 

du sollst gebaren. 	Ebenso ist auch 	der Dualis bewahrt, z. B. 
A 23v, 41.ii:Ci 0.1......i.J1 L5  .L.‘s 	.1 3..f.:A , wie die Augen des Menschen •• 	of  
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herumfahren ; 	B 53 r, L....?..), 	die 	zwei kehrten zurfick. 	Auch von 
dem modus 	energicus 	haben wir eM Beispiel: 	A 30 v: J 
".. cyoja 	.0-.., :i.tv! (J mit Alif geschrieben), ich werde dir eine 
hose Krankheit beibringen. Kennbare Passivformen finden sich 
in folgenden Stellen: A 3r: 	L.\.i,.X.a oda r44 	L:ty,q d to!, er gab 
Befehl , 	dass man eine . Schaufel von Eisen bringen sollte ; A 17 v : 
tj3c , es wurde gezeigt (cf. Fleischer, 1. 1. 157).  

Die ffinfte und sechste Konjugation ist fast durchgangig mit 
prosthetischem Alif geschrieben, was die heutige Aussprache an- 
deutet , 	also 	(...1x.:i1 , ,e..,3},r, 	3,31.---Cic usw.1); 	sogar 	awl 	yiLic 	fiir 

‘..,..k3L.3 	(A 	33 r). 
Von den Verben mit schwachen Radikalen ist folgendes zu 

bemerken. 	Die Verb. prim. hamz. sind regelmassig; es kann bei- 
laufig hier erwahnt werden, dass in einer anderen Sinaitischen Hand- 

schrift die Form r;73  far ,r...! begegnet (Stud. Sin. V, 15: 1;3  0,3. 
N.L.)L......f!, er hatte die DisputatiOn aufgeschoben). 	Das Verb. med. 

hamz. 	3,,, wird im Impf. und Imp. durchgangig ohne Alif ge- 
schrieben, z. B. A 176r 1..1%.,LA , ich bitte euch (cf. Fleischer 1. 1. 157). 
In den Verb. med. waw wird der Imperativ mit 3  geschrieben, 
z. 	B. 	A 169v, 	,_....... 	L.! 	‘1:......ic 	c).3.S c,..;\..0, , 	so 	sei 	auch 	du, 	mein 
Geliebter; wir ditrfen also hier eine gedehnte, der heutigen syrischen2) 
ahnliche Aussprache annehmen. 	Tin Passiv kommt dieselbe merk- 
wfirdige Umstellung des u vor, wie es auch Fleischer (1. 1. 157) 

in semen Fragmenten erwahnt, z. B. A 105 r ,i,if L.4,:.1! x.../.0 M.K.ID, 

dieses Wort, welches gesprochen wurde. Die Verb. tert. je behalten 
das j in 	der 	dritten Pers. Plur. z. B. A 31r: L..e,ii4 , 	sie 	blieben 
(cf. Fleischer, 1. 1. 157). 	Die zwei doppelt defektiven Verben &) 
und r.L_?. erleiden starke Verktirzungen, z. B. v.:,,,,...?.. (wie heutzutage 

1) Diese Schreibweise, welche sich auch in den von Mrs. Gibson edirten 
Handschriften findet, hat die 	gelehrte Englanderin zu einer possierlichen Be- 
merkung veranlasst (Stud. Sin. V, pref. XIX): „I have suspicion, that he occa- 
sionally places the to of the 8th form of the verb 	before its first root letter 
instead 	of after 	it, 	as 	in 	l..;..../.....il, 	Q;,....?"..5.1c, 	3,..).:it, 	3 	Als 	ob ..Zii". 

3,51-.....i! 	und 	331...:.:4 	8. Form sein konnte, von 	der Bedeutung gar nicht zu 
reden! 	„As it is possible, however, to.  treat the prefixed Alif as an interje.ction 
(sic!) and refer the verb to -the 5th form, I have given Macarius (der Ab- 
sebreiber) the benefit of the doubt". 	Sehr liebenswiirdig, gnidige Frau! 

2) Cf. memo „Contes de Damas", Leide 1897, peg. 146. 
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gat, 	sie ging); 	A 15v: 	x*.i.) 	v::A.,.:. 	, 	als sie ihn sah (cf. Fleischer, 
1. 	1. 	156). 

In Betreff der Orthographie sind ausser dem, was aus 
den obigen Beispielen hervorgeht, 	noch folgende Einzelheiten zu 
erwahnen. Das L5 .  am Ende der Nomina und Verba (8))...2.1.0 s_iz.31) 
wird immer als 	1 	geschrieben, z. B. 	A 34v: 	()L4.2,01; 	A 	106v: 
LA.....4; B 53r 	auch in der Konjunktion 1.;;.• (fur (.3;:c.); Fleischer 
(1.. 1. 158) betrachtet diese Schreibweise als einen Aramaismus,. was 
jedoch Prof. Noldeke (nach mfindlicher Nitteilung) entschieden be- 
zweifelt; 	die Leute haben 	einfach a gesprochen und deshalb Alif 
geschrieben. Participien und Infinitive der Verbs tert. waw werden 
mit 	einem 	pleOnastischen Alif geschrieben, z.. B. A 17v: !,,Z.C4,4, 
ausgetilgt; 	ebenso 	auch ..".-5\..i fur 2,,,L.--..-‘3, z. B. A 20r: 	!,..._-,s,:—<, 	in 
tbereinstimmung mit, also ausgesprochen etwa ncilvii. Die Partikel, 
welche das Futurum bezeichnet, wird immer L,.... geschrieben. 	Weg- 
gelassen wird das Alif fast immer in der laufig gebrauchten Zu- 
sammensetzung 3..z,---t..L.4 fiir 3,>.! 	. A'  besonders in rberschriften (cf. • LY  

•-syr.‘p0); doch findet sich die getrennte Schreibweise ein pair 
Mal, z. B. A 16r: 	Lj.b.. 	0,4, 'um meinetwillen. 	Das Lehnwort 

wird J.,2, 	und 	geschrieben, ebenso im Femininum L.5)1.,4 	 L5)..4 	).A 
t.....).)  L., mid t.,,..,4 ; das letztere immer in der haufigen Zusammensetzung ., 
(..A54.:):;/*, 	die 	heilige 	Jungfrau. 	Die 	Vokativpartikel 	L.E.4( 	kommt 
such in der Form z,..i! vor, z. B. A 1 r. 

Weit mehr als in den formellen Ausserlichkeiten wird uns 
aber in der Syntax, in den vom Geiste der gesprochenen Sprache 
durchhauchten Satzbildungen, klar, wie nahe die allgemeine Yolks- 
.sprache 	schon 	zu 	der 	Zeit 	unserer 	Handschriften 	der 	heutigen 
gestanden 	hat. 	Die 	bedeutendsten 	syntaktischen 	Merkmale 	des 
modernen Vulgararabischen kommen hier alle vor, mit Ausnahme 
eines einzigen , 	des Prafixes b im Imperfektum. 	Das Einzelne soil 
bier kurz besprochen werden.  

Das Subjekt wird ohne Unterschied vor und hinter das Verbum 
i gesetzt; 	man 	findet 	neben 	einander 	31:i 	..-,..3 	

In., 	d 	---s.e ..:::..3i 3L1i, Z 	 ':::" c., 
3L- 0! und 	•ic 	tl..... 	Die Voranstellung 	des 	Subjekts kommt 

' 
auch vor, selbst wenn es nut folgenden Genetiven oder ahnlichem 
verbunden ist and der ganze Ausdruck dabei schwerfallie-

°
er wird, 

7. 	B. 	A 	27r: 	LS 	....<..5) ,.5!,.:6 	.1.U.1 1.4.4" 	die 	Namen 	der-  drei 0 ;,. 	z,. 
Hauptlinge waren folgende. 

Ganz im Geiste der modernen Sprache ist die haufige An-
wendung der selbstandigen Pronominalformen neben entsprechenden 
Verbalformen. 	Ursprfinglich ist natfirlich dieser Gebrauch von den 
Fallen ausgegangen, wo bei Abfall der auslautenden Vokale Zwei-
deutigkeit der Formen entstand, und hat sich nachher auch auf die 
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iibrigen 	ausgedehnt; 	wenn 	man 	sich 	east 	daran 	gewohnt 	hatte 
,z.:A.L.t.i 	UI 	und 	tz:....1;:i tz:.....31 	zu 	sagen, 	fin; 	man 	auch 	leicht 	an 
,,t.;,:it 	Lil und J.:tic; 1 /4::,...fi zu 	sprechen, 	obschon 	theses 	an 	und 	ffir 
sich gar nicht notwendig war. 	Von diesem Gebrauch bieten unsere 
Texte sehr zahlreiche Beispiele: A 3v 0.:bl Li!, ich meine; A 19 r 
t-t.Q.91 0—<v, wir haben verwiistet, u. s. w. 

Ebenso entspricht es dem modernen Sprachgebrauch, wenn den 
Suffixen noch die selbstandigen Pronominalformen sehr haufig folgen, 
z. 	B. 	A 	29r: Li! (4.,tia.?  L.-1,i, 	und 	als 	es 	mir 	gemeldet 	wurde. 
Zwar ist das auch klassisch, 	aber doch nicht wie bier so haufig 
verwendet und ohne specielle Bedeutung. 

Und nicht nur nach Suffixen, auch nach Substantiven werden 
die Pronomina hinzugefiigt, z. B. A 87 r: za 	-<i 	-  --..--- 	L„4-A1! 	u„,ji,ilt 
...taiii 	s..x..›-; 	L.E....-1..:•,.i J.? 	ta 	L. , 	die 	Seele, 	welche 	Gott 	liebt , 	auf 
Gott allein setzt sie ihre Zuversicht. 	In diesem letzten Falle kann 
man an Einfiuss aus dem Syrischen denken. 

Des heutige Yulgararabisch hat bekanntlich den alten , echt 
semitischen Sprachgebrauch bewahrt, nicht nur Stoff sondern such 
Inhalt durch Apposition, nicht durch 	eine Genetivverhindung zu 
bezeichnen (cf. Spitta, Gramm. des vulg.-arab. Dialektes in Agypten, 
§ 	128a); 	auch 	von dieser Ausdrucksweise bieten unsere Hand- 
schriften 	eM Beispiel, 	A 3v: )l,:li 0.4.x.11 13.9, 	diese 	Feuersitule. 
In den von Mrs. Gibson herausgegebenen Texten sind noch mehrere 
solche zu verzeichnen; 	Stud. 	Sin. 	V, 58: ,...1.,,.= 	 ......P,..)J1 	,),..4.(J! 	t.)1.5; 
t.5' l)/ und die goldene Krone war auf meinem Kopfe, und eben- 
daselbst: LII 3,..1.1t, der Krug mit Wasser. 	Wir haben also in diesen 
friihen Beispielen das sichere 	schriftliche Zeugnis von dem, was 
man 	auch 	olmehin 	annehmen 	miisste, 	dass 	der vulgararabische 
Sprachgebrauch keineswegs eine Neuerung ist, sondern class eben 
diese 	merkwfirdige Ausdrucksweise in 	der lebendigen 	arabischen 
Volkssprache immer gang und gabe gewesen ist, obschon wenigstens 
die eine Reihe der Palle, Bezeichnung des Inhalts durch eine Appo- 
sition, 	in 	der .  gelehrten Litteratursprache nicht statthaft wurde. 
tberhaupt, je mehr man die modernen arabischen Dialekte miter-
sucht, .umsomehr muss man zu der tberzeugung kommen, class eben 
im Bereiche der Syntax das weitschweifige und doch so einzwangende 
System 	der 	klassischen 	Grammatik 	sehr 	viele 	Fithigkeiten 	der 
gesprochenen 	Sprache ausser Betracht gelassen hat, 	welche aber 
von friihern Zeiten geerbt, sich im Volksmunde immer lebendig 
gehalten haben. 

Die Konjunktion (.7 wird in den Texten unserer Handschriften 
wie im. modernen Vulgitrarabischen haufig weggelassen, z. B. k 60v: 
4,.....JUJI 14.-..--54 	Q;:.)...3 	Lt.! ,.......i. 	is.<1, 	damit er uns 0aeben konnte, dass ..  
wir das ewige Leben .erben; A 61 r: t......1 vii J, ich fiirchte 
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nicht zu hotel'; 	A 174 r: 	....i..11 ,...,..?,1.2:i J E r -'.1 	1-31, 	(10/9014.tat ' di -.--.. 	•  
nvetioyi aivnbhog O iivego;. 	Die 	Schwerfalligkeit , 	welche 	die 

Satzverkniipfung mit t...ii oilers vermsacht, scheint auch antithetischer-
weise anzudeuten, dass die Verwendung dieser Konjunktion etwas 
der lehendigen Sprache fern liegendes gewesen ist; wenn man z. B. 

t 

	

A 15v 	folgenden Satz 	findet: 	UI 	O  .1 k.i..= 	....ii*JU 	I %...ii!,3 :, 
...r 	 t. 	. 	1 	.1 	.(.J.• 	• 	LS 

la 	‘.::,,,,...:i, 	werde ich aber mit Sicherheit wissen 

	

cil...ii, 	01 	,,wie 
konnen, dass, wenn ich mich bekehre, Gott xnich empfangen wird', 
spiirt man deutlich die Unbeholfenheit des lTheisetzers, welcher mit 

... 	- t 
den ihm ziemlich ungewohnten 01 und 01 herumtaumelt. 

Die moderne haufige Anwendung der Hilfsverben, teils um 
temporale Nuancen auszudriicken, teils ganz pleonastisch gebraucht; 
hat sich in der Sprache unserer Handschriften 	noch 	nicht ent- 
wickelt. 

Der Optativ wird hier wie in der heutigen Sprache (vgl. Spitta, 
161 d mid .1.62 d) sowohl durch das Perfektum als durch das 

Imperfektum wiedergeben; man sagt ohne Unterschied wS )5 3 0JJI 
und 	al.11, 	1.1,2=i c..1...II 	und 	Ld It; 	doch 	ist 	der ‘6.....<3.4 	(...c 	 e..Kw12S-1 • 
Gebrauch des Imperfektitms 'bei• weitem haufiger, 	wie auch im 
modernen Arahischen theses Tempus.in Wunschsatzen das beliebteste 
ist. 	Alit der rhetorischen Finesse der alten semitischen Sprechweise, 
den Wunsch als etwas schon vollendetes darzustellen, bat die Volks-
sprache sich nicht zurecht finden konnen. 

Zu den Negationen ist zu hemerken, dass 	 .J vollstandig als Lr••• 
Adverbium gebraucht wird, z. B. A 45r: 	 0 -- il. 	I 	spd &.1 LO `-^ 	.3 	 .T 
N.91 w5J,...)J l31 0,...,4, denn ich bin sein Priester, obschon ich dessen 
nicht wiirdig 	bin; 	A 82r: 	 a 0.,....;:4 1., V' -di .4_,.3). 	L5.L=1 u....4 3_4 
kX,...„41 cro , und wenn ich sage: Entfernung von der Welt , meine 
ich mit diesem Ausdruck nicht den korperlichen Tod. 	Das zrun 
Verbum gewordene Wort bat 	in diesen Satzverbindungen seine 
verbale Natal., seine Rektionsfahigkeit wieder vollstandig eingebfisst ; 
ganz ebenso auch wenn wir in den Stud. Sin. von Mrs. Gibson 
Stitze 	finden 	wie 	diesen 	(S. S. V, 	16): 	c:..,  A2 	,.I it5...it 0..6:i j.9 3 	U".... 
1,..X..;.=, glaubst du etwa, dass du the Diener gewesen hist. 

'In 	lexikalischer 	Hinsicht 	findet sich auch 	vielfach An- 
schluss an den modernen Wortschatz 	und moderne Bedeutungs- 
anderungen der alten Worter; dazu gehort, 	wenn das Wort t.;‘..-2, 
in der Bedeutung, „Regen‘ 	vorkommt , z. B. B 214v: 	c...0 	 1 (..- 
i.).4,..X.:::.31 L,:,:ZJI I3,...0, 	ich 	babe 	mich 	unter 	diesem 	starken 	Regen 
verirrt. 	Fiir 	„innere“ 	wird 	neben 	3.....I. 	auch cc.i.,1 .›... 	gebraucht, 

   
  



• Oestrup, Uber zwei'arabische Codices sinaitici. 	469 

4, B. A 115r: L.:0...4-1 eil.......NI, der innere Mensch; A 116r: tz.As„1. 
zi,t.ii41, die inneren Bewegungen. 	Interessant ist die Ausdrucks- 
weise, welche wir A 98v finden: r....1 fal 	L.::4,  kt 0 	u4.3 1 „und es 
ist nicht wegen irgend etwas anderen”, wo die Zusammensetzung 
01-4; t vollstandig so verwendet ist wie im heutigen Arabischen 
‘ce,§Mn (syr.) und min gan (agypt.). Es karm hier beilaufig erwahnt 
werden, 	dass die in der jetzigen Vulgiirsprache so beliebten zu- 
sammengesetzten Prapositionen (taint min, foq min ii. a.) sonst in 
den Texten unserer Handschriften nicht vorkommen. 	Das Wort 
„Hand' hat sewohl die Form ,„).4 (id) als ,..).,4  (jad); A 69r kommen' 
beide Formen auf derselben Seite vor (cf. Fleischer 1.1. 156). Das 
lokale Adverbium 	„bier' 	wird fast 	durchgiingig 	L3,9 statt L.:.; 
geschrieben, z. B. A 128 r; 145r; 161 r, was an die modern 
syrische Aussprache hOn erinnert; urspriinglich aus U.501.9, wie 13 .P 
aus 13_,.919. 	Dagegen wird die Ableitung LISLLID, dort, immer ohne 
waw 	geschrieben, 	z. B. A 161 r: 	t....;.i w..St..i.9 13,..x.9L..? 1.3.,.9, 	hier 
stehen sie Mahe aus, dort sind sie Selig. 

Ubrigens ist der gauze Wortbestand, dem Inhalte entsprechend, 
ganz schlicht und einfach. 	Auffallende Neubildungen kommen nur 
ganz 	vereinzelt 	vor; 	eine 	solche 	ist die 	Ableitung ,..15.\;.... von 
u,.."-V.... , 	Schlund , 	mit 	der 	Bedeutung 	„schwelgerischu, 	nlecker- 
inaulie, es giebt des griechische yacrreigaeyog wieder (B 180v). 
Hier hat wohl jr.,(aus IL;%.N. 	Kehle) mit eingewirkt1). 	Als 
Nebenform von ot..c kommt B 89 v das sonst uubekannte 0,....1,..c 
vor, in der Bedeutung: ungeduldig werden, die monchische Askese 
nicht aushalten k8nnen. 

Wie iiberhaupt im christlichen Arabismus sind die syrischen 
•und griechischen LehnwOrter sehr zahlreich, grosstenteils Aus- 
driicke • far rituelle turd religiose Gegenstiinde 	und Begriffe , 	wie 
zum Beispiel: 	(jx)..acol, agga),, die Monchstracht 1....f....1 	 , 	).:71c1 
();7/ you xnetiowetv) predigen (A 168r), 1„*......A?  ( scoor,_g , grae-
naia), Freimiitigkeit.  (A 99 r), I t;;; .i1•-1 (von acrxnriN), der Asket 

(A 110r), u,..;...10..e,:-......3i (o'vveionolg), des Gewissen (A 112r). 	Von 
sonst nicht in den Lexika vorkommenden Wortem babe ich folgende 
notiert, welche syrischen Ursprungs sind:r.'i . ••• (A 39 r, von tionza..; 
wird gebraucht urn .das griechische fiaxrneia wiederzugeben); 	 .t.::::, 
(A 161v , von 1_‘...a.i, des griechische Original hat icasflik). 	Grie- 
chische Lehnworter • welclie sonst nicht bekannt sind oder welche 
mit sonst nicht gewinlichen Bedeutungen vorkommen, sind folgende : 
t,.,„, - kr:, in der Bedeutung Erfindung, listiger Streich (A 43v: 3...f 

1) Miindliche Mitteilung von Prof. Noldeke. 
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Lk--::', It xe,.........6, 	alle 	die Vorspiegelungen des 	Teufels ; 0 	- 	 .....a......./.4.-A 
in der Bedeutung widersprechen (A 76v: ..6).1.4.11 1,..U.4 	k.L.--,--6110 (,,'.= 
als tlbersetzung von rcti r013 &yrgOV civrtHinroesz5ovcra kaart; 
die Rede ist yom Besuche des Engels bei der heiligen Jungfrau); 

,,,,,,,a, Versuchung, mit ...,14  synonym gebraucht (d. i. nupocagos; ch. 	•  
A 136r: 1).i.1S mt....54c e,.! 01........31 j..51, jedem Menschen niitzt 
die Versuchung und Erprobung; A 139r giebt uns die Pluralform: 
wl_i,,.,„;...L.,? 	y &,12.sy 	L5J! 	5._3,),_3 	LA  , 	nur 	durch 	die 	Ver- 
suchungen 	kommen 	wir 	der 	Demut 	naher); 	ica,...,;dci , 	Vorleser 
(ievarvaarng, A 188r, ebendaselbst die Form 0,i4.3L,3 fiir imo- 
Jtoixovog); j..*.?Li, Kleinhandler, Speisewirt 	(von 	xcizrvAog, 	durch 
das syrische Lao 	yennittelt; 	Dozy 	fiihrt die Form 3..,....:i an; 
B 821: 	..e,14 5...:::...11 ,.....:::y 3.,t..il..iii! 	4.X.;.= LLi"........11 	 t ,..,....4)33 c)L,.....3I J.:Z.4, 
wie ein Mensch, welcher auf dem Markte beim Speisewirt vorbei-
geht und den Duft der gekochten und gebratenen Speisen riecht; 
cryols , Ofen (4.= , von xdcptvog ; B 92v : 0.*.ali t 6P ,.....P Li 	z,..!,,ei 
3.4L), und die Zelle des Monchs ist wie der Feuerofen in Babylon); 

,f_;.), Purpur (von noeepiva, B 227v). 
Der Name der Stadt Jerusalem kommt immer in der aramaischen 

Form yor,  , mit schwankender 	Orthog,raphie , 	sowohl 	...,../4, .3 	als r - 	 )--, 
(seltener) t...*1...)...,3, einmal (A 80v) (..*14031. 

Man wird aus den obigen Notizen enehen haben, dass die 
beiden Handschriften nicht so sehr wegen ihres Inhalts , als wegen 
der formellen Eigentiimlichkeiten Interesse bieten; 	und nach 	alle- 
dem, was wir bis jetzt wissen, stimmt die 	ganze Kategorie 	der 
christlichen 	sinaitischen 	Codices 	mit 	diesen 	Specimina 	in 	alien 
Bezialumaen iiberein. 	Was wir bier habeas, 	ist die 	schlichte und 
gewohnliehe Volkssprache 	des dritten 	und 	vierten 	Jahrhunderts, 
ausgenommen die yom Inhalte bestimmten Eigentumlichkeiten. Die 
Mi3nche , 	obgleich nicht ohne Kenntnisse (wie batten sie sonst aus 
dem Syrischen und dem Griechischen iibersetzen konnen), entbehrten 
doch jeder Bildung im arabischen Sinne des Wortes und verfolgten 
auch mit ihren Kompilationen ganz andere Zwecke, als fiir 	••• • 
gelten zu konnen. 	Sie schrieben deshalb die Sprache, welche im 
alltaglichen Leben gehort und gesprochen wurde. 

Dass diese Sprache 	schon in so friiher Zeit in so vielen Be- 
ziehungen mit der heutigen Volkssprache iibereinstimmt, 	darf uns 
zwar nicht iiberraschen, 	doch ist die sichere Konstatierung dieses 
Phanomens von grosser Bedeutung fiir die Geschichte der arabischen 
Sprache. 	Je mehr man sich mit dem Vulgararabischen und der 
Vergleichung desselben mit den anderen semitischen Dialekten be-
schaftigt , desto mehr kommt man, wie schon angedeutet , au der 
Uberzeugung, 	dass 	die 	heutige 	Volkssprache 	keine Tochter 	des 
Schriftarabisehen 	sein kann. 	 Wie das litterarisehe Arabisch auf 
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mehr oder minder kiinstlichen Wegen aus der alien Dichtersprache, 
welche an und fiir sich schon auf den altesten erreichbaren Stufen 
ehenso wie die homerische sehr viel konventionelles aufweist, liervor-
gegangen ist, wurde die volkstiimliche ILidarisprache , welche trotz 
der grossen innern Verschiedenheiten immerhin den Beduinendialekten ,. 
gegeniiber eine Einheit bildet, geschaffen, als mit der neuen Religion 
die arabische Sprache den Stadtern und den Bauern in Iraq, Syrien 
und Agypten aufgedrungen wurde. 	Je alter die Stufe ist , 	auf 
-welcher man eine selbstitndige Volkssprache konstatieren kann, (lest() 
deutlicher wird diese Entwickelung, und darauf ehen beruht der Wert 
unserer Handschriften. 	Diese 	sind 	urn so hillier zu schatzen, well 
hisher die Urkunden Rir die Kenntnis 	der 	alteren 	Volkssprache 
iiberhaupt sehr zerstreut und sehr sparsam gewesen hind. 

Bd. LI. 	 31 
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EM arabischer Vers irn Chazari-Buche. 
Von 

Ignaz Goldziher. 

Im Chazari-Buche III , 	cap. 38 (ed. Hirschfeld 188, 11) 
folgt auf die Worte N17NP N I  l'IC 	(hebr. tbers. 0.,771tst 1,71 N.. - i ) 
ein arabisches Citat, des bereits in dieser Zeitschr. XLI, 701 metrisch 
hergestellt worden ist: 

0-  id..31 	cro ,%.„- L+ 	,_::;._,,A.3 	Lii ..., 
Da der arabische Text 	des I3uches 	in jiingster Zeit wieder 

Gegenstand. kritischer Behandlung war (Horovitz, in der Monatsschr. 
fiir Geschichte und. Wissenschaft des Judenthums), mochte ich bier 
auf jene Stelle zuruckkommen, um ihre Quelle nachzuweisen. 	Die 
von Jehilda hal-Lewi citierten Worte bilden den zweiten Halbvers 
einer Zeile des Mut an a b bt (Diwan ed. Kairo 1308, II, 65), welche 
einem der vielen Ruhmgedichte an Sejf al-daula angehort. 	Das 
Gedicht gait als eine 	der bertihmtesten Leistungen des Dichters 
und besonders die betreffende Verszeile als eine 	der sch8nsten des 
Gedichtes ; als solche 	wird sie 	von A b a -1- mabasin 	(Annales, 
ed. Juynboll II, 65) in seiner Notiz fiber Al-Mutanabbi besonders 
hervorgehoben. 	Die Beruhmtheit des Verses verschaffte 	der einen 
1-18Ifte desselben 	auch Eingang in das Chazari-Buch, 	wo 	sie fast 
wie ein Sprichwort eingeleitet ist. 

Der in dem Citat ausgedriickte Gedanke wird in ganz yolks-
tiimlicher Weise in einer Erzablung der Tausend und einen 
Nacht (Bui4 1279, II, 63) angewendet: 

„Er warf ihn gebunden ins Meer und sagte ihm: Gieb Acht , 	dass du 
nicht feucht werdest." 

Diese Worte sind eine Paraphrase jenes auch von Jelindil hal- 
Lewi citierten Halbverses; ein Beweis mehr fur die Popularitat des 
S pruches. 

Dass der Redaktor der TEN die Gedichte des Mutanabbi kannte 
und benutzte, folgt iibrigens 	aus IV, 152, 19.20. 	Dort wird 	die 
an seinen ergrauenden Scheitel gerichtete Anrede des Dichters: 

5.   
e lail .31 	...h.?,4 

(ed. Kairo II, 300) zusammen mit dem 	darauffolgenden 	Verse 
anonym citiert. 

   
  



473 

Savitar. 
Von 

Hermann Oldenberg. 

In meiner „Religion des Veda' (S. 64 fg.) schrieb ich : 	„Das 
Wesentliche 	an 	der 	Conception 	des Savitar 	ist 	nicht die Vor- 
stellung der Sonne, auch nicht die Vorstellung der Sonne in ciner 
bestinunten Richtung, insofern sie niimlich zu Leben und 13ewegung 
antreibt : sondern das Wesentliche ist der abstrakte Gedanke diesel 
Antreibens 	selbst. 	Er 	giebt sozusagen den Rahmen 	her, 	welcher 
die 	den Savitar betreffenden Vorstellungen 	umfasst'. 	Diese Slitze 
haben Widerspruch erfahren ; mehrere Forscher hahen ihnen gegen- 
fiber 	erklart , 	an 	der altverbreiteten Vorstellung 	vom 	vedischen 
Savitar 	als 	einem Sonnengott festzuhalten. 	Zuletzt 	hat Professor 
M. Muller in einem schonen Abschnitt seiner Contribution 

-to the Science of Mythology (S. 819 fgg.) these Vorstellung 
mir gegenilber eingehend verteidigt. 	So wolle man mir gestatten. 
hier 	auf die . principiell nicht unwichtige Frage 	zurilekzukommen 
und meine Begriindung fiir 	die frillier in der Form einfacher Be- 
hauptung aufgestellten Satze vorzulegen. 	Ich heschriinke mich dabei 
durchaus auf das indische Untersuchungsgebiet , so nahe es such 
lage 	— 	man 	denke 	etwa 	an 	die Gedarikengiinge 17 sellers 	in 
seinen 	„Gotternamen" 	— sich 	auf weitergehende 	Betrachtungen 
vergleichender Natur fiihren zu lassen. 

M. Mfillers Ansicht sei bier ilberiviegend snit seinen eigenen 
Worten wiedergegeben: „It is quite true that the name of Savitri, 
like every other name , is 	derived from a root which conveys a 
general concept, and that Savitri means enlivener; but that predi- 
cate presupposed as its subject one object only, 	namely, the sun, 
and would for that very reason have never been applied to any 
other enlivener, whether the rain, 	or the moon, 	or the 	wind" 
(S. 822 fg.). 	Allerdings 	gebe 	es 	Stellen 	im 	Rp-eda , 	ja 	gauze 
Hymnen, in welchen der solare Charakter des Savitar wenig hervor- 
tritt. 	Aber 	so 	sei ja 	such 	stellenweise 	bei 	Agni , 	bei Mitre) 

1) Der Gott Mitra giebt iibrigens 	M. Muller (S. 821) Gelegenheit, 	als 
Zeugen gegen meinen Glauben an abstrakte Gottheiten mich selbst aufzurufen. 
„Even Prof. 0. , 	while maintaining the existence of deities , 	abstract 	from the 

31* 
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und Varuna das „original fulcrum" dieser Gotter, ihre Naturgrund-
lage hinweggefallen , so dass „a deity remains , apparently without 
any physical background": aber darum stehe doch die urspriingliche 
Feuernatur Agnis , die Sonnennatur Mitras und so denn ouch die 
Sonnennatur Savitars , oder seine Natur „as the agent behind the 
sun" nicht minder fiber allen Zweifel fest (S. 820 fg.). 

Es 	fallt mir 	selbstverstandlich 	nicht 	ein zu bestreiten, 	dass 
urspriingliche Naturgotter sich im Lauf der Zeit, unter dem Zuriick- 
treten ihrer Naturwesenheit, 	mehr 	oder minder ausschliesslich in 
Trager 	gewisser 	Typen 	gottlichen 	Handelns 	haben 	verwandeln 
konnen und in der That haufig verwandelt haben. 	Ehe wir aber 
entscheiden, ob ein derartiger Vorgang der Gestalt des Savitar zu 
Grande liegt , werden wir gut thun , 	an sicheren Fallen das Aus- 
sehen zu studieren, welches die bezeichnete Entwicklung den aus 
ihr hervorgegangenen Gtittergestalten mitzuteilen pflegt. 	Dies Aus- 
sehen ist in der That typisch; es darf behauptet werden, dass wer 
sich ich mochte sagen mit dem sinnlichen Eindruck desselben vex-
traut gemacht hat, in der Regel im stande sein wird mit nahezu 
instinktiver Sicherheit zu beurteilen , 	ob der betreffende Fall vor- 
liegt oder nicht. 

Varuna ist 	der gottliche 	Herr 	des Rta, 	der Bestrafer 	der 
Sfinden. 	Mitra ist 	der 	Schiitzer 	von 	Vertragen , 	von 	Freund- 
schaftsbiindnissen. 	Die Alvin sind Helfer aus allerlei Niiten. 	Agni 
— wenigstens nach M. AIiiller (820), der mir hier etwas zu weit 
zu gehen scheint — „becomes in the end the Creator, the king of 
men , 	omniscient and 	omnipotent , 	without (?) one 	trace 	of his 
igneous origin being left". 	Man mache nun den Versuch, das Bild 
dieser Gottheiten aus dem Typus des Handelns, -welcher ihnen eigen 
ist, zu konstruieren. 	Alsbald wird sich zeigen, doss die Rechnung 
nicht aufgeht. 	Schon der Name ist irrationell. 	Dass Varuna nicht 
etwa Rtaspati, 	sondern eben Varuna heisst, 	deutet in die dunkle 
Ferne einer Vorgeschichte zurfick , in welcher aus Elementen , die 
der Anschauung des Rta allem Anschein nach inkommensurahel 
sind, 	die 	Gestalt 	jenes 	Gottes 	erwachsen 	ist. 	Oder 	arfdrerseits, 
wenn uns eM allwissender Weltschopfer begegnet, der nicht DlAtar 
oder Prajapati oder ahnlich, sondern Agni heisst, so sagt schon der 
Name, doss es nicht die Idee des Weltschaffens ist, welche sich in 
diesem Gott verkfirpert hat, sondern dass er dos Feuer war, ehe er 
zum Schopfer wurde. 	Und nicht minder deutlich als der Name 

very beginning, 	seems 	to 	have 	felt 	this 	necessity 	of a visible 	object, 	as the 
starting point of Mitra, and he therefore looks 	upon him as possibly an old 
fetish" etc. 	Aber meinem Glauben an die abstrakte Natur gewisser Gottheiten 
thue ich doch keinen Eintrag, wenn ich gerade Mitra nicht zu dieser-  Kategorie 
rechne , sondern in ihm ein ganz enders geartetes Wesen sehe — beilaufig be-
merkt keinen Fetisch, sonden einen Sonnengott (Rel. des Veda 48 fg. 190 fg.), 
der allerdings vorkommenden Falls 	v i ell e i ch t 	durch 	einen Fetisch reprii- 
sentiert werden konnte (S. 186 A. 1). 
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zoigen 	festeste, 	tief gewurzelte 	Attribute, 	Thaten 	u. s. w. 	eines 
solchen Gottes, 	class 	die 	Grundlagen 	der 	betreffenden 	Conception 
anderswo 	als 	in jener abstrakten Sphiire liegen. 	Es 	ist 	unniAig, 
dies 	fiir einen 	Fall wie 	etwa 	den 	des 	Agni 	konkretor 	zu 	vet- 
anschaulichen. 	Aber nehmen wit Mitra und Varuna: 	batten diese 
von Anfang an eben nur jene 	Funktionen in der ethisehen mid 
socialen Welt auszutiben gebabt, wuher stanunt dann jene tinge. an 
Festigkeit 	in 	der vedischen 	Cliitterwelt 	kaum 	irgeudwo 	erreichte 
Verbindung der beiden zit einem Paare ? 	\Vie konunt es, (lass dies 
Paar die vornehmsten Stellen in einem griisseren Kreise von sieben 
einander 	sehr lihnlichen Giittern 	einnimint ? 	Dass der 	eine .jener 
beiden 	den Tag, 	der 	andere 	die 	Nacht 	heliemicht? 	Woher 	ilie 
Beziehung des einen zu den Wassern? 	Darfpn wir den sanden- 
strafenden, 	das Becht hiitenden Varuna als den geschichtlichen V. 
benennen, 	so ist klar, 	dass jene Ziige 	in vorgeschichtlicher Vet- 
gangenheit ihren Ursprung hahen. 	Sie stollen verwitterte, ausein- 
andergefallene, zunitcbst unverstiindlich gewordene Fragmente eines 
Vorstelbm,gskreises dar, den wir retch der ganzen Sachlage als uralt 
anerkennen miissten, such wenn jene Fragniente nicht — wie ieh 
es 	gerade 	fiir diesen Fall 	annehmen zu dilrfen 	glanbel) — bin- 
reichten, die Ergiinzung zu einem Ganzen zu ermiiglichen, welches, 
den jtingeren 	Ideenschichten 	fremd 	und 	in 	sie 	nicht 	aufliisbar, 
die 	prithistorische 	Grundschicht 	dieser 	Conception 	in 	klarer 	An- 
schaulichkeit repriisentiert. 	Dieser Gott, 	der die 	Siinden bestraft, 
ist seinem Grundwesen nach nicht ein Bestrafer, sondem ein Natur-
gott — ich meinerseits sage bestimmter ein Mondgott — der das 
Amt eines Striders der Siinden iibernommen hat. — Oder die /thin: 
wenn ihr Wesen von Anfang 	an 	darin fudging. 	Nothelfer rind 
Ante zu sein, woher dann ihre Zwillingsnatur? 	Woher ihre Ver- 
bindung mit 	den Lichtphlinomenen des Tagesanbruchs? 	Woher 
ihre Beziehnng zur Sonnentochter? 	Woher ihr erdumwandelnder 
Umlaut*? 	Auch bier kommen auf das Sichtbarste neben deco 13ild 
der 	errettenden, heilenden Gotter die Zilge 	einer Naturwesenheit 
zur 	Erscheinung, 	nie 	und 	nimmer 	ableitbar aus jenen tint' das 
Menschenleben gerichteten Funktionen. 	Audi hier sehen wir, 	i; 
sind urspritngliche Naturgotter, 	die das Amt von Nothelfern, von 
Arzten iibernommen haben. 

Wir fragen nun: Liegen bei Savitar die Verhaltnisse ebenso? 
Ist er ein Sonnenaott, welcher das Amt iibernommen hat, der An-
treiber zu slier Art von I3ewegung, zu sein? 

Beginnen wir mit dem Namen. 	Wean Agni 	dutch seinen 
Namen als das Naturwesen „Feuer' charakterisiert wird, wenn der 
Name Varunas fiber die Vorstellung des Stindenstrafens hinaus in 
eine dunkle Vorreschichte weist, so hahen wir him. einen Gott, der 
einen ebenso kfaren und deutlichen Namen hat wie Agni. aber 

1) Siehe ZDAIG. L, 62 fg. 
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dieser Name 	charakterisiert ihn nicht alS 	Sonne 	oder Mond oder 
Feuer 	oder 	als 	irgend 	eine andere Naturwesenheit, sondem er 
charakterisiert ihn als 	„Antreiber". 	Giebt es andere Giitter, welche 
Namen von demselben grammatischen Typus fiihren ? 	Eine gauze 
Reihe, deren Namen auf das Genaueste entsprechen. 	Es giebt einen 
Gott Schopfer (Dhatar), 	einen Gott Ordner (Vidliatar), einen Gott 
Schiitzer ('Tatar), einen Gott Ftihrer (Netar), eine Gottin Schirmerin 
(Vartan) u. a. m.1) 	Nichts deutet darauf hin, dass der Schtitzer die 
Verkorperung irgend einer Naturwesenheit sei, welche sekundar das 
Amt des Schtitzens tibernommen hatte. 	Ebenso wenig hat es irgend 
welche Wahrscheinlichkeit, doss dieser Tratar etwa aus einem Indra 
tratar sich losgelost und verselbstandigt habe. 	Allerdings wird der 
Ausdruck tratar von verschiedenen Gottern gebraucht — so von 
Agni, von Indra, von Brhaspati, den Maruts u. s. w. —, aber humor 
als 	rein 	zufalliges , 	nicht 	als ein 	dogmatisch 	oder rituell fixiertes 
Epitheton; und schon, dass alle jene Crofter gleichermassen Schtitzer 
sind , macht . den Gedanken an einen einzelnen von ihnen als einen 
Schiltzer 	xai 	ioz,75r hinfallig. 	Als festes , sozusagen 	technisches 
Beiwort erscheint tratar erst im jiingeren Ritual; 	dort giebt es 
Darbringungen an 	Indra 	tratar, 	so Taitt. Sarah. II, 2, 7, 5, wo 
diese Form des Indra neben einem 	Indra indriyavant , 	Indra 
gharmavant, Indra 	amhomuc , 	Indra vaimrdha u. a. m, steht. 
Ich mein, hier ist es mit Handen zu greifen, wie relativ spiite 
priesterliche 	Kiinstelei 	fur jedes 	einzelne Bediirfniss 	des Opferers 
eine entsprechende, durch einen Beinamen charakterisierte Form des 
Indra geschafien hat. 	Die alte Zeit kennt Gotter mit rituell festen 
Beinamen nur ganz 	sparlich, und man kann behaupten, dass bei 
keinem solchen Gott, oder richtiger bei keiner solchen speciellen 
Auffassungsform eines Gottes wie etwa Agni jatavedas, Agni vai-
evanara, Sa9na pavamana, das Epitheton sich zu einer selbstandigen, 
von der Hauptgottheit losgelosten Wesenheit entwickelt hat. 	Der 
Kundige wird instinktiv empfinden, 	dass 	es sich nicht dazu ent- 
wickeln konnte, 	dass nicht vergessen 	oder verdunkelt werden 
konnte, dass Jatavedas doch eben nur Agni jatavedas war. 	So 
glauben wir festhalten zu diirfen, dass der Gott Schiltzer eben dos 
und nur das ist, was sein Name besagt, ein Gott, dessen Wesenheit 
darin besteht und 	darin 	aufgeht, 	dass er zu schiltzen hat: demis 
Tratd trayatam a'prayucchan (13,v. I, 106, 7)2). 

1) Auch Tvastar (etwa „der Wirker") scheint mir im Grunde denselben 
Typus, allerdings in einem dureh mancherlei Angeflogenes teilweise verdunkelten 
Exemplar zu reprasentieren; vgl. Rel. des Veda 233 fg. 

2) M. Muller (S. 821) versucht derartige Giitter a priori als fiir das 
alte Denken unmoglich zu erweisen. 	Man habe den Ursprung des Mitra in der 
abstrakton Idee eines Freundes oder 	der Freundschaftlichkeit gesucht. 	„But 
where should we find a support for so abstract a concept? 	If the idea of god 
in the abstract had existed at that early time, such a name as friend or bene-
factor might well have been assigned to him.... They (die Alten) would not 

   
  



Oldenberg, Savitar. 	 477 

- Haben wir 	nun irgendwelehen• Grund, 	die Auffassung 	des 
Savitar von der seiner grammatischen Genossen, des Tratar, Dhatar etc. 
losztilosen? 	M. 	Muller 	(S. 824) meint in der 	That , 	dass ein 
solcher• Grund vorliegt. 	„Could we compare the pale and shadowy 
features of these deities with the vigour and brightness of Savitri?" 
Ich glaube nicht, dass ein soleher Gesichtspunkt fiir die Frage nach 
dem LTrsprung der betreffenden 	Conceptionen irgend 	ins Gewicht 
flint. 	Von zwei Gottern, die beido gleicherweise ihrer Entstehung 
nach eben nur vergottliehte Nomina agentis sind, kann der eine in 
seinem schattenhaft abstrakten Dasein verharren, wahrend der andere 
vielleicht an einer Stelle steht, an welcher mannigfache Interessen 
— 	Bediirfnisse 	religioser 	Art, 	Interessen der kultischen Technik, 
der Spekulation u. s. w. — ihm Inhalt und Lebenskraft zufiihren. 
Man betrachte etwa die Gruppe der mit :Namen auf -pati benannten 
Gotten. 	Wie hebt sich ruder 	den 	schattenhaften Erseheinungen 
des Rathaspati, Vastospati, Ksetrasya pati die lebendige Gestalt des 
Brhaspati =-.- Brahmanaspati ab')! 	Wie sehen wir in den Quellen 
vor unsern Augen einen andern diesel• Glitter, dessen sich miiehtige 
Stromungen der Spekulation bemachtigt haben , den Praja'pati, zu 
einer Wesenheit allerersten 	Ranges aufsteigen! 	Leicht 	and un- 
gezwungen lbsst sich vorstellen, doss gerade die Idee des Antreibens, 
des Erweckens zu Leben und Bewegung fiir die priesterliehe Phan- 
tasie ein Interesse annahm, 	welshes, 	an 	keinen 	der alien Natur- 
glitter 	vollko in m en 	ansehliessbar, 	den 	gtittliehen 	Trager jener 
Idee weit fiber solche Glitter wie 	etwa den Gott Schnitzer hinaus- 
bob: nicht als ob dem Gebet um glittlichen Schutz nebensiichlichere 
Bedeutung vindiziert werden sollte, aber um Schutz war man von 
altersher Witter wie Indra u. a. anzurufen gewohnt und hedurfte 
dafiir kaum einen eigenen himmlischen Adressaten wie Tratar2). 

have used 	a predicate without a subject, expressed or understood". 	Gerade 
Mitra 1st allerdings von Anfang an ein Naturgott. Aber was Triitar, Savitar u. s. w. 
anlangt, 	so 	meine 	ich, 	dass die abstrakte Vorstellung eines 	„Gottes" 	(deva) 
mehr als alt genus; ist, 	dass 	sie als Subjekt fiir die Priidikate 	des Schiitzens, 
Antreibens u. s. w. 	dienen 	und 	so 	die 	Vorstellung 	eines „Gottes 	Schii7zer", 
eines 	„Gottes Antreiber" 	m8glich 	machen' konnto. 	Vielleicht ist es Ubrigens 
kein Zufall, dass gerade bei Gottern wie diesen, wenn ich mich nicht tiittsche, 
der Zusatz deva, 	ich mochte meinen als eine Art Fulcrum fiir die nicht voll- 
kommen hinreichend erscheinende Bezeichnung durch des Nomen agentis, be- 
sonders bilufig 	auftritt. 	Ohne 	mich 	in den Besitz 	einer Statistik 	gesetzt zu 
haben, glaube ich doch behaupten zu kiinnen, dass vom deva Savitar.  -- was, 
beilaufig bemerkt, 	nicht heisst „dor leuchtende Savitar" (Ind. Studien X, 122) 
— oder vom deva Trittar verhAltnismassig wesentlich hitufiger die Rede ist, als 
etwa vom deva Indra oder deva Vartnt. Vgl. auch Macdonell, Ved. Myth. 34. 

1) Freilicle hat man ja auch diesen zu einem Naturgott stempoln wollen 
-- meines Erachtens v011ig verfehlt. 	Doch gehe ich bier nicht natter auf diese 

Frage ein, urn nicht einer von anderer Seite her in Aussicht stehenden Er-
orterung der bezuglichen Problems vorzugreifen. 

2) Vielleicht Wilt man entgegen, 	dass fiir die Funktion 	des Antreibens 
sieh der Sonnengott gerade so gut dargeboten haben wiirde, wie etwa Indra fiir 
die 	des Sehiitzens. 	Wir kommen alsbald auf das Verhaltnis des die Sonne 
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Wir glauben nach dem alien aus der Benennung des Savanr 
mindestens eine prima facie sich darbietende Wahr s cheinlich-
keit dafiir ableiten zu diirfen, dass das Wesen dieses Gottes das 
ist, als was sein Name ihn benennt, dass er nicht eM Sonnengott 
ist, sondern ein „Gott. Antreiber". 

Aber selbstverstandlich bedarf es der Prufung, ob der gesammte 
Inhalt der auf Savitar beziiglichen vedischen Vorstellungen 	diese 
Prksumtion bestatigt oder widerlegt. 

Die erste Frage kann hier fiiglich nur die sein: welche Rolle 
spielt die 	Idee 	des Antreibens , auf welche 	der Name des Gottes 
fiihrt, in 	den an ihn gerichteten Hymnen and den iibrigen ihn 
betreffenden Ausserungen des Rgveda ? 	Welche Rolle spielt sic im 
Ritual? 	Wir miissen antworten: jene Idee erfiillt diese Texte wie 
die auf Savitar bezuglichen Riten von Anfang his zum Elide. 

NatUrlich k5nnen wir aus der grossen Masse der Materialien 
nur eine kieine Auswahl geben, welche dies veranschaulichen wird. 

Savitar allein herrseht fiber des Antreiben (prasavd, V, 81, 5); 
sein gewissliches Werk ist es, was er im Himmel und auf Erden 
antreibt 	(IV, 	54, 	4). 	Alles 	was 	geboren 	ist, 	soll 	er 	antreiben 
(V, 82, 9). 	Er waltet als Herrscher maho (firnava (V, 53, 4). 
Den Wagen der Mvin lasst er vor der Morgenrote sich in Be- 
wegung setzen (I, 34, 10). 	Er erregt Licht in der Welt (s. unten). 
Er hat den Hochzeitszug der Suryd in Bewegung gesetzt (X, 85, 13). 
Er 	treibt Vdyu 	den 	Anspanner 	des Wagens 	and 	Pushan 	an 
(X, 64, 7, vgl. 139, 1); nach seiner 	Ordnung stehen die Wasser 
nicht still (II, 30, 1); er hat mit seinen schonen Handen die Flasse 
vorwarts 	gefuhrt and auf seinen Antrieb gehen sie ihren Weg 
(III, 33, 6); oder auch nach seinem Gebot hemmen selhst Wasser 
und Wind ihre Bewegung (II, 38, 2). 	I)ie Berge, 	die 	einst bin 
und her flogen, 	stehen jetzt 	an ihrer Stelle auf seinen 	Antrieb 
(IV, 54, 5). 	Die 	Toten 	fiihrt 	er 	zu 	ihrer 	Statte 	im 	Jenseits 
(X, 17, 4). 	Den Rbhus (I, 110, 3) 	oder den Gottern iiberhaupt 
(IV, 54, 2) treibt er Unsterblichkeit zu. 	Dem frommen Opferer, 
fur den er die Presssteine zur Bewegung antreibt (X, 175, 1), hringt 
sein Antrieb Lebenskraft (X, 100, 3), hringt sein Antrieb gliinzende 
Reichtiimer (V, 42, 3). 	Er treibt Zweiftissiges and Vierfussiges des 
Morgens an, 	dass 	es an sein Tagwerk geht (-1, 124, 1 etc.)1), 	und 
er lasst abends elle Bewegung zur Ruhe kommen (II, 38 etc.), denn 
er hat die doppelte Natur des prasavitd nivegana7.1 (IV, 53, 6). 
Er treibt uns Gluck her; Boses aber — dutsvdpnyam, duritdni — 
treibt er hinweg (V, 82, 4. 5). 	Ich hehe zum Schluss dieser Zu- 

betreffenden Vorstellungskreises au Savitar zuriick. 	Hier sei nur dies bemerkt, 
Bass die Gottheit des Indra in vedischer Zeit in ganz anderm Mass von ihrem 
Natursubstrat losgelost war, als die des Siirya. 	So hot joner Gott ein viel bild- 
sameres Material dar,  , aus dem rich formen liess , was nur immer die Bediirf-
nisse des menschlichen Lebens verlangten. 

1) Vgl. Av. VI, 23, 3: devdsya Savitilt save karma krnvantu mcinusrdj. 
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sammenstellung noch zwei charakteristische Ziige hervor. 	Zuniiehst 
die Vorliebe fur den Gebrauch des Wortes anza'ti, das wohl etwa 
Impetus bedeutet, in Bezug auf Savitar: etwa an der HiUfte aller 
Stellen, an welchen im Rv. dies Wort steht, handelt 	es sich um 
Savitar (vgl. jetzt Macdonell, Ved. Myth. 32). 	Weiter die stehende 
Wiederkehr,  , 	in 	welcher 	von 	Savitars Armen und 	Hit nden 
(einmal — IV, 54, 4 — auch von seinen Finger n) die Rede ist. 
Er heisst supanI, p.rthfiyaizi, besonders oft hiratlyapary.  (hiratiga- 
hasta)1). 	Er erhebt die 	beiden 	goldenen Arme 	zum Antreiben 
(VI, 71, 1; 	iihnliches oiler, vgl. Bergaigne, Rel. vedique 	III, 40). 
Das Erheben seiner beiden Anne ist eM fill' ihn 	so 	charakteri- 
stischer Gestus, dass an mehreren Stellen von andern Wesen gesagt 
wird, 	dass 	sie 	das und das (z. B. auch die Anne) erhehen „wie 
Savitar seine beiden Arnie" 	(I, 95, 	7; 190, 3; VII, 79, 2)9. 	Ist 
im Zusammenhang aller andern Ziige, die wir gesammelt haben, 
diese Rolle , 	welche Savitars Arme und Hiinde spielen , nicht von- 
standlich ? 	Er ist ja der Erzeuger aller Bewegung im Himmel und 
auf Erden: mit ausgestreckten, erhobenen Armen muss en (lurch 
this Weltall greifen um 'dem was ruht und schlummert Leben und 
Schwung mitzuteilen. 

Die Rolle des Savitar im Opferritual, auf welche wir jetzt einen 
Blick werfen, fiihrt durchaus auf dieselben Grund- und Hauptziige 
im Bilde 	dieses 	Gottes, 	wie 	die 	eben betrachteten Zeugnisse der 
Hymnenpoesie. 	Nur im Vorbeigehen beriihren wir hier das Paktum, 
Bass Savitar in 	der alten Zeit allem Anschein nach keine 	Soma- 
spende empfing9: offenbar eM Anzeichen — neben anderen — dafiir, 
class wir es hier mit einem relativ jungen Gott zu thun haben. 
Die 	charakteristische 	Stelle 	aber , an welcher Savitarverehrung zu 
begegnen 	pflegt , ist 	der Eingang grosserer Opfer, wo es sich fiir 
deren Vollzieher darum handelt, 	die Antreibekraft des giittlichen 
Antreibers auf sich zu lenken, um des heiligen, miihevollen Werkes 
recut zu walten.4) 

So wird beim Prkyaniya des Somaopfers Savitar neben Pathyd. 
Svasti u. a. angerufen. 	In den zugehorigen Versen 	— dieselben 
sind darauf hin ausgewahlt, 	pravatyo 	netimatya4 pathiniatyalt 
svastimatyall zu sein (Ait. Br. I, 10, 1) — wird er als satyasava 
verehrt und von ihm gesagt pra ca suvati (Itv. V, 82, 7. 9, vgl. Ait. 

1) Vgl. Taitt. Satoh. IV, 1, 6, 3: 	devas tvd Savitod vapatu supii?dit 
svangurilt sublzkur uta saktyd. 	Siehe auch Macdonell, Ved. Myth. 32. — 
OehOrt es nicht hierher, dass unter den IsIaltatras Hasta dem S. heilig ist? 

2) Dass die beiden Arme, die beiden Htinde des Savitar slat nicht 
allzugut zu einem Bilde der zahllosen Strahlen der Sonne schicken , hat schon 
Bergaigne III, 46 bemerkt. 

3) Religion des Veda 457 fg. 
4) Also in grosserem Massstab dasselbe was im Kleinen bei unzithligen 

einzelnen Handgriffen des Opfers zum Ausdruck kommt, welche der Priester 
jedesmal durch den begleitenden Spruch als devasya Savitult prasave vor-
genominen kennzeichnet. 
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Br. I, 9, 7), 	so dass sich der Zweck, 	welchem nach dein Aitareya 
Br. (I, 8, 12) diese Anrufung dient, ,prasavaya Savita", 	deutlich 
ausspricht , 	wahrend 	von 	Beziehungen 	auf Solarisehes 	nichts 	zu 
entdecken ist. 

Evidentermassen hat es dieselbe Bedeutung, wenn 	der erste 
Spruch des Vajapeyarituals lautet : deva &vitalt prasuva yaji"taut 
prasuva yajItapatiqz bhagaya (Arai. Sarph. IX, 1). 	Das 13/i-thrum:la 
(Satap. V, 1, 1, 15) bemerkt dazu: Savitaram eva prasavayopadha-
vats , Savita vai devanam prasavitedam me prasuva tratprasata 
idam vjayaniti. — Beim Mvamedha erscheint miter den Spenden, 
welche wahrend der das Opfer einleitenden einjahrigen Vorbereitungs-
zeit taglich wiederholt werden 2), die Savitri 19.0.1 an Savitar pra- 
savitar, 	Savitar asavitar, 	Savitar satyaprasava. 	Als Motiv 	dieser 
Spenden werden die Wiinsche angegeben: Savita ma imam yrgiarg 
prasuvad iti, Savita ma imam yujilapz asuvad iti, satyena me 
prasavenentaut yajhaut prasuvad iti (Sat. Br. XIII, 4, 2, G. 9. 12; 
Sankbayana Smut. XVI, 1, 17-20). — Den Eingang des Rituals der 
Agnischichtung 	beschreibt 	die 	Taitt. Sarphita (V, 1, 1, 1) mit den 
1iVorten 	Savitrapi juhoti prasatyai. 	Die 	zugehiirigen 	Sprtiche 
(Taitt. Sarph. IV, 1, 1, 1 fg.) 	lessen 	die Idee 	des Antreibens 	zum 
Opferwerk immer von neuem hervortreten; vgl. yulljana4 pratha-
mant manas tatvaya Savita dhiya11 . . .; yuktvaya mamas(, devant 
suvar yato dhiya divam . . . Savita prasuvati tart; yuktena ma-
nasa vayaut devasya Savitu11 save suvargeyaya scaktyai; imarit 
no deva Savitar ygfiiam pra suva etc. 	— 	Danach wird denn 
auch kein, Zweifel sein kiinnen, was es zu bedeuten hat, wenn bei 
der Eriiifnung 	des Vedastudiums 	der 	allbekannte 	Savitarvers 	an 
cler Spitze steht 2): 	wie man ftir jene Opfer im Eingang derselben 
den Antrieb des Gottes Savitar herbeifleht , ehenso ist es auch fir 
den Vedaschtiler das Erste, der grossen geistigen Arbeit, welche er 
zu leisten hat, die Hilfe des Gottes, 	,,dhiyo yo nolt pracodayat“, 
zu sichern 3). 

Haben also Hymnen und Opferritual bestatigt, dass das Wesen 
des Savitar, 	die vornehmsten, 	tiberall 	wo 	von 	ihm die Tiede ist 
filmier wiederkehrenden awe 	seines 	Thuns 	der 	Auffassung 	des 
Gottes, auf welche, sein so klarer Name fiihrt , 	entsprechen? 	Ich 
meine, diese Frage kann - nur hejaht werden. 

1) H ill eb ran dt, Rituallitteratur 150. 
2) Ich babe dies schon Rel. d. Veda 64, A. 2 bemerkt. 
3) Ich unterlasse nicht, 	hier darauf aufmerksam zu machen , 	dass weiter 

unten (S. 482, limn. 2) 	einige Ritualvorschriften 	aus 	der Grhyalitteratur bei- 
gebracht sind, in denen Savitar mit der Sonne identifiziert erscheint; ich hoffe, 
dass die ganzen weiterhin zu gebenden Ausfiihrungen 	an der Belanglosigkeit 
der betreffenden Stellen keinen Zweifel lessen werden. 	Hier aber sei gestattet 
aus der Ritualiitteratur noch eine wie mir scheint bezei..thnende Vorschrift bei- 
zubringen. 	Wer Gold zu finden wfinscht, opfere dem Agni, dem Savitar und 
der Erde. 	Denn 	des Gold 	ist 	von Agnis Natur 	(ngni yam); 	Savitipra- 
siita evainad vindate; und in der Erde findet er es. Taitt, SamhitR H, 3, 2, 3. 4. 
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Oder wiederholt sich 	bei Savitar dieselbe Sachlage, 	die wir 
oben 	an 	Fallen 	wie 	denen 	des 	Varuna 	charakterisiert 	haben? 
Taucht hinter seinem Than, 	wie 	es hier beschriehen worden 	ist, 
eM Hintergrund auf; in dens rich eine veruottlichte Naturwesenheit 
als eigentliches Subjekt jenes Thuns enthiillt ? 	' 

Wir haben bis jetzt die Beziehungen des S. zur Sonne , seine 
solarischen Attribute tibergangen. 	Sie sired es, deren Botrachtung 
ftir die eben gestellte Frage entscheidend ist. 

Savitar erscheint nicht selten in Beziehung zu Lichtvorgangen; 
iircthvdm bluintim . . . ascret, tid . . .106r . . . (caret, heisst es von 
ihm (IV, 6, 2; 13, 2; VII. 76, 1), und es wird hinzugefiigt, doss es 
der Osten ist, wo er das Licht erregt (X, 139, 1) '). 	Er ist sarya- 
raanzir heir ikeeale (ebendas.). 	Er dureheilt die Pfade der Luft, geht 
zwischen Himmel mid Erde einher (I, 35, 9. 11), fiihrt nut semen 
Rossen9 	das Luftreich 	erftillend (VII, 45, 1). 	Um 	die 	Zeit 	der 
Morgenrote 	und 	des Sonnenaufgangs 	entfidtet er seine Thatigkeit 
des Antreibens (I, 124, 1; 	157, 1; 	VII, 66. 4, vgl. 	76, 1). 	Mit 
jahreszeiten, Tagen und Niichten bringt er den Menschen 	Segen 
(IV, 53, 7). 	„Wo ist jetzt die Sonne, wer hat sie gesehen?' wird 
in 	einem 	Savitarliede 	gefragt 	(I1  35, 7). 	Er 	ist 	der Voter 	der 
Sonnenjungfrau SUrya (X, 85, 9. 13, vgl. Av. VI, 82, 2; XIV, 2, 30). 
Von Surya sagt eM Dichter: 	e,sd me devdh &vita 	eachanda 
ydh samandm nd praminati dhama VII, 63, 3 3). 	Vielleicht am 
Nachdriicklichsten innerhalh des I3,gveda betont dos Lied V, 81 die 
sonnenahnliche Natur  Savitars : 	er hat Ube'. dos Firmament Inn- 
geblickt 4) ; dnu prayanam u,s.dso vi rajati (V. 2) . . . utd srirya-
sya rahnibhilt sdm ucyasi, utd rdtrim ubhaydta11 pdriyase, utd 
Mitro bhavasi ckva dhdrmabh4 (V. 4). 

Niemand 	wird 	das 	Gewicht 	solcher Beziehungen 	zwischen 
Savitar und der Sonne, dens Sonnengott verkennen, und in der 
That kann mir nichts ferner liegen, als sie weginterpretieren oder 
ihre Bedeutung abschwachen zu wollen. 	Aber die Frage ist die, 
ob wir bier die Spuren eines solarischen Ursprung,s des Savitar zu 
finden haben. 	Das ist es, wovon es mir schlechterdings unmilglich 
ist mich zu iiberzeugen. 

1) Ich fiige bier °Mtge Stellen des Atharvaveda an. 	IV, 25, 3 heisst es 
in einer Anrufung an Savitar und Vliyu [sic]: tava orate ni vaante pniisas 
tvdyy itdite prorate eitrabla-ino. — VII, 14, 2 von Savitar: ardhva yasya-
mat& (vgl. S. 479) bluff cidalllutat savirnani, hiranyapanir amimita aukrd- 
tuh krpeit (lies krpd) sigh. 	— 	X, 6, 13: 	Savita . . . ajayat szialc. — 
XIII, 4, 1: sd eti &vita sear &vas pnithevaeaca.s'at [dann eine Lange Reihe 
von Identifizierungen des dort gefeierten gdttlichen Wesens mit andern G6tteru]. 

2) Und zwar, boildufig bemerkt, mit seinen zwei /tali I, 35, 3: ein Zug, 
der zu dem traditionellen 	Bilde 	des Sonnengottes 	mit seinen sieben haritas 
schlecht passt. 

3) Ahnlich, vielleicht urn eine Nuance weitorgehend, wird Av. XIII, 2, 36 
zum Sonnengott gesagt: Savadram yam Ai/ie. 

4) vi nakam akhyat, nicht „has illumined the sky" (M. Milner a. a. 0. 
822). 	Vgl. fiber vi-laiya Bergaigne, Rel. ved. III, 289 fg. 
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So 	viel 	zunbchst steht auf den 	ersten Buick 	fest, 	(lass den 
rgvedischen Dichtern Sury-a und Savitar zwei verschiedene gottliche 
Personen sind'). 	Sie 	beriihren 	sich, 	aber 	sic 	sind 	von 	einander 
getrennt. Man lese hintereinander die Siiiyahymnen und die Savitar-
hymnen: der gewohnliche Inhalt der einen ist ein wesentlich anderer 
als derjenige der anderen. 	In jenen dominiert die Vorstellung des 
aufgehenden, leuchtenden Gestirns, 	in 	diesen 	die 	des Antreibens. 
Im Ritual empfdngt Siiry-a an 	der einen, Savitar an 	der andern 
Stelle seine Verehrung, 	ohne class 	sie vertauscht werden konnten. 
Wenn an einer eben angefiihrten Stelle der rgvedische Dichter von. 
Sfirya sagt: 	„Er erscheint mir als der Gott Savitar", so werden 
die beiden Gotter durch eine solche Ausserung nicht nur einander 
angeahnlicht, sondern zugleich unterschieden; man erinnere sich, wie 
mit demselben Verbum „erscheinenu (chand) zum Opferross gesagt 
wird: „Du erscheinst mir gleichsam als der Gott Varuna, o Ross" 
(I, 163, 4), oder wie es heisst: 	„Die Kiihe sind mir als 13haga, die 
Kiihe als Indra enchienen. 	Die Kiihe sind der Genuss 	des ersten 
Soma" (VI, 28, 5). 	Dieselbe bestimmt4i Unterscheidung des Savitar 
von Sarya der Sonne liegt vor, wenn von ihm, der zwischen Himmel 
und Erde einhergeht, gesagt wird: 	„Er dringt zum Siirya bin" 
(I, 35, 9), und wenn es heisst: 	„Selbst die Sonne (siira,sf eit) riitunt 
ihm an Geschaftigkeit den Vorrang ein" (VII, 45, 2); ebenso wohl 
auch, wenn X, 149, 3 von dem supar0 gartitntan — vermutlich 
doch der Sonne — gesagt wird, dass er v o r Savitar geboren doch 
den Ordnungen desselben Gehorsam leistet 2). 

1) Wobei selbstverstandlich Identitat und Verschiedenheit mit den Mass-
stitben der vedischen Vorstellungswelt zu bemessen ist, in deren unbestimmter 
Beleuchtung bekanntlich auch die Umrisse 	des absolut Verschiedenen zu ver- 
fliessen pflegen. 

2) M. Miller (S. 823) sagt im Zusainmenhang seiner Beweisfihrung fur 
des solarische Wesen des Savitar: „In several passages his name Savitri appears 
actually by the side of Sirya. 	Thus when Savitri, the Asura, is said to brighten 
up the sky, it is asked, I, 35, 7, where was then Siirya? 	Again in X, 139, 4, 
when Savitri arises, it is said that Indra saw the enclosures of Surya". 	Zeigen 
derartige Stellen mehr als dass irgend eine , moglicherweise ganz zufiillige, Be- 
ziehung zwischeu Savitar und Sfirya vorgestellt wurde? 	Was tibrigens X, 139 
anlangt, so ist in V er s 1 die Rode von Savitar, 	in V ers 4 von Indra und 
Silrya in einer Weise, die des Hiniiberreichen eines Zusammenhangs, wie M. M. 
ihn annimmt, von der einen Stello zur andern m. E. als ganz zweifelhaft er-
scheinen 'asst. — Wir wollen zur Vervollstandigung der beigebrachten Materi-
alien nicht unterlassen auch solche ausdrickliche, aber, wie man zugeben wird, 
filr unsere Untersuchung kaum ins Gewicht fallende Identifikationen von Savitar 
und Sonne zu verzeichnen, wie Satapatha Br. V, 3, 1, 7 , wo jener Gott mit 
dem „ya efet tapati", VI, 3, 1, 18 wo er mit dem asliv adityak identificiert 
wird (an der erstangefiihrten Stelle ist 	er wenige Zoilen vorlier als devaniiqz 
prasavita, erkliirt). 	Fiir YSska (Nir. X, 31 fg.) ist Savitar zunichst, wie sich 
gebiihrt, sarvasya prasavito; dann heisst es adityopi Savitocyate. 	Im Agva- 
liyana Grhya (1, 20, 7, vgl. III, 6, 5) wird fir einen bestimmten Anlass An-
blicken der Sonne mit einem an Savitar gerichteten Sprach vorgeschrieben, 
ebenso im Sinkligyana Grhya VI, 6, 1 (siehe such ebond. 4, 1, wo die Sonne 
direkt savitar heisst). 	Bei weitorem Nachsuchen warden sich unzweifelhaft 
noch mehr Materialien von gleicher Beweiskraft finden. 
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Nun kann ja selbStverstandlich ein Gott, der fur die vedi- 
schen 	Diehter 	von 	dem Sonnengott verschieden 	ist , 	seinem 
firsprung nach immer noch sehr wohl ein Sonnengott sein. 	Aber 
was fiir Ausserungen des Rv. lassen sich eigentlich als Beweis bier- 
far geltend machen? 	Wenn gesagt wird, 	dass es die Zeit 	der 
Morgenrote, des Sonnenaufgangs ist, um welche Savitar uns „drtham 
prdsdvit" : was ist da Savitar larders als was er riberall sonst ist, 
der gottliche Antreiber? 	Sein Antreiben wird, wie des bei einem 
mit etwas grosserer Ausfiihrlichkeit besungenen Gott kaum anders 
sein konnte, mit anschaulichen, konkreten Zfigen ausgestattet : musste 
es da nicht vornehmlieh auf jene Stunde verlegt werden, in welcher 
sichtbar und falbar der grosse Antrieb zu Leben und Thatigkeit 
durch des ruhende Weltall geht, es in Bewegung zu setzen ? 	Von 
Surya, dem prasavitd 	(VII, 63, 2), heisst es: nandni jdnal1 ,idnanant 
SAryeija prcisrdeii) dyann drthani Arrdvann dreinisi (daselbst V. 4): 
musste 	nicht 	die Thatigkeit Savitars, 	des 	allgemeinen .A.ntreibers, 
als eng verbunden mit dem Werk dieses grossen 	einzelnen , 	sicht- 
haren Antreibers, der Sonne, encheinen ? Und wenn die antreibende 
Macht der Sonne sich in ihrem Licht, dem Zerstreuer des tragen, 
nachtlichen Dunkels verkorpert , musste da nicht — zumal unter 
Mitwirkung der allgemeinen vedischen Neigung die Vorstellungen 
Gott und Licht zu associieren — auch Savitars Antrieb sich in 
Licht, 	in die Strahlen der Sonne kleiden? 	Was 	ist hegreiflicher 
,als eine solche ,Anlehnung des einen Gottes an den andern? 	Wir 
naiissen nur, urn sie richtig zu wiirdigen, nicht vergessen, class diese 
hervortretendste Anlehnung 	loch immer nur eine 	unter andern 
Anlehnungen ist, welche sich fIir den Gott Savitar aus anderen 
Spharen seiner Thatigkeit ergaben. Wie er eM Antreiber MI Licht-
reich ist, ist er auch ein Antreiber im Reich des Wassers, der die 
Fllisse 	in 	Bewegung 	setzt , 	dem 	Meere 	seine 	Stiitte 	anweist: 	so 
identificiert 	er 	sich 	mit 	Aparp 	napat 	(Rv. I, 22 , 6; 	X, 149, 2; 
vgl. 	Av. 	VI, 1, 2). 	Er ist 	ein 	Antreiber von 	Giitern, 	die 	er 
dem Frommen zukommen lasst: so identificiert er sich mit Bhaga 
(.13ergaigne 	III, 39). 	VernAge 	anderer 	Seiten 	seiner 	Thatigkeit 
identificiert 	er sich 	mit Tvastar (daselbst 40), 	mit Agni (13v. II, 
1, 7), in jiingeren Texten auch mit Brhaspati (Taitt. Sarnh. IV, 1, 7, 3; 
2, 8, 1) und Prajapati (Sat. Br. XII, 3, 5, 1). 	Betrachtet man die 
Annaherungen des Savitar an den Sonnengott mit Riicksieht darauf, 
dass alle diese andern Identifikationen neben ihnen stehen, so wird 
man diese Ziige nach ihrer wahren Bedeutung schiitzen. Man wird 
in ihnen die Verzierungen 	erkennen, 	welche 	sich 	— 	die einen 
dauernder und hervortretender, die andern voriibergehender — an 

1) Aueh X, 37, 4 steht das Verb= sg von Siirya. 	Aber er ist keines- 
wegs der 'Amigo Gott neben Savitar, von dem jenes Wort gebraueht wird, 
vgl. U, 28, 9 (Yampa), VII, 77, 1 (Uses), IX, 21, 7 (Soma), 66, 19 (Agni), 
X, 99, 7 (Indra). 
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den urspriinglichen 	Kbrper 	des 	Gottes 	angeheftet 	baben 1 ). 	Die 
Substanz aber, aus welcher dieser Korper gebildet ist, ist die \or-
stellung des Antreibens: wenn auch mit sehr begreiflieber Vorliebe 
in der solarisehen Region, treiht doch Savitar se in Westin nicht in 
dieser allein, sondern liberal' da, wo in Welt und Leben die Funktion 
des Antreibens 	zur Erscheinung kommt. 	Man 	siebt 	den 	tiefen 
Unterschied in der ganzen Stntktur dieser Vorstellungsmassen etwa 
denen gegeniiber, aus welchen sich das Bild des Varuna zusammen- 
setzt. 	Bei Varuna erscheinen 	nehen — oder 	vielmehr,  , wie sich 
dann alsbald herausstellt, hinter — dem ethisehen und socialen Wirken 
des 	Gottes 	Ziige 	einer 	Naturwesenheit , 	die 	aus joner 	Seite 	des 
Gottes schlechterdings unerklarlieh , 	fiir 	sic inkommensarabel sind. 
die 	obey, 	sohald 	es 	gelingt 	sie 	richtig 	zu 	deuten und aus ihrer 
fragmentierten Gestalt 	das Ganze 	der Vorstellung,en 	herauszulesen, 
von welchen sie Reste sind, ihre Herkunft aus htichstem Altertum 
an der Stirn geschrieben tragen. 	Bei Savitar erscheinen neben dem 
die ganze 'Breite des Gesichtsfeldes erliillenden Wirken des Gottes. 
das dem klaren Begriff seines Namens entspricht , 	solarische Ziige. 
welche, sozusagen von aussen aufgeheftet, mit grlisster Leichtigkeit 
als Ausschmiickungen verstandlich sind, zu welchen die Darstellung 
jenes Wirkens 	einladen konnte 	und 	musste , 	und 	welche 	neben 
andern Zugen stehen , die von andern Richtungen her demselben 
Bild andere, ebenso von aussen aufgeheftete .,kusschmiickung zufiihren. 

Vielleicht 	gelingt 	es 	diesen 	Darlei-ung,en , 	der 	so 	oft 	aus- 
gesprochenen und doch ebenso oft wieder bestrittenen oder ignorierten 
Erkenntnis 	neue 	Bekraftig,ung zu verschaffen , 	(lass 	ouch 	in der 
Mythologie 	nicht 	e i n 	Schltissel 	•ttlle 	Sehltisser 	offnet. 	Viel 	zu 
mannigfache Kritfte haben hier zusammengewirkt , als doss, was sie 
'geschaffen haben, mit der einen, allzu vertrauens veil immer wieder 
angewandten Schulformel der naturalistischen Deutung, sich erfassen 
liesse. 	Es ist nun einmal nicht so, doss sich allein Naturwesenheiten 
wie Sonne oder Gewitterwolken der mytholog.Ischen Phantasie als 
die 	einzigen 	grossen 	Agenten 	im 	Weltleben 	darstellen 	konnten. 
Diese Phantasie konnte ouch aus Typen des Handelns oder Geschehens 
ihre Gestalten aufhauen. 	Und je mehr die Fahigkeit 	einer wenn 
auch nosh primitiven Ahstraktion erstarkte, um so weiter und all- 
gemeiner,  , 	ich mtichte 	sagen urn so philosophischer konnten diese 
Typen werden. 	So konnte 	nehen die 	alte 	derbe Gestalt des Ge- 
witterers, neben den Sonnengott, zu dem schon das Volk der Indo-
europaer gebetet hatte, der Biirger eines andern Zeitalters, dos Kind 
eines um Jahrtausende jiing,eren Denkens treten , Gott Savitar der 
Antreiber. 	Es witre ern schwerer Irrtum, deni Rgveda eine Alter- 
tusnlichkeit zuzuschreiben , 	in welcher eine solche Glitterg,estalt als 
zu modern keinen Platz hatte. 

1) So spricht auch Ber g ai gne (III, 55) 	durohaus 	zutreffend von 	dem 
,,soleil qui parait . . . lui (den Savitar) avoir fourni divers attributs". 
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Das sogenannte „Pharaonslied" der Zigeuner. 
Von 

Heinrich T. Wiislocki. 

Unser unvergesslicher Meister Pott 	hat 	in 	dieser Zeitschrift 
(1849, III, S. 327) ein Lied der Zigeuner nnter dem Titel ,Pliaraons- 
liedu 	ver6ffentlicht, 	wortiber 	er 	sich 	also 	ilussert : 	„Griisser 	and 
zwar von epischem Charakter scheint das , wie es heisst ,berillmite 
Pharaonslied', caber dessen Inhalt , 	da 	ich 	in 	dem 	mir 	allein 	zu- 
gegangenen ersten Verse nur einige Worter, z. B. dza more, d. h. 
geh' Kamerad, erraten kann, mir keine Vermutung zusteht ; gleich-
wohl geht man wohl kaum fehl, wenn man in diesem Liede , hei 
dessen Absingung der Zigeuner, nach des Sammlers (R euss, Pfarrer 
in Ungarn, Potts Schiller) Bericht, hitterlich weinte , Ankliinge an 
den (freilich unwahren) Ursprung der Zigeuner aus Agypten sucht.' 

Woher Pott 	die 	Benennung 	„Pharaonslied' 	hergenommen 
hat, wissen wir nicht bestimmt. 	Wahrscheinlich haben ihn and 
seinen Gewahrsmann, seinen ehemaligen Schiller Reuss, die Leiden 
ersten Worter des 	mitgeteilten Bruchstikkes: 	,Faroe! 	Faroe!' 
zu dieser Benennung verleitet. 	Dies sogenannte 	„Phartionslied' ist 
in Siebenbilrgen, Ungarn, Serbien, 	Rumanien, 	den Balkanliindern 
tiberhaupt, sehr verbreitet and hat mit den Pharaonen mid Agypten 
gar nichts zu schaffen; es ist inhaltlich ein gewiihnliches, 
obsc 6 n e s Volkslie d, 	das von Leuten, 	die des Zigeunerischen 
nicht machtig, in mehreren Varianten sinnlos aufgezeichnet worden 
ist, im Glauben ein uraltes zigeunerisches 	,Natiomillied' 	,gefunden 
zu haben, das als solches his auf den heutigen Tag in ung,arischen. 
Volksschauspielen auf den Bdhnen gesungen wird. 

In Ungarn sind Varianten dieses Liedes nnter folgenden magy-
arischen Titeln erschienen: 1. Nagyidai ?Iota = Nagyidaerweise') 
(in der Zeitschrift „Remeny` 1851, II, 95); 2. Naggidai eziyavy 
nOta = Nagyidaer,  Zigeunerweise 	(in Ignaz 	Bognars Ausgabe); 
3. Nagytdai keserg6 = Nagyidaer Trauerweise (in einem Mann-
skript des ungarischen Nationaltheaters zu Budapest); 4. Nogg/dal 

1) Vgl. 	Win disci], Die Verteidigung von Nagy-Ida (im : Ungrisehen 
Magazin I.  Bd. 2. Stilek, S. 256. 
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czigdnyok keserve = Trauerlied der Nagyidaer Zigeuner (in der 
Zeitschrift 	„Fovarosi lapok", Juni 	1873); 	5. 	Siralmas mka = 
Klageweise (in Czeke's Einleitung zu Adelburgs Werk: Ent- 
gegnung auf die von Dr. Fr. Liszt in seinem Werke: 	„Des l3oheiniens 
et de leur 	musique 	en Hongrie" 	aufgestellte 	Behauptting: 	dass 
es keine ungarische Nationalmusik , 	sondern 	bloss 	eine Musik der 
Zigeuner giebt u. s. w., Pest 1859); 6. A czigdnyok gydsznotaya 
= Der Zigeuner Trauerweise (hei Jtikai, Meg egy csokrot :=--- Koch 
einen 	Strauss 	S. 	274); 	7. 	Keserves 	?iota 	= 	Trauerweise 	(im 
komischen Epos: „Nagyidai czigany-ok = Nagyidaer Zigeuner, vom 
ungarischen Dichter J o h. Aran y., IV. Gesang). 	Alle diese Lie der 
sind Bruchstiicke e i n e s Liedes, die von den Betreffenden als Laien 
aufgezeichnet wurden und dahei in jeder 13eziehung unzuverlassig 
sind. 	Prof. Emil v. Thewrewk hat in seinem , 	der ungariseh 
geschriebenen Grammatik der zig. Sprache des Er zhe r z o g Jo s e ph, 
beigefiigten „Wegweiser der zig. Litteratur" 	alle bislang hekannten 
Varianten dieses Liedes veroffentlicht, freilich, ohne eine Erklarung 
der Texte zu geben oder auch nur den obsconen Inhalt zu ahnen. 
Wir wollen nun die 	einzelnen veroffentlichten Stiicke 	der Reihe 
nach mitteilen und 	eine Texterklilrung 	derselben zu 	geben ver- 
suchen. 

Wir beginnen mit P o t t. 	Das 	am 	angefiihrten 	Orte 	ver- 
offentlichte Stuck lautet also: 

I. Stuck. 

Faroe! Faroe! 	Kherdoczina pchengoe 
Dia more avava (arara?) — — — 
..E:j czara czina sztrekukare, cLa more an dade 
czara czina rakande, ef czara czina sztrekukare. 
Iloske more hoske pchines makarfora 
Makarfora nadobines ndamarzema mladevla rcd (val;?) 
Ej pala mira ga*roro, cz(jore czajore amanga panore, 
Amange panore piastro vad'ore. 

Soll also lauten: 

Pharoves, pharoves! ker tu cina bengoyes!1) 
Ja more, avava — — — 
Ey, cara cina so ker' tu tro kare, ja more andakode 
Cara cina ran kade, ey cara cina, so ker' tu tro kare. 

_ 	. 
1) Was meine Transskription des Zigeunerisehen anbelangt, so entspricht 

C dem deutschen ',mute tseh, v = ch, y = j, j = dsch, ;i = rj, sh = sch; 
die bereits a. a. 	0. 	mitgeteilten Texte haben 	eine 	den ungarischen Lauten 
entsprechende Transskription (s = sch, as = tseh, cz = z, dzs = dsch, 
z = s). 
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Hoske, more, hoske cinel man kar fora? 
Man kar fora, na tu cines; mar man devla, mar vas 
Ey pals miro gadjeroro; cayore, cayori a mange pafiori; 
A mange paiiore, piyav tre vodyori. 

Die genaue tbersetzung lautet dann also: 

Du spaltest, du spaltest (mich) [d. h. beim coitus]! much' du (coitum) 
bis du dich (vor Anstrengung) krfimmst! 

Geh', Freund, ich werde kommen (dir nachfOlgen) — — — 
Ei bis Abend was (etwas) mach' mit deinem Penis, geh Freund. 

durum 
Bis abends schneid' die Rute so: ei, bis abends schneide, das mach' 

du mit deinem Penis. 
Warum, Freund, warum pith mich der Penis (an der) Hiifte? 

(= warum reizest du mich sine coitu) 
Mich der Penis an der Hate : nicht (doch), du qualst mich ; selling' 

mich Gott, schlaa' die Hand! — — — 
Ei, auf mein ,Mannehen! ... 	„Madchen, 5,Iadchen, bring' (gieb) mir 

(dein) Wasserlein (vulva) 
Gieb mir (dein) Wasserlein, ich trinke dein Herzchen! 

Texterklarung des I. Stiickes. 
1. Faroe verschrieben fiir pharoves 2. sg. Praes. ind. von 

pharovav = spalte, sprenge. Die folgenden Stiicke haben: Farohesz, 
Fa ro hesz usw. 	In pharoves wird v sehr linde gesprochen. — 
2. Kherdoczina phengoe =-- ker tu eina bengoyes; k e r imp. 2 von 
kerav = mache; tu = du; ein, cina = bis; bengoyes 2. sg. 
Praes. ind. von bengoyav = krtimme , winde mich; d. h. coitum 
usque ad dolorem facere. — 3. Dia = j a imp. 2. von jav = 
gehe. — 4. more = Freund, indecl. — 5. avava 1. sg. Fut. ind. 
von avav = komme, folge nach; 	d. h. geh' voraus, ich folge dir 
nach zum Stelldichein. — 6. 4 = ei! Interjektion. -- 7. czars 
= cars (indecl.) Abend, abends, aus dem Rumanisehen: Sara; czina 
= cina von cinav = schneide, Imper. schneid'; ra ffir so = das, 
was; ran (ron) Rute = Penis), kade = so. — 8. sztrelcukare —
so ker tu tro kare ; so = das, was. tro dein. kare Instr. von kar 
= penis. — 9. an dade = andade, andakode, durum, deshalb. — 
10. hoske warum. — 11. pchines -,-__— cinel 3. sg. Praes. ind. (tines 
2. sg. Praes.; hier muss cinel stehen!) von cinav = quale, martere. 
— 12. malcarfora = man, mich; kar, penis (hier Nom. = Instrum., 
was im Zig. oft vorkommt); fora, Hiifte (Lehnwort aus dem Unga- 
rischen: fara, Hate). — 13.. 	nadobines = na tu sines; na, nicht. 
— 14. mlamazzena mladevla rai =---- mar man devla , mar vas; 
mar = Imper. 2. von marav, schlage; devla, Gott ; vas, Hand. — 
15. palm = pal, pale, auf. — 16. gagieroro = gadjeroro, Mann, 

Bd. LI. 	 32 
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then (Geliebter). 	— 17. czajore = 	eayore , eayori , )Iiidehen. — 
18. amanga .-= an mange; an Imper. 2. von anav, bringe, schenke; 
mange, mir. — 19. pahore, parwri, Wasserlein , Demin. von pain, 
Wasser. 	Allgemein 	gebrituchliche 	Umschreibung 	far: 	coire. 	— 
20. siehe 18. 	— 21. piastro vad'ore = piyav tro vodyori; piyav, 
trinke; vodyori, Herzehen , Demin. 	von 	vodyi, Herz ; 	,,Ich 	trinke 
(piyav)‘, 	oder 	„esse 	(cav). dein 	Herz', 	allgeniein 	gebrauchliche 
Formel in den zig. Volksliedern. — 

II. Stuck. 

A. 	 13. 
a) Farohesz, farohesz 	 Fdro heszl 	Fdro hesz! 

Kherda csina phengojesz. 	Kerda csina phengojesz. 
Kakhera dza more arara 	Ka khora dsamore arara. 
tam iihnt iih iih iihm. 	Cm gm. 

b) Ma mar devla ma devloro 	Mamar defla ndaderloro 
Hej! palo miro hcg.  seroro. 	Hej palomiro, h6 sert ro! 
Te dzalomaz to dzalomaz 	Te dZsalomaz! r.l'e dsalomaz! 
Hej! khandro mirkasz csovo- 	_Lief  Icandrominilcdz csavojeldz! 

jelasz. 
Te cL alo maz durigalesz 
IIej! pira neki me dzsin.zo- 

masz. 

c) Csajori csajori 	 Csajore, csajore 
Pfjatro vogyori 	 Pietro gugyore 
Ptatro vogyori 	 Pietrd gugyore 
A menge phanyori. 	 Amange panyore 

d) liej csina esinta strekustro- 	Hej esina, cszna, sztreku szka- 
kare. 	 khdre, 

Dza more anda de 	 Dzdmore abode, dsdmore abade, 
Sera (oder: Sdra) csina ra 	Sztreku szkakhcire. 

kande 
Strekustrokare. 

Zu diesen beiden Texten bemerkt Prof. E. v. Thewrewk 
a. a. 0. S. 319: ,,Die Sangweise dieser Texte stammt von Korese k, 
dem ehemaligen Chormeister des Nationaltheaters (zu Budapest) her, 
der sie in seiner Kindheit von den am Ende der Stadt Zolyorn 
wohnenden Zigeunern erlernt hat. 	Erschienen sind sie in J o k ai- 
V achots Zeitschr. „Kemeny' 1851 , II , S. 95-96." 	Die Sang- 
weise siehe im Hefte: „Viola dalai. 	Viola czimii nepszinmiibol zon- 
gorakiserettel 	szerze 	es 	Szigeti 	Jozref 	Urnak 	barailag 	ojanlja 
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Bognar I g n a c z, a pesti szinhaz karigazi_taqa = Violas Lieder. 
Aus dem Volksschauspiel Viola auf Clavierbegleitung komponiert 
und Herrn I. Szigeti freundschaftlich gewidmet von Ign. Bognar, 
Chordirektor 	des 	Pester Nationaltheaters 	(Pest, 	bei 	R(;zsavislgyi). 
Text A. befindet sich 	in Szigetis Manuskript „Viola", Text B. ist 
eine verbesserte (?) Kopie davon in der Zeitschr. „Remeny". 

Der Text soil lauten: 
a) Pharoves, pharoves, 

Ker' tu cina bengoyes! 
Kar kera; ja, more; avava! 

b) Man mar devla, man (mro) devloro, 
Hey, palo miro, hey sheroro! 
Te fat o mas, to jal o mas! 
Hey, kar andre mine has; cavo gelyas! 
Te jal o mas, duri gelyas. 
Hey, piraneya me cinav tro mas! 

c) Cajori, cajori 
Piyav tre vodyore, 
Piyav tre vodyori, 
An mange panori 1 

d) Hey, cina cin tu, so ker' tu tro kare! 
Ja more, andade 
Cara cina ran (ron) leads, 
So ker' tu tro kare! 

a) Du spaltest, du spaltest (mich mit dem Penis), 
Mach' du (coitum) bis du dish kriimmst ! 
Den Penis mach' (aufrecht) ; geh', Freund , 	ich werde kommen ! 

b) Mich schlage Gott, mich (mein) Gottlein, 
Hei, caber mein, hei caber (mein) Kopfchen! (= wehe mir!) 
Und es geht das Fleisch, und es geht das Fleisch (= aus mir, 

der Penis entfernt sich aus mir!) 
Hei, Penis in der Vulva gewesen ist; Knabe (Liebster) weg- 

gegangen ist. 
Und es geht das Fleisch (der P.), weit ist es gegangen. 

[d. h. Liebster ist post coitum weggegangen !] 
Hei, Liebster, ich schneide ab dein Fleisch (damit der P. ewig 

bei mir bleibe). 

c) Mfigdlein, Magdlein 
Ich trinke dein Herzchen, 
Ich trinke dein Herzchen, 
Gieb mir (dein) Wtisserlein I 

32* 
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,d) Hei, schneide bis her du, das mach' du mit deinem P.! 
Geh', Freund, deshalb (und starke deinen P.) 
Abends schneide die Rute (den P.) so (zureeht), 
Das (coitum) mach' du mit deinein P, 
• Vie ersichtlich sind bier die Strophen dureheinander geworfen ; 

die Reihenfolge ware : c) vom Burschen gesagt . worauf a). d) und 
b) [post coitum] die Maid sagt. 

T,exterklarung des II. Staekes. 
1. Pharoves s. I , 1. — 2. leer to cina bengoy es s. I , 2. — 

3. fear kera s. I, 8. — 4. ja more avava s. I, 3. 4. 5 ; iihm , iim 
= hm , hm , Flickworter ohne Bedeutung , bei Liedern obsconen 
Inhalts gebrauchlich. — 5. man mar devla s. I, 14. — 6. devloro 
Derain. von devla , Gott. — 7. Hey palo miro, hey sheroro; hei, 
Interj. = ei ! palo , pale , pal, Praepos. auf, iiber ; sheroro, Derain. 
von shero = Kopf, Haupt; miro, mein. — 8. Te, und: jal 3. sg. 
Praes. ind. von jiav; jav, gehe; o, der; mas, Fleisch (auch: 14i 

, z. B. in der Redensart auf feile Dirnen angewendet : Me na 
leamav la; lekre mas may knees hi n, ich mag, sie nieht : ihr 
Fleisch ist sehr teuer, d. h. sie giebt sich um hohen Preis her. — 
9. kar s. oben 3 ; andro, andre, in ; mine, vulva ; has, 3. sg. Perf. 
ind. von hin, ist ; cavo, Knabe, Sohn, Geliebter ; gel/as 3. sg. Perf. 
ind. von jiav,  ,, 	ich gehe; 	dun', weit ; piraneya Voc. 	von 	pirano, 
Geliebter ; me, ich; cina (cinav) ich schneide; tro = tiro, dein. — 
10. cayori s. I, 17. — 11. Bey cina cin usw. s. 1, 6. 7. 8. — 

Prof. E. v. The w r e w k teilt a, a. 0. S. 319 auch d e n Text 
mit , der sich in Ign az Bognars oben erwiihntem Notenhefte 
befindet; 	der Vollstandigkeit halber teilen wir ihn bier auch mit: 

C. 
Fd ro hesz, fd ro hesz 	Csajori, csajori 
Kherda cs-i .na phengo jesz, 	Piatro vogycn-i 
Kakhere dzsa more arara 	Piatro vogyoni 
tillm.! cam! Wm/ 	 A manghe phanyo ri. 

Te dzsalomasz to dzsalomasz 	Hy' csina csinta steieu stro hare 
Khandro minkasz csavojelasz. 	Dzsa move anda de 
Te dzsalomasz duri galesz 	Sera csinta ra karde 
Pica nelci me dzsindzsomasz. 	Steku stro kare. 

Dieser Text C., auf den wir nicht naher eingehen wollen , ist 
eine schlenderhafte Abschrift von A. , 	der sich in Szigeti's 	er- 
wahntem Manuskript befindet. 
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III. Stuck. 

Dasselbe ist bei The w r e wk a. a. 0. S. 320 mitgeteilt und 
zwar aus dem Manuskripte eines gewissen J o h. G- riiner, das aus 
einer Notensamnalung , 	die den Titel : 	„Czigtiny Quodlibet (zigeun. 
Quodlibet) 	fiihrt , 	berriihrt. 	Der 	Text 	soil 	aus 	Fels - Micsinye 
stammen und lautet also : 

a) Faroesz faroesz 	 d) Ma mar dsema mlo de vlorosz 
Kerdo csina pltengoesz. 	Bej pals miro seroros. 
Kharo lcukher dzsa nzore 
A rara a rara. 	 e) Csajore csajore 
Acs tonkhez dikhez dire 	Arnange phangore 
Phengoesz kakhere 	 Amange phangore 
Dzsa more a ra ra. 	 Biasztro vagyore. 
Mh, mh, mh, mh. 

f) Ejasz man pitanyi 
Luptsianskom csajonyz b) .Haj 	csina 	csincsa 	strelcu 

kakhare 	Oda pova lyacska 

Dzsa more ante de 	 Oda za halyacska.  
Csara csina rakes de 	g) Ghamesz mid tavesz 
Streku kakhare. 	 Szitu mansza tavesz 

Beloyradi 
c) Hoszke more hosze phengesz 	Oda ja men laha 

Okar kfora nado bingesz 	Jave sztrove gyaha 
Jag jaj jaj jaj. 	 Movogyori. 

Der richtige Text lautet nebst Interlinearversion also : 

a) Pharoves, pharoves, 	 d) Man mar devla, mro devloro, 
Ker' tu cina bengoyes ; 	Hey Palo miro yay ! sheroro! 
Karo tu ker' ! ja more ! 
Avava, avava! 	 e) Cayore, cayore, 
Ac tonkes, dikhes : dun 	A mange panori, 
Bengoyes tu kare ! 	 A mange pafiori,  
Ja more, avava, 	 Piyav tre vodyori ! 
Mh, mh, mh! 	 f) Ehas man pirani, 

Luciadyom cayori ; 
b) Hey, cina cina so tu tro kare 	Oda tovav lyaslika, 

Ja more andade, 	 Oda jal halyaka! 
Cara cina ran kade 
So tu tro kare! 	 g) Karnes miti : toves, 

Shi tu mansa toves 
Pale gradyi ? 

c) Hoske more, hoske bengoyes, 	Oda jav me laha, 
Man kar fora, na tu Ones, 	Jay me tro ve.dyalia, 
Yay, yay, yap! 	 Miro vodyi ! 
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a) Du spaltest u. s. w. wie a) bei Stuck II. 

Sei ruhig, siehst du: weit 
Krummst dich (caber mich) mit dem Penis! 
Geh' Freund, ich werde kommen, 
Hm, hm, hm! 

b) Hei, schneide bis dahin, das mach du mit deinem P., 
Geh' Freund, bis deshalb, 
Abends schneid die Rute so, 
Das (coitum) mach du mit deinem P. 

c) Warum Freund, warum krilmmst du dich? 
Mir der P. die Illifte, nicht du qualst mich; 
Wehe, wehe, wehe! 

d) Mich schlage, Gott, mein Gottchen, 
Hei fiber mein, wehe, Hauptchen! 

e) Magdlein, Magdlein, 
Bring mir (dein) Wasserlein, 
Bring mir Wasserlein, 
Ich trinke dein Herzlein! 

f) Hatt' (ein) Liebchen, 
Hab' geleckt das Magdlein; 
Dort wasch' ich (meine) Nuclei (Penis), 
Dort geht (hinein mein) Fischlein (Penis). 

g) Liebst du's, Kleine (wenn) du badest, 
Wenn du mit mir badest (coitum facere) 
Im Busche ? 
Dorthin gehe ich mit ihr, 
Ich gehe mit deiner Wonne, 
Mein Herz! 

Texterklarung 	des III. 	Stiickes. 

1. Pharoves — bengoyes s. I, 1. 2. — 2. Karo = kar s. I, 8. 
— 3. Ja more avava s. I, 3. 4. 5. — 4. Ac Imper. 2. von acav 
stehen, sein; tonlees Adv. ruhig, eng; dikhes 2. sg. Praes. ind. von 
dikhav, sehe; duri s. II, 9; kare Instr. von kar. — 	5. Hey cina 
dna so tu tro Imre s. I, 6. 7. 8. 	— 	(i, ran kade s. I, 7. — 
7. hoske warum. — 8. man kar fora, na tu gives s. I, 11. 12. 
13. — 9. Yay Interj. Wehe! (Lehnwort aus dem lIngarischen). —
10. Man mar .devla etc. s. II, 5. — 11. Cayore etc. s. T, 17-22; 
— 12. Ehas = has 3. sg. Perf. von hin, ist; man = mange, mir• 
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pirani, Geliebte; luciadyom 1. sg. Perf. luciaday, ich lecke; 	oda, 
odoy, dort, dorthin ; tovav wasche, bade; lashka (Lehnwort aus dem 
Ungarischen) Nudel (umschrieben fiir Penis); jai 3. sg..Praes. von 
jay, jiav, gehe; halyacska (Lehnwort aus dein Ungarischen) Fischlein 
(fur Penis). 	— 	13. Karnes 2. sg. Praes. von 	k-amav, liebe; miti 
(Kosewort) Kleine; toves 2. sg. von tovav, bade. wasche; shi (Lehn-
wort aus dem Rumanisehen) wenn; tu du; mansa Instr. von me, 
ich; pale s. II, 7; gradi, graclyi Busch; laha Instr. von yoy, sie ; 
veclyaha, vodyaha Instr. von vodyi = Herz, Wonne, Freude. 

Selbstverstandlich 	sind 	auch 	bier die Strophen durcheinander 
gewiirfelt; die Reihenfolge witre etwa: Bursche e) g); 	Maid a) b), 
c), d); Bursche f). 

IV. Stuck. 

A. a. 0. S. 320 veroffentlicht The wrewk eM „Pharaonslied' 
auch aus FelsO-Banya , das ihm Koloman Palmer mitgeteilt 
hat; es lautet 

im Originaltext: 	 richtig gestellt: 

a) Fdrohesz, fdrohesz, 	a) Pharoves, pharoves, 
Szkerda csinta bdngoresz. 	So ker' tu cina bengoyes; 
Durigdlesz de dzsalanulz 	Duni jal mas to jal o mas. 
Piromega de dundzsonaz. 	Piraneya cinav tro mas! 

b) Csajdri-, csajjri, 	 b) Cayori, cayori, 
Piatro vanyori, 	 Piyav tro vodyori, 
Amdncle escilori, 	 An mange, cayori, 
Piatro vanyori. 	 Piyav tro paiiori! 

c) Ilv" 	csina 	csintu 	sztreku 	c) Hey, 	cina 	cina 	so 	tu 	tro 
sztrukdre 	 kare 

Amorea amcende 	 A more andade 
Szeracsinta dekdde 	 Sara cina tu kade, 
Sztreku sztrukdre. 	 So tu tro, so tu tro kare. 

Die Interlinearversion aher lautet: 

a) Du spaltest, du spaltest (mich), 
Das (coitum) mach' du bis du dich kriimmst; 
Weit geht das Fleisch and es geht dos Fleisch (der P.). 
0 Liebster, schneide dein Fleisch. 

b) Magdlein, Magdlein, 
Ich trinke dein Wasserlein, 
Bring' mir (es) Magdlein (Nom. .--= Voc.), 
Ich trinke dein Wasserlein! 
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c) Hei, schneide, schneide des (Wasserlein, vulva) du mit deinem Penis ; 
Bring' (ihn her) Freund, deshalb ; 
Abens schneide du so, 
Das du mit deinem, das (vulva) du mit deinem P. 

Einer Texterklarung kann man bei diesem Stucke 	entraten, 
nachdem 	die 	darin 	enthaltenen 	1V3rter 	in 	den 	vorhergehenden 
Stiicken bereits vorkommen und erlautert wurden. 

V. Stuck. 

A. a. 0. S. 321 ist auch eine Variante aus Szatmar in.  itgeteilt, 
welche G e z n Kossutanyi aufgezeichnet hat ; sie lautet 

im Original : 	 - richtig gestellt : 

a) Farhoes, farhoes 	 a) Pharoves, pharoves, 
Serda csinta panghoes, 	Ker' tu cina bengoyes ; 
.Durigales the dzsindzsomds. 	Duni jal mas to cinav o mas ! 

b) Csajori, csajori 	 b) Cayori, cayori 
Piatro vanyore 	 Piyav tro paiiori, 
Piatro van:yori 	 Piyav tro parwri, 
Amandzse zsangori. 	. 	A mansa cayori ! 

c) Hej csina csinta 	 c) Hey, cina, cina tu 
Sztreku sztruka re, 	 So tu tro, so tro kare ! 
Amoria en dade, 	 A more, a andade ; 
Szeracsia de kade 	 Sara cina tu kade, 
Sztreku sztruka re. 	 So tu tro, so tro kare. 

Die Interlinearversion ist die folgende : 

a) Du spaltest, spaltest (mich), 
Mach' du (coitum) bis du dich kriimmst ; 
Weit geht Fleisch und ich schneide Fleisch ! 

b) Magdlein, Magdlein, 
Ich trinke dein Wasserlein, 
Ich trinke dein Wasserlein, 
Komm' mit mir, Magdlein ! 

c) Hei, schneide, schneide du, 
Das (thue) mit deinem, das mit deinem P.; 
Komm, Freund, deshalb ; 
Abends schneide du so (nochmals), 
Das (thue) du mit deinem, das mit deinem P. 
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Von einer philologischen Erklarimg kann man auch bei diesem 
Stiicke absehen, nachdem die Wrirter in den fruheren Stiicken be-
reits erklart worden sind. 

VI. Stuck. 

Dasselbe ist ein Gemisch von ungarischen und zigeunerischen 
Wortern und wurde von Dr. Stephan Bernat in Gybr (Raab) 
aufgezeichnet (s. 'i'hewrewk a. a. 0. S. 321). 	Es lautet also: 

Farohesz farolzesz 	= Pharoves, pharoves. 
Csengo bingo csengoresz 	= ...... bengoyes, 
Er ara er ara. 	= Avava, avava. 
Csirusz fame gagyelo 	— 
Csirusz argangyilo. 	— 	  

Csengo, bingo sind lautmalende ungarische Worter (urn den 
G-lockenschall 	nachzuahmen u. s. w.) 	olme 	besondere 	Bedeutung. 
Zeile 4 	und 5 unverstandlich; 	argangyilo, 	Lehnwort aus dem 
Ungarischen (arkangyal) = Erzengel. 

VII. Stuck. 

Aus einer Handschrift des J o h. Htios teilen wir schliesslich 
eine Variante mit, welche derselbe im Jahre 1887 in.Deva (Sieben-
brirgen) aufgezeichnet hat: 

Der Originaltext lautet: 	Richtig gesehrieben lautet 
dieser Text also: 

a) Karoesz, karoesz, 	 b) Pharoves, pharoves, 
Kerda csinta pengojedesz! 	Ker' tu cina bengoyes! 
Dzsa more vajori, 	 Ja more, vodyori, 
Amangesz fanyori, 	 A mange pariari, 
Amangesz fanyori 	 A mange pariori, 
.Ptatro vajori! 	 Pia tro vodyori! 
He)* 	csina 	csinta 	sztreko 	Hey, cina cin tu so tro tu, 

sztrokare! 	 tro kare, 
Dzsamori andade, 	 Ja, more, andade, 
Kerda csinta naszparde! 	Ker' tu cin tu nay palde! 
Ref sdzsalama, 	 Hey, jal o mas 
Dzsurilalesz, 	 Duni gelyas! 
Kerda csinta pengejeclesz 	Weiter w-ie 3-7. 
Dzsamore vajori, 
Amdugesz fanyori, 
Amangesz fanyori, 
Piatre vajori, 
Hej csina csinta sztreko 

sztrokare I 
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Die genaue Ubersetzung lautet: 

c) Du spaltest, du spaltest mich, 
Geh, Freund, Herzchen! 
Bring mir Wasserlein, 
Bring mir Wasserlein, 
Ich trinke dein Herzchen! 
Hei, schneide du des mit deinem, das mit deinem P.! 
Geh', Freund, deshalb, 
Mach' du, schneid' du, sehr wiedergieb (mir deinen P.) 
Hei, es geht das Fleisch (in mich), 
Weit (tief) ist (hinein)gegangen! 	Weiter wie Zeile :J-7. 

Hier ist nur 	das bislang in keinem der mitgeteilten Stiieke 
vorkommende Wort:: ,nay palde" zu erklaren ; nay = sehr (arch 
Prafix beim Superlativ), palde = palade, 2. sg. Imp. von pala-dav 
ich gebe wieder (pale, pala, wieder ; day, ich gebe). 

. 	Auch der uncrarische Dichter Johann Arany hat, wie schon 
erwahnt, in sein Immoristisches Epos: 	„Nagyidai eziganyok' (Die 
Nagyidaer Zigeuner) IV. 	Gesang , 	zwei 	Zeilen 	des 	„berfihmten 
Pharaonsliedes" aufgenommen. 	Die Stelle lautet hei ihm: 

Faro hesz ! Faro hes.  z ! 	= Pharoves! Pharovesz! 
Ale more! mar hogy lest? 	= Ale more! 	 
()ham ! iihilm ! iihm ! 	--=--- rim, iihm, iihm! 
A szerencse kukherol 	 I 	  
Hey! dikhesz, dzsalomdsz ! 	= Hey! dikhesz, jal o mas! 

Die 	nicht 	cursiv 	gedruckten 	Stellen 	enthalten 	ungarische 
Worter. 	Das Ganze lautet deutsch also : 

Du spaltest, spaltest mich! 
Weiter (vorwarts) Freund! wie wird es nun sein ? 
Hm, hm, lam! 
Das Gluck kraht . . . . 
Hei, siehst du: es geht das Fleisch (der P. hinein). 

Auch 	in 	Jokais 	Novellensammlung : 	,Szeretve 	mind 	a 
verpadig“ (Geliebt* bis zur Blutbank) III, 100 	kommt die 	Stelle 
vor: 	,Faraho 	fiai !1) 	sopphengyule gagyule! 	Aztan 2' ) 	dzsamore 
abade ! hdj csina fakdde !" 	Die Stelle soil riebtig lauten: so pen 
gule 	tai 	gule! ja 	more 	andade! hey cina to kade! =-- des sag' 
Siisse and Sfisse! . . . 	Geh' Freund, 	deshalb! 	hei, schneide du so 
(d. h. stelle deinen P. so her). 

1) Ungarisch = Pharaos Sane. 
. 	2) Ungarisch =-- dann. 
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Das Wort 	„Faro hecz" 	kommt auch in 	einem 	ungarisch- 
zigeunerischen Volksliede vor, 	das 	Aladar Ballagi 	1872 	bei 
Pest von Zigeunern gehort hat; es lautet also (bei Thewrewk a.a. 0. 
S. 	321): 

Fehervari verbunkon all 	rItessenek ki a lora 
Azhitent elebe. 	 A varmegye kapuba 
Harom legeny elhibazott 	Isztdri baletari") 
Romta1) regimentbe! 	 Czijany leinyt ....-1! 

Faro hecz, faro hecz   a nytil 
Heje buncza, buncza,   meg a tejes Ur 

Teszem to hdj mozsolora 2). 	Pukk, kortyongo ! 8) 

Deutsch lautet es also: 

Fehervari auf (Soldaten-) Werbung steht. 
Gott vor ihn. 
Drei Bursehen haben sich verfehlt 
Im zigeunerischen Regiment. 

Du spaltest, du spaltest mich. 
Hei,,buncza, buncza, 

Lege bin das FleischstUckchen (---,-- den P.). 

Man soil mich setzen aufs Ross 
In des Comitathauses Thor, 
Isztari, baktari 
(Mit) Zigeunermaid . . . . (coite). 
	 der Hase 
	 auch der gnadige Herr 
Pukk, kortyongo! 

Ballagi hat die 	obsconen Stellen im ungarischen Texte .aus- 
punktiert". 	Die drei letzten (ungarischen) Zeilen lauten also: 

Laba kozOtt ott a nytil, 	Zwischen ihren FUssen der Hase. 
Meg a tejes tir 	 Selbst der olnidi(te Herr , 
Is oda szUr! 	 Auch dorthin sticht! 

Diese 	drei Zeilen sind im Ungarischen weit 	and 	breit lin 
Lande als sog. „Tanzrehne‘ bekannt. 

Zum Schlusse nur noch einige \Vorte. 
Ich bin Jahre lang 	diesem .,beriihmten.  Pharaonsliede nach- 

gegangen , 	das seit Erscheinen 	des 	erwiihnten Aufsatzes von Pott 

1) = roma, zigeunerisch. 
2) buncza, unverstandliches Flickwort. 
3) FlickwSrter ohne Sinn. 	Nur die cursiv gedruekten Stellen enthalten 

zigeunerische WSrter. 
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in Ungarn fur ein eehtes, rechtes Nationallied der Zigeuner gehalten 
wurde. 	Jeder Zigeuner, dem ich die im ohen angefiihrten Werke 
yer8ffentlicbten Varianten vorlas, gab mir anfangs lachelnd eine 
answeichende Antwort and liess sich erst nach langein Zureden mi. 
einer Erkltrung herbei. 	Hate unser unvergesslicher Meister Pott 
den von ihm veroffentlichten Text unrichtig oder iiberhaupt erkhirt, 
oder eine falsche 1.1bersetzung davon gegeben , so ware es eben 
nicht Wunder zu nehmen, dass Schriftsteller dies Lied als Zierrat 
von hochst zweifelhaftem Werte in ihre Werke .aufgenommen haben, 
ohne dabei au wissen , mit welch obsconem Lied sie sich heraus-
schmtickten, das leider auch ,nosh heutzutage auf ungarischen Biihnen 
im erwahnten Sehausttick gesungen wird. 
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An ancient MS. of the Samaritan Liturgy. 
By 

G. Margoliouth. 

The Trustees of the British Museum acquired 	in the course 
of last year an ancient Samaritan M. which deserves to be made 
widely 	known, mainly on account of the not inconsiderable light 
which it throws on the earlier form of the Samaritan Liturgy, but 
also—though in a much smaller degree—on account of various 
interesting peculiarities which it displays. 	I will, therefore, without 
further preface, proceed to give a detailed description of both its 
outward appearance and its contents, holding fast the principle—so 
well exemplified by the late Prof. Wright in his British Museum 
Catalogues—that in a description of a MS. one should aim, purely 
and simply, at producing in the mind of the student as clear an 
idea as possible of the volume as a whole and of every constituent 
part of it. 

The material used is vellum, the dimensions being about 101i, 
in. by 7112, 	and the number of extant leaves 72. 	There are for 
the most part two columns to a page, with 27 to 32 lines in each. 
The numbering of leaves by means of Samaritan letters in the 
earlier part of the MS. is still largely preserved, thus \7 on fol. 7 a, 
11'r on fol. 8a, :1-'1 (i. e. 11) on fol. 9a, etc., the last two being ' 
both on.  fol. 18b and fol. 19a, and A (i. e. 22) in fol. 20a. 	This 
enumeration shows that only two entire leaves are missing in this 
portion, and 	as one leaf is wanting after fol. 4 (vide infra), not 
more than' one whole leaf has been lost at the beginning. 	But 
the MS. is very badly mutilated at both ends. 	The remainers of 
foil. 1, 2 are mere strips, 	and foil. 3-5, 69-72 	are 	also 	more 
or less seriously damaged. 	There are lacunae after foil. 4, 32, 52, 
59; and leaves are also missing at the end, besides the lost folio at 
the beginning. The writing is in different hands of the XIIPh cen-
tury, the greater part (foil. 1-50) being dated according to six 
different eras (vide infra) of which the last but one is A. H. 656 
(A. D. 1258). 
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The contents form a large fragment of an ancient Samaritan 
Service book, containing the 	following liturgical portions. 	All the 
hymns (except where otherwise mentioned) are in the Samaritan 
dialect, 	accompanied 	by 	an Arabic translation 	(in the 	Samarit. 
character) in parallel columns. 

I. A small fragment of Marquah's hymns. 	Fol. 1 a. 	Besides 
some small portions on the mutilated leaves at the beginning, there 
is an alphabetical hymn (also imperfect) with the opening words 
(on fol. 4a) :— 	 ntil'rll 7..177.,ti 

(for -1=r1) 7, ntv rob" 
II. A collection of hymns composed by Amram Darah. Fol. 6 a. 
General heading:— 	 mil-) rune tn•••11 t-ins 

Beginnings of hymns :— 
Fol. 6 a (alphabetical):— 	rs:r.m-, n•,:-ONI 	(1) 

1,tr1 	ip=i 
Fol. 8 a:— 	 til,ti nl,ti ri-, 	it 	(2) 

th,', iris 
Fol. 8 b :— 	 rn T,i'.: ib 	(3) 
Fol. 9 a:— 	 ril,,r1 trIn ',In" 	(4) 
Fol. 9 b :— 	 rin,p,  runts 	(5) 
Fol. 10 a :— 	 th,', =';',7:1 rt=ta 	(6) 
Fol. 10 b : '-. 	t-I')=10 V,-; 	nn-vt. 	(7) 
Fol. 11 b :— 	;-6 moo rube 1=3 	(8) 
Fol. 12 a :— 	 nrro r•, •1 ril,ti 	(9) 
Fol. 12 b :— 	.1p,o zn .17rtt :it: (10) 

Over No. 2 	is 	the 	heading (mutilated) 	 711M nt) bs. 
Over No. 3 is written in what appears to be a later Arabic hand : 

.31J! K.L4 	but the distribution of the hymns over the days 1,2.= is 	, 
and nights of the month is not supported by any other indication 
in the MS. 

III. A shorter series of hymns in the following order :— 
Fol. 13 b (alphabetical, author unknowns)) :— 

Pturip t-mm -tra•t 	(1) 
Fa. 15 a (alphabetical, unique, author unknown) :— 

nmum v= ;-..LI 	(2) 
nrilritil n','"n • • • 

Fol. 16 b (also alphabetical and unique, without an author's 
name) :— 	 nntrtnen ry=c) r1N 	(3) 

Plznn -rrivn p 
',=,7m rep-1 117n 

1) 1 owe a considerable amount of information on the authorship of the 
hymns to Mr. A. Cowley (of the Bodleian Library, Oxford) who also kindly 
pointed out to me the hymns which are not found in other MSS. 
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Fol. 	18 b 	(alphabetical, 	and 	ascribed 	in 	another 	MS. 	to 
Marquah):— 	 minx.: 1,s= nrt 	(4) 

nitro -rnyri vn 
bviti -rrisn iro., 

The invocation:— rump mtlin rIbti = bs is written at the 
beginning of this portion. 	The phrase:— Inn tibm nbti n 	stands 
at the end of several of the hymns. 	It is also to be noticed that 
= (i. e. r=, for the Sabbath) stands over No. 1, but it is apparently 
due to a later hand. 

IV. Hymns for the night of the New Moon and the consecutive 
Sabbaths of the month, followed by a hymn for times of great 
distress and another for the first night of the week (i. e. the night 
following the Sabbath). 	Fol. 21 a. 

The liturgical directions are in this part given as a rule both 
in Samaritan and Arabic, 	each 	over its respective column of text 
or translation. 

Fol. 21 a :—heading :— 	3)mr,=br plot t71,m tr.) 1.), 
Arabic :— 	,=W21.1bN sbr.= nbbN mc= 

Beginning of hymn:— 	 n=n] -1r= br: (1) 

	

Fol. 21 b :—heading :--- 	 rIt), ,b,', 17] 72 

	

2) K.v.,*.:.‹..3 	'\...r..;* 	j.i..0:::...n 	u 	(for 3,i4) 344  
Beginning:— 	 Inntii c,s,i,  =-)ri (2) 

;17;1=1 nr.olvp 
Fol. 22 a :—heading :— 	rizro ,ibz ''s -itnin 

1,...,+.11 	S 	,....iy:5.4*J1 	y',.x.CI 	,.. i 	s 	SLAA  3  
Beginning:— 	 1,=-1 l-ml m=rn 1:ns (3) 

;7=', ntnup, t-Irn= 
Fol. 	22b:—heading (looks, 	however, 	like 	the 	subscription 

to the preceding hymn) :— 
fr.:::J1  c yo 33)11 kz.:A.t...J1 nn,Nnp :In= 

Beginning:— 	 tntn mrn 1:ms (4) 
• nr, rn: 1:r.nin 

On the same page :—heading :— 

,14.-2,11 	0..4 	,...a......!...... 	33! 	3_,,,..ial 
Beginning (though, perhaps part of the preceding hymn):- 

17:1:1 ibrIn ,nn: (5) 
rmn: n=n= cbr.IS ,nn 

1) The Syriac word /LOZ\L is stated to mean "sermocination, coallocutio". 
The Samaritan word in this place denotes the r172,  & (Ata), or raised platform, 
from which the Law is read. 

2) The Arabic of the headings has no diacritic points in the MS. 
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Fol. 23 a :—heading :— 

the Samaritan Liturgy. 

nrrn:ni r;z1c,', 

L 
Beginning:— 	' 	 M,tr=t,t 	m.:='11n. 1.:,•=N 

Fol. 23 b :—heading :— 	 rin,:rni tirinAn 
j..E..f.:Jc 	0..0 	"i..,51> 1 I 	‘L:"..t.....1.3  

(6)  

Beginning :— 	 1n N", r-m'•, '7,,..:..n 
-i', 	,:rti 

Fol. 24a:—heading:— 

(7)  

Beginning:— 	 ri',n7, ',3,',1 ;inn 
On the same page :—heading :— 	rinrn .., Y, 	1,s,  -m. `: 

....4-.4 ;.:*4.3 	‘...)I.s%4.31 	filt.,:i 	L..A.::.<31 	,...a..»...1-  ‘L:...k, 	3,. 

(8)  

Beginning:— 
Fol. 24 b :—heading : — 

'4......*;..C1 	••• 	/6.1A 

'+ttnns7 n,nn 	n-','.7.= 
nrrn,',..71 rinnz 

Lo 	1 /4_3.,i 	v:,..kfjc 	v.;,........I i 

(9)  

Beginning:— 	 ir7N', n,r.-nni in.::', 
Fol. 25 a :—heading :— 	 ,,-13', r7=17:-.1 

. 	L..A7s4ic 	0,..1.443.,!  v.;.n 	Ls..11 	3...k....4 	tsif 3,)-.;..l.1 

(10)  

Beginning:— 

On the same page :—heading :— 

rin7 	:inrn 12r1N 
tnn-1 rtnn Lrar,t,11 

nr,..r.:n rirnln 
3.3j..L31 	,..; 	i..*3i.:;Jr 	‘::..........ii 

(11)  

Beginning: 
Fol. 25 b :—heading :— 

sr.ttm r1,7:rnn.m ',pi 
nrorribr nr.-...= 

33)...0 	,... 	Z:.4.:;:3 I 	1 /4.:.:....!........11 

(12)  

Beginning:— 
Fol. 26 a :—heading :— 

;7=1 nb,rt 	"t1TM 

nn,v,=-1 Mr= 
33j.Lf( 	,... 	iLs.4131! 	,:.:A.t.......1c 

(13)  

Beginning:— 	 lintri rr,nlurt lin', 
On the same page:— 	 riror.”,r1 ;inn= 

3.......th 	,...; 	K.......3L.-...! 	v:....1-- i I 5 

(14)  

Beginning :— 	 nnyr tiro wirtnn 
Fol. 26 b : —heading :— 	 ;,any ,L.:" ,  in 77orm 

k.riii..s-vi.11 	1.!,.V.i yia..‹.11 k_..k..:;:..S .::i3 	34i  

(15)  

Beginning :— 
Fol. 27 a :—heading :— 

r1=7 r-mrInti iN 

inntn -Inrro r•m1=7 p 
n'i yn',1 

(16)  
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.,,Le.*A= 	i...ii,g, 	ii....::. 	%:,..:i_D 	3i.. 	,_:...J.:Iii 	W 

L4.e:i giLicii . . . L...S' i..0 	 ,.6.5iy, 	(for K.e..ran  Kj4.,:410 

LiJy,i 	/X (....;._t 	1....-..4 
Beginning (alphabetical):— 	j7 in-,b inn -.1:-,by p-1.: (17) 

At the end of this hymn (in large characters):— 
•;:•0= " (erasure) • • N.1 117: 17 nw: rip-m 

Arabic :— $..:r$:=N=.7: TIN:1r Nbl w,mn ti:b 73'}N mi:, N.-n: 
Fol. 30 b:--heading :— 	 72 7712 mmt):.n,  -,•-', 

Beginning:— 	 Ininzz.) cr &Dv 7Tzi- 
7m.-117.),7 Tmn :l7-0= 

At the end of this part. in large character, 	is 	the 	following 
which appears to be the heading of a portion which has been lost:- 

1:717=$ 	1^3N 	11.: 	pra-; 	n•,:.;,:. 
Arabic:— 7.M-17.N i'=N l'7. pricN 1'7rtn,  

i. 	e. 	"The 	deliverance 	of Isaac 	from 	his 	father Abraham" 
(referring to the intended sacrifice of Isaac). 

Most of the hymns included in the above portion are due to 
unknown authors. 	No. 17 is by Marqah, No. 18 by Manah b. 
Marqah, and No. 8 is unique. 

V. A Lectionary t) for the days of the week, 	consisting of a 
large number of verses from the consecutive books of the Penta- 
teuch ; defective at the beginning. 	Fol. 33 a. 

Of the portions for the night following the Sabbath 	only a 
fragment has been preserved; first extant verse: Gen. XVIII, 25 2). 

The first verses of the various following lections are as follows : 	- 
First day of the week: morning:— 	Gen. XXVIII 3. 
Second day of the week: evenings) :— 	.Gen. L, 24. 
Second day of .the week: morning:— 	Ex. XIII, 13. 
Third day of the week: evening:— 	Ex. XVIII, 10. 
Third day of the week: morning: — 	Ex. XX, 21. 
Fourth day of the week: evening: — 	Ex. XXXII, 11. 
Fourth day of the week: morning: — 	Ex. XXXIX, 43. 
Fifth day of the week: evening -- 	 Num. X, 10. 
Fifth day of the week morning:— 	 Deut. I, 8. 
Sixth day of the week (rir=in.T): evening :-- 	Deut. VII, 6. 
Sixth day of the week: morning:— 	Deut. XI, 29. 

1) This Lectionary has hitherto been unknown, but Mr. Cowley informs 
me that he has come across traces of it in a MS. at the Vatican. 

2) The chapters and verses all refer to the printed text of the Samaritan- 
Hebrew Pentateuch, and not to the Massoretic text. 

3) It is to be remembered that the evening of the second day is what 
we call the close of the first day 	and 	so 	with regard to the other days. 	In 
Genesis I the order is -rpm 	',Fr" 	=-,s, 	,r711. 

Bd. LI. 	 33 
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The 	readings 	for 	the 	Sabbath 	(..,...,,,ic 	,....4.Lii, 	 in.,.., ,E=p) 

	

run through the whole Pentateuch 	once 	more, 	beginning 	with 
Gen. II, 3, and ending with Deut. XXXIH, 1. 

The first "'Ankh" contained in the MS. is in the usual form 
of the 	Samaritan 	cryptograms), 	consisting 	of the 	letters 	of the 
Biblical text placed separately between the 	columns 	of the MS. 
It begins on fol. 43 b, and ends on fol. 50 a. 	The 	following is a 
transcription of it :— 
,t:v.tri 	.in 	951, 	'I= 	Li':ri 	71:1=7N1 	r7=11:0 	7i 	npio 	n:,=-N':,  
rwzi, r,nn 17 	=, n', bb=r-ti mr,:e n7:11  mpr=2) =r= nr-c^:o -:1-1;:.n 
,:m rtit'D tr:w w'n.,-Innt) rilMi nom treDN r:w -Inn vz c1 ' rI pn 

This MS. 	was. 	therefore, 	written 	for 	the 	chiefs Sadalsa 	bar 
Samuka 	and Halaf bar 	Yfisuf bar 	Shamti 	tin1=7:o 	,:r,-,,•,:"), 	and 
it was finished on the 12th day of Rahi' I = the 19th day of Adar, 
in the year 2903 of the Exodus. 	From the date of the Mahom- 
medan era (A. H. 	656 = A. D. 	1258) given 	below it fdlows 
that the Samaritans 	of that time placed the Exodus in the year 
1645 B. C. 

Dates of five other eras are given on fol. 50 a:- 
1) -1..:ti,t:7pi', 	0,:::=1 t,:wi rit•r: sum ribN r:1:: N,n 	• r.:,mp'.7,N 

:•=7).7zi. 	"Z^.!'.7.: 	1:',10T1 
i. e. "The Coptic era; 	it 	being 	the year 1972 of Diocletian, 

the last of the kings of Egypt". 
The era of Diocletian, or of the Martyrs, of which the above 

is a Very confused account, began on the 29"1 of August, 284 A. D. 
In order to make some sense of the statement, 	one must subtract 
the 1000 from 1972; for 972 in the era of the Martyrs agrees 
with 1256 A. D., thus bringing us near 1258, the actual year in 
which the MS. was written. 

2) i= 11;r7T,7 t,s.tY;tn wl:rn rim; 1:).,21 titi r:w N,r1 ' D'Ithti 
:v-ird';z8 ,z77] 'yIori -won= 

i. e. "The Persian era; it being the year 1635 of Yezdegerd, 
the son of Shahriyar, the last of the Kings of Persia". 

Here again, 	take off the 1000. 	The reign of Yezdegerd III. 
began in the year 632; and if 635 years are added to this 'number, 
we again obtain an approximately correct date, regard being had 
to 	the 	difference 	in 	the 	length 	between 	the 	Eastern 	and 	the 
'Western year. 

1) See, e. g., the description of Pl. XXVIII in the "Oriental Series of the 
Palaeographical Society". 

2) One should expect =rinrm. 
3) Apparently meaning; "invested with authority" (Wiirdentriiger). 
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3) n-r=ottbb Yawl t,s=un 	nirm wtrn g1,i.t tint) tort •Ini-ibtt 
:rrtttin r-1,:7p inn vo,,t p 

i. e. "The Greek era; it being the year 1577 of Alexander, 
the son of hulls 	(thus 	for Philippos), the two-horned 	one, 	the 
Greek". 

The era of Alexander began in 325 B. C., and of the contracts 
(if that be meant) in the year 311. 	We, 	therefore, 	again 	reach 
an approximately correct date. 

4 & 5) n•:= 1-112'n7 	t.ntri M'w' ill nim:.,  ww ri:w tort •=nYt...:tt 
:rtrIltz-w lawn= • • • • torn 'num!),  

i. e. "The Arabian era; it being the year 656 of the Kingdom 
of the Ishmaelites, which is • • • • of the Hebrew reckoning, 

The year 656 of the Hijrah answers to A. D. 125,8. 	The 
Hebrew date at the end it not clear. 

Some additional calculations with regard to the various dates 
are written in the margin in Arabic. 

No. 1 and 2 show the lamentably confused state of Samaritan 
chronology in the middle of the XIIIth century. 

On the lower part of fol. 50 a the scribe wrote as follows:— 

i•, ..::71 rm. -yr= ,..1:t= 	'nr=rn 
ro,.7'170,1 tstlp,  r.,-, lb •,t prn rnnto 

1•=i7= :rn,  ':.`N 1,:z rin=r:.,  
: 1]1n57 in•i'nt ma,  r•:sn •i= toipn ;In 

Foll. 50 b-52 b may be regarded as a kind of later appendix. 
They contain two well-known complete hymns written in different 
hands:- 

1. (in Hebrew in the Samaritan character, without an Arabic 
translation, 	showing the acrostich rpro-) 	at the beginning, 
and then continuing in alphabetical order):— 

Beginning :— 	1:7 ^,'n 0-trrm t,  
2. (in Samaritan and Arabic : heading :—t-IN-11, i. e. "belonging 

to the Durran of Amram Barth") : — 
Beginning:— 	l'•7= ytv..) mtn n7•1 

At the end of 2 is the illegible beginning of another hymn, 
with the heading :—rrivin 5:.7 1-11:... 

VI. An imperfect series of hymns, accompanied like the rest 
of the MS. by an Arabic translation in parallel columns, but written 
in a different, and somewhat later, hand. 

1) i. e. Joseph the High Priest, who flourished about the middle of the 
XIIIth century. 

33* 
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The'following are the extant beginnings :— 
:Fol. 53 a (the prayer of Joshua b. Nun): — 

.7 1%,1 In 7m:1) (1) 
Fol. 54 a [in Hebrew] :— 	'). 1:1 71= (2) 

pv2:1 .tixl 
Fol. 	54 b :— 	 i• -m ,•::::: (3) 

rt. 	r1rN7 	II, 	'77:,:1 
Fol. 55 a:— 	 1,5::...7; 1,1n1y 	(4) 
Fol. 	55 b :— 	 rn-"N 	i.'r: 	•:.1^: (5) 
Fol. 	56 a:— 	 1-1,..1 	::.•-n.: 	l.., 	(8) 

7:40: 7:7: 
Ibidem :— 	 11.=-,  NI: (7) 

1^:r7: 	17: 	1:^7:,.:C. 
Fol. 56 b :— 	 1-=-T: 17r1= (8) 

1,1:1; 
Ibidem :--:- 	 Tr.rtni 	11',7::::....1 	(9) 
Fol. 57 a :— 	 mu,rip 71:$'1 (11I) 

TE:ti 	:IV: N.7.7 
Ibidem :— 	 j=lri -02p (11) 

1,1x m•vm 1:;:: 
Fol. 	57 b:— 	 l'Ynr. •;:$ '-i' 	(12) 

r-Int 	,i:, )::u.) 	71N 
Fol. 58 a:— 	 rm):: -,,:p (13) 

1=.n= T•in 
Fol. 58 b :— 	 1-1=1:1,= rx (14) 

jr-mn • • • 

Nos. 3 to 9 2) are the hymns known as the 	prayers of the 
Holy Angels. 	The authors of these 14 hymns are not known. 

Fol. 59 a (author also unknown) : — 
tn)p=i -rnnt:s= (15) 

Fol. 60 a:— 	 ti'D -Rum jinn (16) 
="17: 121= ZIO' 

Fol. 61 a : — 	 1-1-IN . s,  irrz-i= (17) 
1:1'11r1 

Fol. 62 b :— 	(for rrw) r= nIz$ 11.1= (18) 
nv:v.) 'pin= 1=1:: 

1) Fragmentary;  see Heidenheim, Sarnaritanische Liturgie, p. 132. 
2) or, perhaps, 3-14;  comp. Heidenheim, op. cit. pp. 134-5. 
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Fol. 65 b :— 	 :-sin,  m-IN inn= (19) 
'num -Inr-CDN 

Fol. 67 a:—, 	 nlri. nrx 7-1= (2()) 

Nos. 16 to 20 are probably all 	by Abulbassan the 	Tyrian 
(0-intr; 	'mon 	izN). 	It 	will 	he 	observed 	that 	they 	are 	all 	in 
Hebrew, and not in the Samaritan dialect. 	Behwe No. 16 is a 
fragment of another hymn by the same author, 	there being a 
lacuna after fol. 51. 	This hymn bore the number A, for No. 16 
-Co 20 have the enumeration y — t . 	At the end of each of 
these compositions stands the formula InSt 	N'M 	n'z,N 	1,z,z , 	varied 
once by in 	,z n'm 1,N. 

The conclusion of No. 18 	(from 	Ittlip 	n-nr , 	fol. 65 a, 1. 3) 
is 	wanting in the 	Vatican MS.') 	which 	exhibits 	a 	considerable 
amount of likeness to the present Codex. 

Collated 	by 	Mr. A. Cowley 	in preparation of his 	forthcoming edition of 
the Samaritan Liturgy. 

   
  



508 

Aus einem Briefe von M. Cl. Huart in Konstantinopel. 

M. H. Vambery, dans sa notice sur E in e 1 e gen dar e Ge- 
schichte 	Timurs (ZDMG. Bd. LI, p. 215), a rencontre, entre 
autres, un vers persan (p. 217) qu'il donne ainsi: 

Ji 	k....)L.4i! 	3 	LJ i 	Lli 	• C 	,3i ..5 	6.-1 	l., (••• ) 	• 	L, 	) 	(4.,! 	• 	) 	) 	.• 	e, 	•• 
et qu'il traduit (p. 220): „Wir sind flint' Brader aus dem Stamme 
Kaba, wir sind das Meer fur das Herz der Sonne", ce qu'il est 
assez 	difficile de comprendre malgre la note 1 	de la p. 217 	oii 
dill afitab , 	compare A dili asman , signifierait „Herz der Sonne, 
Herz des Himmels, Mittelpunkt, Quintessenz (?)". 

Je 	crois que l'explication de 	ce 	passage 	est beaucoup plus 

simple. 	Au lieu de L..)l.;:i! 3.3 it faut lire dans le texte k_.)-il 3,..)  , 

les Persans 	et en particulier l'auteur suivi par M. V. 	ayant con- 
tracts l'habitude d'ecrire la copule par un zamma au lieu d'un 

wciw; exemples: P. 218, 1. 8: (4. ,Z j\....3 	12.--<Ct 	‘,..) „nous sommes 

eprouves par la famine et le besoin" ; p. 220, 1. 2 et 1. 5 ?,,:;;, 0)  
„das Ehepaar". 	Le vers cite plus haut signifierait done: 

„Nous sommes trois freres 	de la race de Kaba; nous avons 
le cceur aussi large que la mer, l'esprit aussi eclatant que le soleil". 

Le metre reste le meme dans les deux interpretations. 
Meme 	endroit, 	p. 	217, 	note 	2 , 	lire 	ko.i'aden •au 	lieu 	de 

kaiclen. 
Cl. Huart. 
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Zur Chronologie des falschen Snierdis und des Darius 
Hystaspis. 

yin 

F. II. Weissbaell. 

Der chronologischen Festsetzung der Regierungen des falschen 
Smerdis und des Darius stellen sich eigentiimliche Sehwierigkeiten 
entgegen. 	Unsere Hauptquelle , 	die 	grosse Inschrift von Behistan, 
bestimmt zwar die meisten Ereignisse genau nach Monat und Tag, 
unterlasst jedoch iiberall das Jahr beizufiigen. 	Ausserdem sind uns 
von den altpersischen Monaten nur neun dem Namen nach bekannt 
(einer nur in der susischen Form), aber nur fiinf davon lassen sich 
durch 	die Inschrift selbst mit den 	entsprechenden babylonischen 
Monaten zusammenstellen ; die iibrigen vier sind in der babylonischen 
Ubersetzung verstiimmelt. Unter diesen Umstanden ist es nicht zu 
verwundern , wenn die verschiedenen Gelehrten , die theses dunkele 
Gebiet bearbeitet haben , 	zu den 	versehiedensten Ansiitzen gelangt 
sind. 	So hat z. B. W. St. Chad Boscawen (Transactions of the 
Society of bibl. archaeology 6, Tafel zwischen SS. 70 u. 71, 1878) 
die zweite Einporung Bahylons unter Arakha (altp. Beh. III 76 ff.) 
in das Jahr 503 herabgertiekt , J. Oppert (Transactions 6, 274 ; 
Le Peuple et la langue des Medes 187 f., Paris 1879) hat dagegen 
das Jahr 513 angenommen. 	Zwei ;Nitre holier ging A. H. Sayce 
(The ancient Empires of the East. 	Herod. I--III, S. 301, Anm. 7, 
London 1883). M. Duncker (Geschichte des Alterthums, 5. Aufl„ 
Bd. 4, 485, Anm. 1, Leipz. 1880) schwankte zwischen 517 und 515, 
G. Raw linson (The History of Herodotus, Vol. 2, p. 529, note 7) 
nahm das vierte Jahr des Darius an, G. F. Unger (Abh. d. ph.-ph. 
Cl. d. k. Bayer. Ak. 	d. Wiss. 16 , III 294 , Anm. 1, 1882) 	setzte 
dasselbe Ereignis spittestens Friihjahr 518 , E. Meyer (Gesch. 	des 
Alterthums 1, § 512 , Anm. , Stuttg. 1884) 519 an. 	Dies ist das 
Jahr, in welchem Th. G. Pinches (Transactions 6, 488) den Darius 
Hystaspis erst auf den Thron kommen lasst. 	Ahnlich verhalt es 
sich mit den altpersischen Monaten, deren Bestimmung nicht durch 
die Inschrift selbst gegeben ist. 	Withrend Opp e r t (le Peuple et 
la langue des Medes 166) sagte : „Der Monat Garmapada ist sicher 
der Ab der Assyrer, und der Bagayadis der Nisan", und Duncker 
(a. a. 0. 444 , Anm, 1) 	und Meyer (a. a. 0. § 510) 	diese Be- 
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stimmung , wenn auch nicht mit 	der gleichen •Zuversiehtlichkeit, 
annahmen, woilte A. Be zzenberg e r (Nachrichten von der K. Ges. 
d. Wiss., Gottingen 1878, S. 259) aus etymologischen Grunden den 
Garmapada als 	„Mai' 	deuten. 	Ahnlich 	setzte 	C. Bez old (Die 
Achamenideninsehriften = Assyriolog. Bibliothek 2, SS. 66 f., Leipz. 
1882) ihn dem Nisan gleich und den Bagayada dem ArahSamna. 
Auch Oppert hat sich spater (Actes du VIII. Congr(,s intern. des 
Orientalistes. 	Sect. 	I. 	Sem. 	B 	256. 	Leide 	1893; 	Zeitsehr. 	f. 
Assyr. 6, 115f., 123, Anni. 3; vgl. aueh ZDMG. 51, 155f.) zu der 
Ansicht bekannt , dass der Garmapada dem Nisan entsprieht , dann 
aber den Bagayadig 	dem Tigritu 	gleiehgesetzt 	(a. a. 00.). 	ebenso 
J. M ar quart (Philologus, Suppl. 6, 633). 	Ganz neuerdings hat 
F. Justi (ZDMG. 51, 233 f.) wieder eine abweichende Darstellung 
des altpersischen Kalenders gegeben. 

Diese einleitenden Bemerkungen mogen genagen, um eine nerve 
Untersuchung der Frage zu rechtfertigerrr 

Betrachtei 	wir zunaclist nochmalsi,,,die 	altpersischen 	Monate.
Aus den erhaltenen Teilen der babylonischen Ubersetzung der grossen 
Behistan-Inschrift lasst sich folgende Liste gewinnen: 

Altpersisch. 	 Babylonisch. 
I. Nisannu 

II. Thuravahara 	 Ajaru 
III. Thaigarei'S 	 Simanu 
IV. Duzu 
V. Abu 

VI. Ululu 
VII. Tikitu 

VTTT. 	 Arahsamna 
IX. Athriyadiya 	 Kislimu 
X. Anamaka. 	 Tebetu 

XI. Sabatu 
XII. Viyakhna 	 Adaru 

Vier altpersisehe Monate, namlieh Garmapada, Bagayadik Adu-
kanA und Markazan4 (so die susische Form), sind nicht in der-
selben Weise bestimmbar; doch lassen ski.' zwei davon auf andere 
Weise ermitteln. 

Kambyses, der Sohn des grossen Cyrus, regierte nach . dem 
ptolemaischen Kanon der Konigsherrschaften acht Jahre, nach Herodot 
(III 67) nicht voile acht Jahre — gleichviel: 

Wir besitzen babylonisehe Urkunden noch aus dem 8. Jahre 
seiner Regierung, und die spateste ist datiert: 27. XI. (J. N. S tr ass - 
maier, Babylonische Texte, Hefte 8 und 9 : Inschriften von Kam- 
byses, Leipz. 1890, Nr. 412). 	Nadi Beh. I 371) emporte sich der 

1) 	Die 	Citate 	aus dieser 	Insehrift,  beziehen 	slak 	immer 	auf 	den' 	alt- 
persisehen Text. 
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Mager Gaumata wider ihn am 	14. XII., selbstverstandlich noch 
im gleichen Jahre. 	Die Herrschaft ergriff er am 9. Garmapada, 
also erst im nachsten Jahre, dem 9. des Kambyses, wenn wir diese 
Zahlung der Einfachheit halber beibehalten wollen. 	Nun besitzen 
wir eine Erkunde aus dem II. Monat des Regierungsanfanues des 

bGarma- Barzija, wie sich der Usurpator nannte. 	Foiglich muss der 
pada zwischen dem XII. und dem II. Monat liegen, d. h. er muss 
dem I. Monat, dem Nisanu entsprechen. 	Ware der Garmapada der 
Abu, so miisste man annehmen, dass zwischen der Emporung und 
der Thronbesteigung ein Zeitraum von fast 5 Monaten gelegen hatte, 
was 	an 	sich 	schon 	unwahrscheinlich 	ist , 	nun 	aber 	sich 	auf 
monumentalem Wage als falsch erweist1). 

Nach den iibereinstimmenden Zeugnissen der Griechen (Her. 
III 67 ; 	Ktesias Persika 	ed. J. Gilmore, 	§ 45 ; Eusebios Chron. 
ed. Schoene, Vol. 2, p. 98; anderer Chronographen bei W. Gelzer, 
S. Julius 	Africanus , 	1, 104, 	Leipz. 	1880) 	herrschte 	der Mager 
7 Monate. 	Seine Ermordung mid damit die Thronbesteigung des 
Darius fand nach Beh. I 55 am 10. Bagayaa statt. 	Dieser Monat 
muss also der VIII., babyl. Arabsamna sein. 	Ware der Bagayadig 
der TAritu, wie Oppert und M a r q u a r t annehmen, so hate der 
Mager nur 6 Monate (vom 9. I. 	his 	-hum 10. VII.) 	regiert. 	Wie 
verhalten slab dazu die Daten der haby-lonischen Urkunden aus der 
Zeit des Barzija? 	Bis jetzt sind mir folgende bekannt, 	die 	sich 
zutn grossten • Tail im Britischen Museum befinden'"): 

—. II. 	„Jahr 	des 	Regierungsantritts“ 	(Sp. 	II 8; 	Strass- 
maier, Ztschr. f. Ass. 4, 123; 147f.; 1889) 

- 	- 
1) Diese Beweisftihrung , wie sie im Wesentlichen schon von M a rq uar t 

und Oppert gegeben worden ist, diirfte kaum zu widerlegen sein. Betrachten 
wir nun Jus ti s letzte Arbeit, so finden wir zuniichst , 	dass er von den 5 alt- 
persischen 	Monaten, 	die 	wir 	fiir 	inschriftlich 	festgestellt 	annehmen, 	nur 	2 
(Athriyadiya—Kislimu und Annmaka — Tebetu) gelten liisst. 	Den ThRigarcg 
stellt er mit dem Ajarm zusammen und bei Viyakhna 1st seiner Meinung nach 
der entsprechende babylonische Ausdruck unbekannt. 	Den Thuravilhara hitlt er 
aus etymologischen Griinden fiir den Nisanu. Ilierzu ist folgendes zn bemerken 

1. ap. Beh. 11 46 wird der Tbitigarcg nicht dem babyl. Ajaru, sondern 
dens 'Simanu 	gleiehgesetzt; 	vgl. 	bes. 	Bezold, 	Die Achameniden-Inschriften, 
S. IX (zu Z. 52).. 

2. Wenn „der letzte des Thuravithara" (ap. Beh. II 61) im babylonischen 
(Z. 56) (lurch „30. Ajaru" wiedergegeben wird, so kann man daraus unmoglich 
(len 30. Nisanu lesen. 	-1 

3. Das dem altpersischen Viyakhna (I 37) im Babylonischen (Z. 15) ent-
sprechende Wort ist nicht tu-u-a-nd zu lesen (Justi, S. 233); sondern gemass 
B ezo 1 d a. n. 0. S. 24, wozu die textkritische Anmerkung S. IX zu vergleichen 
1st: (arltu) gfr.:-.;--zi-u a-na, scil. nisi iprvis etc., „(Monat) Adaru. 	Er belog das 
Volk" etc." 	Dies ist indessen unerheblich , da Jo sti den Viyakhna gleichfalls 
mit dem .Adaru gleichsetzt. 

2) Nach der gefalligen Mitteilung des Herrn Prof. Dr. H. V. H ilpre cht 
besitzt 	such 	das Pennsylvania 	Museum 	in 	Philadelphia eine kleine Anzahl 
Urkunden aus der Zeit des Barzija. • 
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6. III. 	„Jahr 	des 	Regierungsantritts" 	(Berlin , 	VATh 112 ; 
Peiser, Baby-1. Vertrage, Nr. 37, Berlin 1890) 

	

10. VI. 	„Jahr des Regierungsantritts" 	(Liverpool 77-11- 
29, 18 ; S t r as sin. , 	Actes du VI 'n0  Congres 
intern. 	des Orientalistes 2 , 576 , Leide 	1885) 

19. I. 

	

	1. Jahr (81-6-25 , 66 ; 	Strass m., 	Ztschr. 	f. Ass. 
4, 123 f., 148 f.) 

	

23. III. 	, 	(83-1-18, 651; S tr. a. a. 0. 125 f., 149) 

	

26. III. 	, 	(83-1- 18, 765; Str. a. a. 0. 126; 149 f.) 

	

23. IV. 	, 	(83-1-18, 44; Str. a. a. 0. 126; 150) 

	

4. V. 	 „ 	(83-1-18, 122; Str. a. a. 0. 126f.; 150) 
20. V. 	(Berlin, VATh.123 u. 124; Peiser a. a. 0. Nr. ;N) 

	

10. VI. 	„ 	(Berlin, VATh 125; Peiser daselbst Nr. 39) 

	

15. VI. 	, 	(82-9 - 18, 194 A; S tr. a. a. (). 127; 	150 f.) 

	

20. VI. 	„ 	(St 127; Str. a. a. 	0. 	127f.; 	151f.) 
1. VII. 	, 	(St 261; Str. a. a. 0. 128; 152) 

Nach der gewohnlichen Annahme sind bei solehen Datierungen 
„Jahr des 	Regierungsantritts" 	und 	„1. 	Jahr" 	zwei 	verschiedene 
Jahre, und es mag dies in der That zuweilen zutreffen. 	Hiernach 
warden wir die Regierung 	des Barzija auf mindestens 	11 ., Jahr 
berechnen miissen. 	Dies steht nicht nur mit den oben angefiihrten 
Zeugnissen der Griechen in Widerspruch , sondern 	aueh mit dem 
Xanon des Ptolemaus, der den Smerdis sicher erwahnt hatte, wenn 
seine Regierung 1 Jahr oder dariiber gedauert hatte. 	Mit Recht 
hat deshalb Oppert (Trans. of the Soc. of bibl. arch. 6, 2710 an-
genommen, dass in diesem Falle das „Jahr des Regierungsantritts" 
und 	das ,1. Jahr' 	ems 	sind. 	In 	ahnlicher Weise 	erklarte 	auch 
Strassmaier (Actes du VI1eme Congres 	int. 2, 574) 	das Datuin 
eines Tafelchens 	(Liverpool 	77-11-29 , 13) 	vom 	21. XII. 	des 
10. Jahres des Cyrus, der nach dem ptolemaischen 	Kanon nur 
9 Jahre regiert hat, und von dem sonst als spatestes Datum 27. IV. 
des 9. Jahres (S trass in. , 	Babyl. Texte , H. VII , Inschriften 	von 
Cyrus, Nr. 341, 1890) iiberliefert ist. 	Kehren wir nun zu Barzija 
zuriick. 	Wenn wir die Daten aus 	seiner Regierungszeit 	alle 	in 
einem Jahre unt,erbringen, so erkliirt sich auch ohne weiteres der 
doch immerhin auffallende Umstand, dass sich unter den 13 Urkunden 
nieht eine einzige findet , 	welche 	einem 	der letzten 5 Monate an- 
gehorte. 	Die letzte ist diejenige vom 1. VII. 	Bald darauf - wie 
wir gesehen haben am 10. VIII. - erfolgte der Sturz des pagers. 
Letzteres Datum bezeichnet 	zugleich 	den 	Regierungsanfang 	des 
Darius. 	Auf babylonischen Urkunden erscheint sein Name zuerst 
mit dem Datum 20. XI. (S tr assmaier, Babyl. Texte , H. 10. 
Inschriften von Darius, N. 1, Leipz. 1892). 	Was ist in der Zwischen- 
zeit vor sich gegangen? 

„Als ich Gaumiita den Mager getotet hatte", berichtet Darius 
(Beh. I 73 ff.), 	Oa war eM Mensch , Athrina mit Namen , Sohn 
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Upadarmas, der lehnte sich auf in Susiana . . . 	Darauf emporten 
sich die Susianer 	und 	gingen 	zu jenem Athrina (Aber . . . 	Und 
ein Mensch , 	ein Babylonier,  , Nidintum-Bel 	mite Namen , Sohn des 
Aniri' , 	der lehnte sich in Babylon 	anf,  , 	also 	belog 	er 	dos Volk: 
„Ich 	bin Nabu-kudur-uur,  , Sohn 	des 	Nabu-nit'id". 	Da 	ging 	dos 
ganze babylonische Volk zu thin 	fiber, Babylon 	emporte 	sick, 	er 
ergritf die Herrschaft in Babylon'. 

Der Umstand , 	doss Darius 	idle und jede 	Jahresangabe ver- 
sehmaht, erklart sieh meows Erachtens nur damit, doss die beriehteten 
Ereignisse umnithslbar, jedenfalls ohne griissere Zwischenritume folgten. 
Den gleiehen Sinn hat , 	glaube 	ich , 	ouch 	die 	an 	sich 	recht un- 
bestimmte Angabe: 	,Als 	ich 	den Mager (4aumiita, get6tet hattek ; 
dos 	darauf erzahlte 	wird 	ziemlieh 	bald, 	nicht 	erst 	!Inch 	Jahren 
erfolgt 	rein. 	Ieh 	nehme 	ouch 	an , 	doss 	der Bericht 	so 	viel 	als 
miiglich 	die 	ehronologische 	Reihenfolge 	beobachtet. 	Sind 	diese 
Voraussetzungen riehtig , 	so 	rind (lie beiden Emporungen noch im 
1. :Wire 	des Darius 	(dem 	0. 	des Katnbyses) 	ausgebroehen. 	Der 
susisehe Aufstand wurde (Beh. I 82) durch ein Heer, dos der Konig 
entsandte , 	jedenfalls 	alsbald 	niedergeworfen. 	Die 	Zeit 	ist 	nicht 
angegeben. 	Nadi Babylon 	zog Darius selbst (Beh. I 83 ff.). 	Am 
Tigris stellte sich ihm der falsche Nabu-kudur-user (III.) entgegen 
und wurde am 27. IX. geschlagen. 	Einen weiteren Sieg erfochten 
die Perser am 2. X. bei Zazannu am Euphrat. 	Nidintum-Bel ent- 
wich mit wenigen Reitern nach Babylon, Darius folgte him, nahm 
Babylon ein und jenen gefangen. 	Noah Herodot III 150 ff. Nitta 
die Belagerung Babylons 20 Monate in Anspruch genommen. 	Der 
Bericht des 	Darius sagt davon 	kein Wort, 	was 	natiirlich 	kein 
Oegenbeweis ist. 13efragen wir also (he babylonischen Urkunden selbst. 

Naeh dem Kanon des Ptolemaus regierte Darius I. 36 Jahre. 
Die spateste mir bekannte Urkunde 	aus seiner Zeit (Berlin VATh 
78 ; Peiser, Keilinschriftl. Actenstiicke, Nr. 18, Berlin 1889) tragt 
dos Datum 13. VI. 36. Jahr. 	Auf der oben erwahnten altesten 
Urkunde vom 20. XI. des Jahres seines Regierungsantrittes erscheint 
er bereits als ,Konig von Babylon, Konig der Lander'. 	Folglich 
ist er wirklich fast 36 Jahre lang im Besitze von Babylon gewesen. 
Wie nun aber, wenn diese Urkunde nicht aus der Stadt Babylon 
selbst stammt — der Ort ist allerdings nicht angegeben — sondern 
ans der schon eroberten Umgegend , oder fiberhaupt dem et-sten 
Darius 	nicht 	angehort , 	sondern 	einem 	spateren 	gleichnamigen 
Herrscher ? 	Dann begniige man sich mit dem Texte St r ass m., 
Dar., Nr. 17, 	welcher datiert ist: ,Babylon, Monat Simanu, . . . 
[der Tag ist weggebrochen], 1. Jahr des Da-ra-mu-d , Konigs von 
Babylon, Konigs der Lander". 	Die Urkunde stammt also aus dem 
8. Monat der Regierung des Darius, aus einer Zeit, in 	der nach 
Herodot an eine Eroberung der Stadt noch nicht zu denken 	eNvesen 
ware. 	Dass man aber in einer belagerten Stadt nach der Ara des 
Belagernden rechnen und diesen gar noch ausdrucklich als Herrn 
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der Stadt, die erst eingenommen werden soil, bezeichnet hatte, hatte 
ich ffir undenkbar. 	Opp e r. t (ZDMG. 51, 156) 	scheint allerdings 
das Gegenteil anzulehmen. 	Und wenn er die Einnahme Babylons 
erst im Adar des 1. Jahres des Darius stattfinden , die Belagerung 
also 15 Monate dauern lasst, so wird das dureh die obige Urkunde 
vom Simanu des 1. Jahres unmfiglich gemacht. 	Dass dieser Text 
aber wirklich der Zeit des Darius I. 	angehort , und nicht einer 
spateren, lasst sich leicht nachweisen. 	Denn in ihm wird Marduk- 
nasir-aplu , Sohn des Itti-Marduk-balatu , 	aus 	dem Hause 	Egibi, 
erwahnt, eine Personlichkeit, die in den Urkunden aus der Zeit des 
Darius immer und immer wieder vorkommt, nicht nur in friiheren, 
sondern auch in spateren bis ins 	35. Jahr hinab 	(B o s caw-  en, 
a. a. 0. 77). 	Dass aber Urkunden aus solchen 	spaten Jahren ant 
Darius II. oder III. bezogen werden kfinnen , 	ist unrafiglich , 	weil 
der eine nur 19, der andere nur 4 Jahre regiert hat. 	Es ware 
aber ein zu seltsamer Zufall, wenn in spaterer Zeit ein Angehoriger 
des Hauses Egibi genau denselben Namen gefiihrt hatte , wie 	ein 
fruherer, wahrend zugleich die beiderseitigen Vater gleichbenannt 
gewesen waren. 	Nahere Aufschlfisse mfissen von einer kiinftigen Ge- 
schichte der Firma Egibi & Sohne erwartet werden, die geschrieben 
werden kann, wenn Pater S t r a s s m a i e r sein verdienstvolles Werk 
bis zu den Texten aus der Zeit des Xerxes und der Artaxerxes 
herabgefiihrt haben wird. 

Das eine steht aber fest: Die Belagerung Babylons, oder sagen 
wir vorsichtiger: die erste Belagerung Babylons hat sicher nicht 
20, auch nict 15, sondern hochstens 5 oder 6 Monate (Tebet— 
Simanu)1), 	wahrscheinlich aber noch 	viel kiirzere 	Zeit gedauert. 
Trots ihrer Kiirze hat jedoch die Herriichkeit des ,falsehen Nabu-
kudur-usur Zeugnisse in Gestalt von Urkunden, die aus seiner Zeit 
datiert sind, hinterlassen. 	Schon B oseaw en (a. a. 0. 31 u. 68) 
hatte aus dem Umstande, dass in Texten aus Nabu-kudur-usurs 
Zeit gewisse Personen genannt werden, die in Urkunden aus den 
Zeiten Nabu-na'ids, des Cyrus, des Kambyses , des Barzija und des 
Darius wieder vorkommen, geschlossen , dass jene Texte auf den 
falschen Nabu-kudur-usur zu beziehen seien. 	Es handelt sich um 
den bereits genannten 1VIarduk-nasir-aplu und um seinen Vater Itti- 
Marduk-balatu, Sohn des Nabu-abe-iddin, aus dem. Hause Egibi, der 
nach B oscaw en (a. a. 0.) in den Tafelehen zuerst am 27. II. 
des 8. Jahres Nabu-na'ids und zuletzt. am 14. XII. 	des 1. Jahres 
des Darius erscheint. 	Von den 	in der angedeuteten Weise er- 
mittelten Texten 2), (verliffentlicht von S t r as smaier, Babyl. Texte 

1) 6 Monate namlich dann, wenn das Jahr des „Regierungsantrittes" des 
Darius wirklich ein Schaltjahr mit einem H. Adaru gewesen ist, wie 0 pp er t 
(a. a. O.) versichert. 

2) Rein ausserlich betrachtot unterscheiden sich diese Texte allerdings in 
»kilts von denen, die aus der Zeit des alten Nabu-kudur-usur stammen. S tr as s - 
m a le r giebt ale anal alle als „Inschriften von Nabuchodonosor, 1.conig von 
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H. 5, Inschriften von Nabuchodonosor, 1889)1) lasst sich folgende 
Liste aufstellen: 

10. VII. 	Jahr des Regierungsantritts (S t r. Nr! 3) 
20. VII. 	, 	, 	(S t r. Nr. 4) I 	erwahnen: 

? 	VII. 	, 	n 	 ,, 	 ( S t r. Nr. 	5) t Itti-Marduk- 
10. -VIII. 	, 	„ 	„ 	( S t r. Nr. 	8) I 	balatu 
21. IX. 	, 	, 	, 	( S t r. Nr. 10) 

14. VI. 	1. Jahr (S tr. Nr. 18) 1 	M 16. VII. 	, 	(S t r. Nr. 17) 	I 	arduk-nasir-aplu 

Hier ist zunachst wieder auffallig, 	dass 	die Daten sich zwar 
anscheinend auf 2 Jahre, aber nur auf 4 aufeinanderfolgende Monate 
verteilen. 	Auch bier fallt offenbar das „Jahr des Regierungsantritts" 
mit dem 4. Jahr' 	zusammen. 	Das spateste Datum ist 21. IX. 
Zwischen diesem Tag und dem 20. XI. (friihestes Datum des Darius) 
ist wahrscheinlich die Einnahme Babylons erfolgt. 	Schwieriger ist 
das friiheste Datum 	des 	Nabu - kudur-usur zu 	erklaren: 	14. VI., 
da wir ja noch eM Tafelchen vom 1. VII. mit dem Namen des 
Barzija haben. Man konnte annehmen, dass Nidintum-Bel schon im 
Ululu von Barzija abgefallen und zunachst nur von einem Teil der 
Babylonier anerkannt worden ware, wahrend der andere noch zu 
Barzija gehalten hatte. 	Dies ist jedoch sehr unwahrscheinlich, urn 
so 	meter, 	als sich dann die oben genannten heiden Mitglieder des 
Hauses Egibi, Vater und Sohn, politisch gegenfiber gestanden batten. 
Man ist deshalb versucht das Tafelchen vom 14. VI. und dann auch 
das andere mit dem Namen deg Marduk-nasir-aplu (vom 16. VII.) 
in die Zeit des zweiten falschen Nabu-kudur-usur (s. u.) zu setzen, 
wie schon 	Opp ert 	(a. a. 0. 271) wollte. 	Allerdings 	unterliegt 
diese Annahme gleichfalls schweren Bedenken, wie wir sehen werden. 

Darius erzahlt weiter (Beh. II 6ff.): „Wahrend ich in Babylon 
war, fielen folgende Lander von mir ab: Persien, Susiana, Medien, 
Assyrien, Armenien, Parthien, Margiane , Sattagydien , Skythien". 
Es werden 	dann die einzelnen Aufstande ausfiihrlicher berichtet, 
jedoch in anderer Reihenfolge und auch sonst mit Abweichungen, 
namlich: Susiana, Medien, Armenien (von dem bei Gelegenheit des 

Babylon (604-561 v. Chr.)" und K. L. T al lqvist (Babyl. Schenkungsbriefe 
S. 4, in Commentationes variae in memoriam actorum CCL annorum ed. uni- 
versitas Helsingfors. III, IV, 1891), der ihm folgt, sieht sich genotigt, dem Itti- 
Marduk-balatu ein Alter von mindostens 110 Jahren zu verleihen. 	Aber was 
fiir ein Jubelgreis ware dann erst dessen Sohn Marduk-nasir-aplu gewesen, der 
allein fast 120 Jahre lang (von ca. 604-486) Geschafte gemacht, also doch 
wohl ein Alter von 135 Jahren erreicht haben miisste! 

1) Nach Pinches (Records of the past 11, 88, Lond. 1878) soli es ein 
Tiifelchen aus dem 2. Jahr des falschen Nabu-kudur-usur geben. 	Es ware sehr 
wiinsehenswert, 	wenn dieses recht bald bekannt gemacht wiirde. 	Bis dahin 
muss es unberiieksiehtigt bleiben. 
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medischen Aufstandes nur indirekt gesagt wird, dass sich daselbst 
ein aufriihrerisches Heer befunden habe, Assyrien (erscheint nur als 
Schauplatz einer Schlacht gegen die Armenier), Sagartien, Parthien, 
Hyrkanien , Margiana , Persien , Arachosien (z. T. 	Schauplatz 	der 
persischen Emporung). 	Zur Erklarung diene noch folgendes : Die 
Reihenfolge bei der ersten Aufzahlung ist rein geographisch: Persien, 
das Stammland, zugleich das stidostlichste der Lander, voran, von 
da nach Nordwesten bis Armenien, dann ostlich bis Margiana und 
dessen beiden Grenzlandern im Siiden und im Norden. 	Der ein- 
gehende Bericht ist dagegen offenbar moglichst genau chronologisch 
angeordnet. 	Hier eine andere Reihenfolge zu wablen ware sinnlos 
gewesen. 	Sagartien, das in der ersten Aufzahlung fehlt , 	ist dort 
jedenfalls zu Medien gerechnet, wie Hyrkanien zu Parthien, Satta- 
gydien wohl zu Arachosien. 	Skythien, das in der ausfiihrlichen 
Erzablung gar nicht erwahnt wird, wusste ich nicht unterznbringen, 
es mtisste denn sein, dass es mit dem Aufstand in Parthien oder 
in Margiana in Verbindung gestanden hatte. 	An die Emporung 
Sakunkas, die in der V. Spalte der Inschrift berichtet wird, ist 
nicht zu denken. 	Denn Beh. IV 3ff. , wo Darius die 9 Konige 
nochmals aufzahlt, fehlt Sakunka, und iiberhaupt bildete der Schluss 
von Col. IV sicher urspriinglich den Schluss der ganzen Inschrift. 
Col. V ist erst nachtraglich angefiigt worden, so wie das Bild des 
Sakunka erst spater eingemeisselt worden ist. 

Anstatt Armeniens nennt die susische Ubersetzung (II 2 f.) in 
der kurzen AufzahlungAgypten. 	Dies beruht natilrlich auf einem 
Fehler des Steinmetzen, da dieses Land, ausser bei der Geschichte 
des Kambyses, in der ganzen Inschrift nicht vorkommt. 	Dagegen 
habe ich mich bei Verschiedenheiten in den Datumszahlen stets fiir 
die Angaben der susischen Ubersetzung entschieden, 	da ich diese 
bei der Vergleichung der Papierabdriicke (Herbst 1888) bestatigt 
gefunden habe. 

Darius berichtet, dass die oben genannten Lander sich emporten, 
wahrend er in Babylon war. Wir haben also anzunehmen, class die 
Aufstande kurz hintereinander, fast gleichzeitig erfolgten. Die Auf-
lehnung des Martiya , Sohnes des Cincikhrig , der sich den Namen 
Ummannik Konig von Susiana, beilegte (Beh. II 81), fallt hiernach 
wohl noch in das 1. Jahr des Darius (das 9. des Kambyses). Jeden-
falls gelang es dem Konig bald, von Babylon aus den Aufstand zu 
unterdrticken. 

Ernster zu nehmen , war die Emporung der Meder (Beh. II 
14 ff.), 	von 	der 	sich noch 	eine kurze Mittheilung bei Herodot 
(I 130) findet. 	FravartA, an sich schon Trager eines koniglichen 
Namens, behauptete , ein Nachkomme des Uvakhkra zu sein, und 
nannte 	sich Khathrita. 	Darius sandte 	ein, wie er selbst sagt 
(Beh. II 19), kleines Heer unter Vidarna , das mit den Aufstan- 
dischen bei Marug in Medien zusammeetraf. 	Die Schlacht erfolgte 
am 27. X. 	Dass dies noch im 1. Jahre geschah, mochte jell auch 
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aus der Angabe des Darius schliessen, dass das Heer des Vidarna 
klein war. 	EM Jahr spater hiitte es wohl grosser sein konnen. 
Der Erfolg des Sieges, wenn man iTherhaupt von einem solchen 
reden konnte, war nicht bedeutend. 	Die Zahlen der toten und 
gefangenen Feinde , 	welche die babylonische Ubersetzung (Z. 47) 
enthielt, sind allerdings weggebrochen. 	Aber Darius sagt, dass das 
Heer auf ihn wartete (besser wohl: warten musste), bis er selbst 
nach Medien kam. 	Letzteres geschah indessen nicht so bald. 	Zuvor 
musste der Konig eM Heer nach Armenien senden, das sich gleich- 
falls in Aufruhr befand. 	Sein• Feldherr DadarK eM Armenier, 
schlug 	die Aufstandischen bei Zuzza (so im susischen, Zuzu im 
babylonischen Texte) 	am 	8. II., . also 	des 	2. Jahres 	(des 	10. des 
Kambyses), ferner bei Tigra am 18. desselben Monats (546 tote 
und 520 gefangene Feinde), endlich am 9. III. bei Uhyama. 	Trotz 
dieser drei Erfolge blieb 	dem Dadark's 	nichts weiter iibrig , 	als 
gleichfalls 	zu warten, 	his Darius nach Medien kam. 	Ehe 	dies 
jedoch geschah, sandte der Konig ein neues Heer unter Vaumisa 
nach Armenien, dem die AufstOndischen bis nach Assyrien entgegen- 
riickten. 	Bei Izzila (sus. Form) in Assyrien kam es am 15: X. zur 
Schlacht. 	Die Feinde hatten (angeblich) 2024 Tote. 	Eine zweite 
Schlacht wurde bei Autiyara am 	30. II., also erst im nachsten 
Jahre (dem 3. des Darius, dem 11. des Kambyses), geliefert. 	Der 
Feind hatte dem Bericht zufolge einen Verlust von 2045 Toten 
und 2559 Gefangenen. 	Aber auch Vaumisa musste warten, bis der 
Konig nach Medien kam. 

Nunmehr verliess Darius endlich Babylon und zog nach Medien. 
Wir kennen das Datum seines Aufbruches nicht; aus der Erzahlung 
ergiebt sich jedoch, 	dass 	er nicht vor der Schlacht bei Autiyara, 
30. II. 	des 	3. Jahres, 	stattfand. 	Der Konig ist 	also 	mindestens 
16 Monate in Babylon geblieben; die Veranlassung dazu verrat er 
nicht; doch ist sie, glaube ich, durchsichtig genug. 	Es war sicher 
die Unzuverlassigkeit der Bevolkerung, welche ihn, vermutlich sehr 
gegen seinen Willen , 	so lange aufhielt. 	Moglicherweise ist dieser 
mindestens 16- monatliche „Belagerungszustand“ 	der geschichtliche 
Hintergrund zu der so fabelhaft ausgeschmiickten Erzahlung von 
der Belagerung, wie sie Herodot bietet. 	Darius zog also friihestenS 
im Simanu des 3. Jahres nach Medien, bei KundurtA' traf er auf 
FravartA. 	Die Schlacht fand am 	26. Adukani 	statt. 	Leider ist 
es unmoglich, diesen Monat zu bestimmenl). 	Die Wahl hat man 
zwischen Duzu his Ti§ritu und Sabatu. 	Fravartig floh mit wenigen 
Getreuen nach Raga, wo er von den nachgesandten Verfolgern ein-
geholt mid gefangen genommen wurde. • Weder davon, noch von 

1) 	0 p pert 	hielt den Adukang friiher ftir den Tgritu 	was moglich, 
spRter fiir den Arabsamna, was unmoglich ist, da diesem ja der Bagayadg out- 
sprechen muss. 	Ebensowenig kann der Simanu in Betracht kommen (J usti 
oben S. 245), da diesem der ThEigarcg entspricht. 
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seiner bald darauf in Ekbatana erfolgten Hinrichtung ist das Datum 
genannt. 	Inzwischen war im Westen , in Sagartien, ein newer an-
geblicher Spross des Uvakhgtra aufgestanden, der in Wirklichkeit 
Cithratakhma hiess (Beh. II 79 ff.). 	Darius sandte den Taklunaspada 
wider ihn; der Emporer wurde besiegt, fiel den Lenten des Darius 
in die Halide und 	wurde 	in Arbela 	hingerichtet. 	Auch 	these 
Ereignisse entbehren jeder Datumsangabe. 

Darius erzahlt weiter (Beh. [I 92 ff.): 	„Die Parther mid Hyr- 
kanier 	fielen 	ab 	und 	nannten 	sich (Anhanger) 	des 	Fravartig". 
Fravartig war aber tot, und die Emp6rung hatte nur Sinn, solange 
er am Leben mid im Besitze der Regierung war, mid zwar bit, 
der Aufstand umsomehr Aussichten , je 	friiher der Anschluss 	er- 
folgte. 	Man wird deshalb geneigt sein, 	den Aufstand der Parther 
und Hyrkanier moglichst friih , ins 1. und 2. Jahr des Darius zu 
setzen, 	aber nicht erst in 	die Zeit , 	wo der Stern 	des Fravartig 
schon 	im Erbleichen 	war. 	Priffen wir 	indessen 	die Daten der 
beiden Schlachten, durch welche der Aufstand gebrochen wurde. 
Die erste fand statt am 22. XII. bei Vispauzatig, war aber wohl 
ziemlich erfolglos. 	Darius musste 	seinem Vater Hystaspes, 	der 
Statthalter in jenen Provinzen war und sich wohl nur mit NI the 
behaupten konnte , 	von Raga aus Verstarkungen 	schicken. 	Da 
der Konig erst nach der Schlacht bei Kundurug (voin 	26. Adu- 
kanig 	des 	3. 	Jahres) 	nach 	Raga 	gelangt 	war, 	so 	miissen 	wir 
die 	zweite 	Schlacht 	in 	Parthien , 	die 	am 	1. I. bei 	Patigrabana 
geschlagen wurde (Verlust des Feindes angeblich 	6570 Tote und 
4192 Gefangene), in das 	4. Jahr (das 12. des Kambyses) setzen. 
Die Schlacht bei Vispauzatig vom 22. XII. gehort darn 	in das 2. 
oder 3. Jahr. 	Beide Ansetzungen bieten allerdings einige Schwierig- 
keit. 	Fand 	diese 	Schlacht 	am 	22. XII. 	des 	2. Jahres 	statt, 	so 
muss man annehmen , dass die Aufriihrer den Hystaspes fiber ein 
Jahr lang unbehelligt gelassen batten. 	Fand sie aber erst am Ende 
des 3. Jahres statt, 	so war 	der Anschluss an Fravartig jedenfalls 
viel zu spat erfolgt. 	Ausserdem Inge zwischen beiden Schlachten 
nur ein Zeitraum von 8 Tagen. 	Nun sagt aber Darius ausdriick- 
lich, nachdem er die Schlacht von Vispauzatig berichtet hat: „Darauf 
sandte ich ein persisches Heer zu Vikaspa von Raga aus. 	Als 
dieses Heer zu Vigtaspa gekommen war, da zog Vigtaspa mit dem 
Heere fort" (Beh. IV 1 ff.). 	Man mag nun Patigrabana so nahe an 
der medischen Grenze suchen als man will: dass die Hilfstruppen 
den Weg von Raga bis Patigrabana in 8 Tagen zuriickgelegt batten, 
ist so gut wie unmoglich. 	Es wurde 	somit nichts iibrig bleiben 
als die Annahme, dass die Angaben des Darius nicht ganz wortlich 
zu verstehen seien: der Konig wird nicht die Schlacht bei Vispau-
zatig erst abgewartet, sondern vielmehr die Hilfstruppen abgesandt 
haben, sobald er selbst Luft hatte. 	Setzt man die Schlacht bei 
Vispauzatig, an welcher die Hilfstruppen nicht beteiligt waren, ein 
Jahr friiher an, so erledigt sich diese Schwierigkeit von selbst. 	Aus 
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den angefahrten Griinden ergiebt sich, dass eine sichere Entscheidung 
fiber dieses Datum unmoglich ist. 

Weiter berichtet Darius (Beh. IV 11 ff.) 	die Emporung des 
Prada in Margiana, der am 23. IX. von dem baktrischen Satrapen, 
dem Perser Dadaaig entscheidend geschlagen wurde (feindlicher Ver- 
lust angeblich 4203 Tote und 6572 Gefangene). 	Da dieser Auf- 
stand ausbrach als Darius noch in Babylon war, aber nach dem 
Beginn des medischen Aufstandes , und offenbar rasch unterdriickt 
wurde, so setzen wir die SchlaciA am besten in das 3. Jahr. 

Es folgt nun in der Inschrift (IV 22 ff.) die Auflehnung des 
zweiten falschen Smerdis, eines gewissen Vahyazdata. 	Sie erfolgte 
gleichfalls wahrend des Aufenthaltes des Konigs in Babylon. 	Dieser 
sandte ein aus Persern und Medern bestehendes Heer unter Arta- 
vardiya ab. 	„Das iibrige persische Heer zog mir nach nach Medien" 
(Beh. IV 32 f.). 	Hieraus 	ist 	doch wohl zu schliessen, 	dass Arta- 
vardiya nach Persien zog , bevor der Konig Babylon verliess. 	Die 
erste Schlacht zwischen Artavardiya und Vahyazdata .(12. H. bei 
Rakha) 	setzen wir deshalb in das 3. Jahr. 	Die zweite (6. I. am 
Berge Parga), die mit der Gefangennahme des Emporers endete, 
fallt dann in das 4. Jahr. 

Damit war jedoch der Aufstand noch nicht abgethan. 	Vahyaz- 
data hatte eine Heeresabteilung nach Osten gesandt. 	Diese stiess 
mit Vivana, dem Satrapen von Arachosien, welcher dem Darius 
treu blieb , 	zuerst am 13. X. (des 3. Jahres) bei Kapigakanig und 
nochmals am 7. XII. in der Gegend Gandutava zusammen. 	Die 
wenigen Reste wurden dann (wohl bald darauf) bei Argada auf- 
gerieben. 	Das war der Ausgang der zweiten Emporung Persiens. 

Wahrend Darius, wie er sagt (Beh. IV 76 ff.), in Persien und 
Medien war, fielen die Babylonier zum zweiten Male ab. 	Nun hat 
er aber nirgends angegeben, 	dass er in Persien gewesen sei. 	Ich 
glaube, dass Duncker Recht hat, wenn er die Worte „Wahrend 
ich in Persien und Medien war" so erklart (a. a. 0. 485 Anm. 1): 
Als ich mit der Niederwerfung des FravartiI und des Vahyazdata 
beschaftig,t war. 	Der zweite falsche Nabu-kudur-usur, ein Armenier 
Arakha, trat zuerst in Dubala in Babylonien auf, nahm aber dann 
auch die Hauptstadt selbst in Besitz. 	Darius sandte den Dileder 
Vindafra, der Babylon eroberte und viel Volk totete. 	Arakha selbst 
wurde am 22. Markazang gefangen 'genommen mid dann mit semen 
Anhangern gekreuzigt. 	Was nun das Jahr theses zweiten babylo- 
nischen Aufstandes anlangt, so konnen wir gegenwartig nur sagen, 
dass er nicht vor dern 3. Jahr stattgefunden habe. 	Alle weiteren 
Anzeichen, aus denen man die Zeit genauer bestimmen zu konnen 
glaubte, erweisen sich bei naherem Zusehen als triigerisch. 

Oppert (a. a. 0. 271) hatte den Aufstand des Arakha in •das 
7. Jahr des Darius gesetzt, weil es keine aus diesem Jahr datierte 
Urkunde gab. 	Jetzt sind jedoch nicht weniger als 15 (S tr. Dar. 

Dd. LI. 	 34 
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Nrr. 219-233) hekannt. 	tlberhaupt findet sich in den Datierungen 
der 	alteren Texte 	aus Darius' Zeit 	nur 	eine 	einzige 	Liieke, 	die 
den 	$chluss nahelegen 	kiinnte, 	class 	sich wahrend 	derselben 	die 
Empiirung 	des Arakha zugetragen hahen 	kilnnte 	(dariiber sofort). 
Vielleicht ergeben sich spiiter noch mehr soldier Lilcken, wenn es 
gelingt, 	diejenigen Texte auszusondern, 	die 	sich auf don II. oder 
den III. Darius beziehen. 	Duch versprieht eM solches Unternehmen, 
wie schon angedeutet , nur dann Aussicht auf Erfolg, wenn die 
Urkiinden aus der Zeit des Xerxes

A 
 und der Artaxerxes vorliegen 

werden. 
Wenn die beiden Nabu-kudur-usur-Tafelehen vom 14. VT. mid 

vom 16. VII. des 1. Jahres (s. oben) wirklich auf Arakha zu beziehen 
waren — was ja an sich nicht unwahrschinlich ist — so batten 
wir auch einen gewissen Anhalt zur Bestimmung des Mounts Mar- 
kazanag. 	Da die Empilrung sicher sehr bald gedampft worden ist, 
so konnten wir diesen Monat unbedenklich mit dem Tigritu gleieli- 
stellen. 	Das Datum der zweiten Eroberung Babylons wiirde also 
22. VII. sein. 	Das Tahr bleibt aber 	ebenso 	ratselhaft wie zuvor. 
Wir miissen ja den Aufstand Arakhas so frith als niiiglieh, in das 
3. oder 4. Jahr setzen, wenn anders Dunekers Erklarung, 	der 
Worte: 	„Als ich 	in Persien und Medien war' richtig, 	ist. 	Aber 
sowohl aus dem 3. wie aus dem 4. Jahre besitzen wir Datierimg,en 
vom VI. und VII. Monat mit dem Namen des Darius. 	Die Dicke, 
von der oben die Bede war, findet sich zwischen 23. II. und dein 
II. V. 	des 	4. Jahres 	(S tr. Nrr. 69 u. 70). 	In 	diesen 	70 	'Ligon 
kiinnte der Aufstand ausgebrochen und niedergeworfen worden mein. 
Der Markazanag 	ware 	dann 	der 	VII. Monat1). 	Dass dann die 
Tafelehen 	vom 	14. VI. 	und 	vom 	16. VII. 	unml;glich 	auf den 
zweiten falschen Nabu-kudur-usur zu beziehen waren, ist klar. 	Zur 
Ermittelung des Jahres hat man sich noch einer Urkunde bedienen 
wollen, die seltsamerweise aus dem 11. Jahre des Kambyses datiert 
ist (der Monat ist abgebrochen, 7. Tag). 	Dieser Text (veriiffentlieht 
von Pinches a. a. 0. 490 u. Tafel) 	hat 	zu 	den verschiedensten 
Vermutungen Anlass gegeben. 	Pinches lasst den Kambyses his 
519 regieren oder wenigstens von dem Volke als regierend he- 
trachtet werden. 	Schrader (Ztschr. f. agypt. Spr. 17, 39 ff. 1879), 

1) 	Justi 	hiilt den 	Markazanal 	aus 	etymologischen Griinden 	fiir den 
XI. Monat. 	Indessen ist zu bedenken, dass der Name uns nur in der susischen 
Form iiberliefert ist, wahrend die entsprechonde altpersische unbekannt ist und 
auf verschiedene Weise 	bergestellt warden kann , 	da sus. m altp. m und v, 
sus. k altp. k und g, sus. x altp. z, a und j wiedergeben 'carmen. 	Hiernach 
ist die, iibrigens sehr ansprechende Erklarung Justis doch weft davon ent- 
fernt, sicher zu sein. 	Justi setzt dann die Ergreifung Arakhas in das 7. (oder, 
mit Einschluss des „Regierungsantritts", 8.) Jahr des Darius — tneiner Ansicht 
nach an sich schon zu spkt —, sieht sich aber ausserdem genotigt , 	da vom 
6. XI. dieses Jahres 	eine Urkunde 	des 	Darius vorliegt , 	die 	gutbeglaubigte 
Tageszahl des susischen Textes (22) gegen dio minder gut beglaubigte des alt-
persischen (2) zu vertauschen. 
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danaeh 	awl; 	Duneker (a. a. O. 397 Anni. 1) nahmen an , 	dass 
Kambyses schon zu Lebzeiten 	des Cyrus 	Kiinig, 	von Babylon ge- 
worden sei — eine Annalinie , 	bei 	der 	man 	sich auf ein anderes 
Tafelehen 	(- t r. Cambyses Nr. 81) 	siiitzen 	konnte , 	(lessen 	Datum 
ballet: 	„Babybm, 	25. IX., 	Jahr 1 	des 	Kainbuzija, 	K6nig,s 	von 
Babylon; 	damals war Innis, sein Vuter. Kiinig der Lander'. 	In 
der That seheint dieser Text zu beweisen, dass Kambyses mindestens 
9 Mona( e \ or des Cyrus' rod Konig von Babylon geworden war. 
Preiliell 	ist 	die 	Lucke 	vim 	mindesten 	2 	vollen 	ittliren , 	welche 
zwisehen 	dem sonst 	spatesten nifelelien aus Kambyses' Zeit (S.  t r. 
Nr. 412, datiert: 27. XI. des 8. Jahres) 	und 	dem 	„allerspatestenh 
blaIll, auf diese Weise kaum 	genagend 	erklart. 	Unger (a. a. 0. 
288) und, 	illin folgend. Me y or (a. a. 0. § 504 Anm.) setzten die 
Urbtinde in die Zeit der Wirren in Babylon, die (lurch din zweiten 
falschen Nabu-kthlur-usur heraufbeschworen worden waren. 	So an- 
spreeliond 	(ler 	Gedanke 	an 	sich auch ist , 	dass 	der Verfasser 	des 
Text es 	in 	seiner 	Verlegenheit , 	um 	keinem 	der 	beiden 	lebenden 
Despoten 	zu nahe 	zu 	treten, 	eine 	neutrale 	Aera Cambysis 	an- 
gewendet 	hatte , 	so 	lust 	er 	lob 	die Schwierigkeit 	nicht. 	Dem 
11. Jahre 	des Kambyses 	w(irde 	this 	3. des 	Darius 	(die 	Zeit 	des 
„Regierungsantritts" eingerechnet) entsprechen, in dem ja die zweite 
Eniporung Babylons 	ausgebrochen 	sein 	konnte. 	Aber 	auch aus 
diesem 3. Jahre des Darius besitzen win wie schon erwiihnt, Tafel- 

Nrr. 39-59), 	 Monaten 	Aus- ellen (St r. 	 und 	zwar 	aus alien 	mit 
nahme des I., 	den jedoch Darius noch in Babylon zug,febracht hat. 
Hierzu kommt noch, dass die Urkunde, welche aus dem 11. Jahre 
des Kambyses herrahren soil , Hach anderer Ansicht gar nicht aus 
diesem, sondern 	aus dem 1. :Wire stammen soli. 	Strassmaier 
(Camb. Nr. 97) 	giebt sie miter dem Datum 7.?, 1. Jahr. 	Er halt 
also das, 	was Pinches 	und 	Schrader als 	des Zahlzeichen 10 
ansehen, fiir eine ztuallige Vertiefung 	des Thones. 	Innere Grande 
scheinen ihm Recht zu geben. Mustert man namlich die Inschriften 
aus 	des Kambyses' Zeit auf die Titel hin durch , 	so 	findet man, 
(lass dieselben 	anfangs bunt 	abwecliseln: 	Bald wird Kambyses als 
„Konig von Babylon. Kiinig der Lander', bald einfach als ,Kiinig 
der Lander' bezeichnet. 	I3eide 	Formeln 	charakterisieren 	ihn 	als 
Grosskiinig. Einige Male fehlt, hochst unehrbietiger 'Weise, jedes Pra- 
dikat , 	often aber 	erscheint 	er 	als 	„Kiinig von Babylon', viermal 
(Nrr. 36, 42, 46, 81) 	mit 	Zusatzen, 	die 	ihn 	mit 	griisserer 	oder 
geringerer 	Deutlichkeit 	als 	Unterkonig 	seines 	Voters 	erscheinen 
lassen, 	das 	letzte Mal 	am 	25. IX. 	des 1. Jahres 	(s. oben). 	Des 
letzte sichere Datum, tiro wir die einfache Bezeichnung ,Konig von 
Babylon' 	finden, 	ist 	20. X. des 1. Jahres. 	Dieselbe Formel 	soli 
nun nach 10-jahriger Pause nochmals angewendet worden sein, da 
sie auch auf dem angeblich aus dem 11. Jahre stammenden Tafel- 
chen wiederkehrt. 	Dies 	ist 	einfach 	unmiiglich. 	Wir miissen also 
den fraglichen Text mit Strassmaier in das 1. Jahr des Kambyses 

34* 
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setzen. 	Damit PAIR auch der letzte Anhalt, 	den man fiir die An- 
setzung des zweiten babylonischen Aufstandes zu haben glaubte, 
and es bleibt nur die Wahrscheinlichkeit , dass Arakha sich die 
Abwesenheit des Grossktinigs so bald als moglich zu nutze gemacht 
haben, dass also seine Emporung spatestens im 4. Jahr des Darius 
erfolgt sein wird. Der Aufstand des Arakha ist der letzte von 
denen, welche den Thron des Darius im. Anfang seiner Herrschaft 
bedrohten. 	Wir konnen deshalb auch diese Ausfiihrungen schliessen, 
die hoffentlich die Schwierigkeiten, mit denen chronologische Unter- 
suchungen caber jene Zeit gegenwartig verknupft sind, in klares 
Licht gestellt haben. 

Der Ubersichtlichkeit halber gebe ich meine Ansdtze nochmals 
kurz in Tabellenform: 

Jahr des 

Kambyses Darius 

8 27. XI.  Letztes Datum des Kambyses 
14. XII.  Auflehnung des Gaumata (Bardiya) 

9 1 9. I. Thronbesteigung des GaumNta 
19. I. Erstes Datum des Barzija 

Aufstand des Athrina in Susiana 
Aufstand des Nidintum - Bel (Nabu-kudur-

usur III.) 
7 14. VI. Erstes Datum des Nabu-kudur-usur III.? 

1. VII. Letztes Datum des Barzija 
10. VIII. Sturz 	des Gaunita. 	Thronbesteigung des 

Darius 
Beseitigung des Athrina 

21. IX. Letztes Datum des Nabu-kudur-usur III. 
27. IX. Schlacht am Tigris 	' 

2. X. Schlacht bei Zazannu am Kuphrat 
Einnahme 	Babylons. 	Hinrichtung 	des 

Nidintum-B el 
Aufstand des Martiya (Ummannis"•) in Susianat  

alsbald niedergeworfen 
Auflehnung des Fravartg in Medien 

27. X. Schlacht bei Marta in Medien 
20. XI. Erstes Datum des Darius 

10 2 Verbreitung des medischen Aufstandes nach 
Armenien 

8. II. Schlacht bei Zuzu 
18. II. Schlacht bei Tigra 	in Armenien 
9. III. Schlacht bei Uhylima 

15. X. Schlacht bei Izzila in Assyrian 

11 3 Auflehnung des VahyazdRta (Bardiya II.) 
in Persian 

12. 
30. 

IL 
II. 

Schlacht bei Rakha 	} in Persian Schlacht bei Autiyara 
Darius zieht von Babylon nach Medien 
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Jahr 

ICambyses 

des 

Darius 

11 3 26. Adukang 	Schlacht bei Kundurug in Medien 
Aufstand 	des 	Cithratakhma 	in Sagartien, 

von Takhmaspida niedergeworfen 
Auflehnung der Parther und Hyrkanier 
Auflehnung des Frada in Margiana 
Weiterverbreitung des Aufstandes des Vah- 

yazdiita nach Arachosien 
23. IX. 	Niederlage FriWas in Margiana 

Gefangennahme 	des 	Pravarti's' 	bei 	Raga. 
Ende des medischen Aufstandes 

13. X. 	Schlacht bei KIipihkang } in Arachosien 7. XII. 	Schlacht bei Gandutava 
Schlacht bei ArA"Ndii. 	Ende des Aufstandes 

in Arachosien 
22. XII. 	Schlacht bei Vispauzata in Parthien 

12 

der Redaktion 
als ich erfuhr, 
lichen Aufsatz 
wiirde. 
vielen Punkten 
meinen Aufsatz 
versehen, 
zu stellen. 

Nachwor 

4 

t. 
der 
dass 

Die Lektiire 

im 
der Redaktion 

Justis 

von 

1. I. 	Schlacht bei Patigrabana. • Ende des par- 
thischen und hyrkanischen Aufstandes 

6. I. 	Schlacht am Barge Parga in Persian. 	Ge- 
fangennahme des VahyazdAtal 

	

Auflehnung 	des 	Arakha 	(Nabu - kudttr- 
user IV.) in Babylonien. 

	

22. Markazana:d (IV.?) 	Eroberung BabyIons. 	Hin- 
richtung des Arakha 

Vorstehender Aufsatz war von mir bereits friiher 
ZDMG. eingeliefert, aber zuriickerbeten worden, 
derselbe eventuell mit einem im Druck befind-

fiber die altpersischen Monate kollidieren 

	

dieses Aufsatzes, 	dessen Ergebnisse 	in so 
den 	meinigen 	abweichen, 	bestimmte 	rnich, 

ganzen unverandert, aber mit einigen Zusatzen 
nochmals zum Abdruck zur Verfugung 
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Vokabularfragmente ost-tibetischer Dialekte. 
Von 

• A. von Itosthorn. 

Die nachstehenden Fragmente eines Vokabulars wurden ge-
legentlich einer Reise gesammelt, welche ich im Jahre 1891 in 
das Gebiet des Goldstroms im Westen der Provinz Ssrich'uan unter- 
nahm. 	Politisch gehort dieses Gebiet zu China, ethnographisch 
muss es zu Tibet gerechnet werden. 	Naheres fiber Land mid 
Leute bringt das erste diesjahrige Heft der Mitteilungen der k. k. 
geographischen Gesellschaft in Wien. 	Der Goldstrom (Chinch'uan) 
ist der Oberlauf des Tatu- oder T'ung-ho und ist der bedeutendste 
Nebenfluss des MM. 	Er entspringt wie dieser im MM- Gebirge, 
welche 	die Stromgebiete des Huang-ho und des Yangtse scheidet 
und die Provinz Sstich'uan in" Norden gegen. Kansu und Ch'inghai 
(Koko-nor) abschliesst. 	Er hat einen meridionalen Lauf und ist 
im Westen durch 	einen 	parallel 	verlaufenden 	Gebirgszug vom 
Yalung (Nia-rong) getrennt. 	Die Region, welche sich von diesem 
Gebirge bis an den MM-Fluss erstreckt , 	ist 	von verschiednen 
indigenen Vtilkerstammen bewohnt, welche in einem tributaren Ver-
haltnis zu China stehen, aber auch dem Einflusse der tibetischen 
Hierarchic unterworfen sind. 	Sie erfreuen sich je nach ihrer Lage 
und Entfernung von den Verwaltungscentren einer grosseren oder 
geringeren Autonomic mid Iverden 	von 	indigenen Hauptlingen 
regiert, welche den Militarbehorden von Sungp'an, Mou-chou, Tsaku 
und Moukung verantwortlich sind. 

Uber die Eingebornen im Verwaltungsbezirk von Sungp'an, 
welche die Quellgebiete 	des Chinch'uan mid des Min bewohnen, 
weiss man nicht viel mehr, als dass sie grosstenteils Nomaden sind 
und im Gegensatz zu den sfidlicheren Man - Stammen als Hsifan 
bezeichnet werden. 	Siidlich von ihnen, etwa zwischen dem 31. und 
32. Breitegrad, liegt das Verwaltungsgebiet von Tsaku (auf unseren 
Karten meist irrtiimlich als Limin-fu angegeben) und dies& um-
fasst die Stamme der C h o k'o c h i (Lchog-rtsi, spr. Chog-tsi), Somo 
(Po-mo), Sungkang 	(Zun-ga) 	und 	T angp a 	(Tam-ba), 	ein- 
geschlossen zwischen dem grossen Goldstrom und einem linken 
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Nebenfluss desselben,, dem Somo-ho. 	Der Distrikt Wench'uan am 
Min ist von Mou-chou abhangig und beherrscht den grossen Stamm 
der Wass fi, welcher vorwiegend die rechten Seitenthaler des Min 
zwischen Wench'uan und 	Kuan-hsien 	inne 	hat. 	Zwischen 	der 
Miindung 	des 	Somo-ho 	und jener 	des 	kleinen 	Goldstroms 	bei 
Changku (Prangu) liegt das Gebiet Chinch'uan im engeren Sinne. 
Die beiden Parallelthaler 	des grossen und des kleinen Chinch'uan 
bildeten his 	zuin Jahre 1776 	zwei tributare 	Territorien, 	welche 
als 	Tsuchin 	oder 	Ta 	Chinch'uan 	und 	Tsanna 	oder 	Hsiao 
Chinch'uan unterschieden wur- 
den. Infolge langjahriger Aid- 
stande verloren dieselben ihre 
TJnabhangigkeit 	and 	wurden 
der 	chinesischen 	Verwaltung 
einverleibt. 	Sie 	bilden 	zu- 
sammen den modernen Distrikt  
von Moukung. 	Einige kleinere 
Stilmme 	in 	diesem 	Gebiete, 
welche den Chinesen bei der 

. sagas 

Unterdriickung der Aufstande wok. hi 
Dienste 	geleistet hatten, 	be- 
wahrten 	ihre 	Selbstandigkeit 

1  

S 	g 
 

un 	/ 

unter 	indigenen Hauptlingen. 
Es sind dies der Stanmi der 
Chossfichiapu (K'ro-skyab, 

n.ka 	,h,,,  
chossa- [Ma= eltlopu 	.t.  

spr. Tro-jyab) am rechten Ufer  ICaars-haien 

des 	grossen, 	und 	jener 	der Pali 
Palralig

t 
 kijih 

Wojih 	(Hgo-zi, 	spr. 	Go-zi) Ze 	-' 	> ..16ukrusg 

in einem Seitenthal des kleinen Clugg9A-g, Zermair 

Goldstromes. 	Siidlich von den 
Chossilchiapu finden 	sich 	die 1m:ilia:kr 

Stamme der P ati mit ihrem 
/re 

Hauptsitz in Ningk'a (Nying- 
hgag, spr. Nyingga) und der r,„„,_A, 

Magog 

Pawang. 	Westlich von den 
letzteren liegt das Gebiet der 
K e s h e t s a (Gi - she - ts'a). 	Siidwestlich von Moukung, 	in einem 
Seitenthal des kleinen Goldstroms, ist Hanniu gelegen, 	kein be- 
sonderer Stamm, sondern nur eine kleine Gemeinde. 	Etwas welter 
ostlich davon haben wir das Territorium von M u p'in g (Sbring-pa, 
spr. Dring-pa)1). 

Dass die 	genannten Stlimme samtlich der tibetischen Rasse 
angehoren, ist an ihrer physischen Erscheinung, wie an Kleidung, 
Sitten und Sprache deutlich zu erkennen. Hinsichtlich der letzteren 

1) Die 	tibetische 	Schreibung 	in Klammern ist nach 	dem Verzeichnis 
p. 344 in Rockhill's „The Land of the Lamas", London 189.1. 
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wurde mir von Eingebornen mitgeteilt, 	class sie drei Abstufungen 
unterscheiden. 	Die erste Stufe ist in dem Dialekt von Tachienlu 
gegeben, welcher als sehr rein gilt und noch in Changku gesprochen 
wird. 	Die zweite Abstufung wird von den Dialekten von Pawang 
und Keshetsa gebildet. 	Sie 	steht der ersten 	noch ziemlich nahe, 
ist aber bereits in dem benachbarten Pati nicht mehr verstandlich. 
Die dritte Gruppe endlich umfasst die Dialekte aller nordlicheren 
Stamme, der Pati, Chossilchiapu, Wojih, Wassii, Tangpa, Sungkang, 
Somo 	und 	Chok'ochi. 	Die dialektischen 	Untersehiede 	zwischen 
diesen sind nicht bedeutend, hingegen der Abstand vom Tibetischen, 
wie aus nachstehendem Worterverzeichnis ersichtlich , schon sehr 
betrachtlich. 

Das vorliegende Vokabular umfasst nur drei Dialekte und ist 
auch ftir diese nur sehr fragmentarisch. 	Indessen, da es die ersten 
Sprachproben einiger schwer zuganglicher und bisher unerforschter 
Stamme bietet und eine Gelegenheit etwas besseres an seine Stelle 
zu setzen sich so leicht nicht wieder 	ergeben diirfte , 	so liess ich 
mich bestimmen, dasselbe in dieser bescheidenen Form der Offentlich-
keit zu dbergeben. 

Transskription. 

it wie o im engl. pot, kurz abbrechend, der Muta-Auslaut (k, t, p) 
oft noch vernehmbar. 

wie u in engl. sun, kurz. 
. wie deutsches sch. 
0 wie deutsches tsch (in chinesischen Wortern ist die Transskription 

ch beibehalten). 
z wie z in engl. zero. 
1 wie franz j 
Der Apostroph hinter Konsonanten macht diese zu Aspiraten. 
Der Acutus ist Zeichen des Silbentones. 

Wass ti (M = Mup'ing, W= Wojih). 

trmC Mann 	 teya' Hand 
„ 	temina Manner 	 tam( Fuss 

tend Frau 	 taktg Bauch temi teming Frauen 	 (it'd 
ajte Kind 	 tegni Herz 
/Neu Kopf 	 taglii Lunge 
tegnii Nase 	 tate Leber 
temniak Augen 	 potit Nieren 
tek' ci Mund 	 taini Eigeweide 
trnd Ohr 
tcatdu Haarel 	 mingwa' Rind 
tegncigu Bart 	 key° Ziege 
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RI Hund ts'd Salz 
bro muru Pferd haitsd Pfeffer, roter (chin. hal- 
tarkd Maultier chiao) 
pdk Schwein zartsd Pfeffer, schwarzer (chin. 
pats& junges Schwein hua-chiao) 
teri Katze jdimo Thee (chin. clea-ye) 
pia Ratte taskar tsamba 
pailod Hahn taptu (tib. bdru) Butter 
paimsi Henne tapot Mehl od. Vermicelli (chin. 
putsd Hiihnchen mien) 

mama(lc) 01 
kg.ni Sonne pbm (pokung M) Eier 
tsela Mond pd(1c)&'a Schweinefleisch 
tsert Sterne icicir Schweinefett 
term Himmel c'id. Wein 

, 	goping schones Wetter smou Medizin 
, 	magiorn schlechtes Wetter 

tiep6 Jahr 
tietsld Monat 
tan/ Tag 

tej'i Wasser 
tem( Feuer 
tdwd Berg 
tepte Erde 
prdled Abhang 
pralei Mile 
tert Weg 
zing Brficke 
tewag  Hans 
kte Baum 
zegu Stein 
tarni Gold 

Ookjt Tisch 
leit Schale 
murts,/ Messer (Schwert) 
tart Messer (kleines) 
ganso Hacke 
laaung (chin.) Feuergewehr 
mok'Ur Feuerstein 
ts'outr Stahl 
tanple Theekessel . 
taxxi, Essstabchen 
tdyo Bratpfanne 
tent's Feuerzange 
("-,'uin't (letru-tra) 011ampe 

tew& Kleider 
paonge Silber iii la (temt'ung W) Zopf 
.§6M Eisen toutsa Stroh-Sandalen 
sosnuir Kupfer tektsd Lederstiefel 
k'ri (mrdss M) Reis nan2ing Ohrringe 
telu Weizen (laid (ktraptrdp) Fingerring 
giime (chin.) Mais tampok tsdo Schuhe 
taro Buchweizen katdr Knopf 
sa Gerste (chin. ch'ing-ko) zgrok Armband 
tast6 Bohnen testid(k) Glirtel 
fent'An Gemiise (chin. ts'ai) lend( 	Wadenbinde 	(chin. 	ko- 
tak'it Tabak chiio). 
krmdk'u Opium koeld (kuangsldng) Beinkleider 
a Holz tarn Turban 
kdtsa Strob &Van (chin.) Taschenuhr 
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tdkajte Nadelbtichse konegtle /comet 	25 
golok Glasperlen „ 	koj,o(k) 	26 
sou Papier „ 	kants 	27 

„ 	korio(t) 	28 
ga'pa (Rufname) Vater „ 	konga, 	29 
gomit ( 	, 	) Mutter kosane:gtte 	30 
ngai (cafe M) alterer Bruder ,, 	kette 	31 
nga(':,1 

	

	Bruder ,jiingerer u. S. w. 
ngai Schwester kopliate 	40  
at Mutterschwester komu:s'tte 	50 
aun't (Rufname) alter Mann koc',ogtte 	60 
apt ( 	„ 	) alte Frau ko.;;natte 	70  w'arid;s'tte 	80 

kunguatte 	90 
IceipA Chinesen 
tsiinii Eingeborne (Mantse) 
itsepu Stamm von Mup'ing 
erkopu 	„ 	„ 	Wassil 

prig 	 100 

tests'd(t) 	erste Stunde 
Ndrgur didrpu Haupt des konests'il(t) zweite Stunde 

Wassii-Stammes U. S. w. 
Gole didrpu Haupt des Wojih- 

Stammes telea 	1 Fuss (lane) 
kone.sk'd 2 „ 

trkt 	 1 gtiek'd 	10 „ 
tea, 	 2 
kosom 	 3 

4 
k
kopa 

u. s. w. 

yd ich 
oma 	 6 

koj,o 	 6 
kaings 	7 
web-ea 	 8 
kumga 	 9 

no du 
tentrie er (sie, es ?) 
koede alle (Pluralsuffix) 
yo lea& wir (alle) 

style (retie) 	10 
sane 	 11 
gtanis 	12 

u. s. W. 

koprii'm weiss 
gtias6m 	13 kond(k) schwarz 
gapa 	 14 orni. rot 
gtiama 	15 tung121 (chin.) griin 
Ria(p)06(k) 	16 Zan (chin.) blau 
htokn:e's 	17 koktle gross 
htorio(9 	18 kokj,te klein 
htiongu 	19 tec`;'1 weit 
konatte 	20 macri nahe (nicht weit) 

s 	kette 	21 tevanio kalt 
,, 	karats 	22 matavanio warm (nicht kalt) 
,, 	1coseira 	23 tesdlo heiss 
„ 	kopa 	24 
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e;eSci hier lcopan kommen, komm ! 
aluM dort n,at';'kn gehen, geh ! 
alb oben tak'xi tamen (Tabak) rauchen 
all unten taednanatsu lesen 
nidspa sehr tastitingi.in4 schreiben 

tec'..'i sehr weit (yo) taedgolan (ich) schreibe 
,, 	temnic)(7c) sehr viel (no) tastkigala (du) schreibst 

t'lstie wie viel? (nra) tastOingalat (er) schreibt 

iht  , 	}was kostet? „ 	nap u 
(yo 	lco(*;te) 	tat' d gana 	(wir) 

schreiben 
p'u koktle teuer u. s. w. 
matap'xi waknic tat'dgana 	(gestern) 	ge- 1 billig manep'xi schrieben 
zii eistieta 	Geld 	wie 	wiel? ((';'id) korai (Wein) trinken 

= was kostet es ? mamit nicht trinken, ich trinke 
trmi t'lstievan 	Leute 	wie 	viel nicht 

(sind es)? eekadn was sagst du? 
toipu 	t'lstie 	Kinder 	wie 	viel lcitomin horst du? 

(habt ihr)? mcItomin ich hore nicht 
astie c‘;'1 wie weit (ist es)? kawdn (Schuhe) anziehen 
(no) t'lstie pax-ml wie 	alt (bist katdi 	( 	„ 	) ausziehen 

du)? mnalcats'6 (im Feld) arbeiten 
kosanegtie pu 30 Jahre 
ruing ja 

troalada(k) 	es temuletilA (W)) 	regnet 

and nein taipolcalli es schneit 
cant heute veto nanln (bier) setze dich! 
sant morgen tazdi (ich habe) gegessen.  
sadl tibermorgen mezdi (ich babe) nicht gegessen 
7c'odt 	in 3 Tagen sad /cop& Friihstiick breiten 
k'ungtte „ 4 	„ tomtso „ 	Mittagmahl 	n 
nzangtle , 5  
pantie 	„ 6 	, 
wa:s'Ted gestern 

niaprt „ 	Abendmahl 	, 
sazt zai Friihstiick einnehmen 
tomts6 zaiMittagxnahl einnehmen 

waSdtte vorgestern niaprt , Abendmahl 	, 
nest 	Begrussungsformel 

tazdi (sdlc'i M) essen niaple napdng Danke 
(saksl M) friihstiicken 
(zie p'uz6 M) Fleisch essen 

jdito ich gehe (Abschiedsformel, 
chin. tsou-la) 

kormdn (1.2z M) schlafen omola 	lask,oc`..'en 	Adieu 	(Ab- 
kakl kaufen schiedsformel, chin. man-tsou) 
kamp'dr verkaufen t'l krmien was ist dein Name? 
(muru) ganesjo reiten (ein Pferd) 
lcopc'd gehen (zu Fuss) 

. . . krmien mein Name ist . . . 
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Pati: 
koiVi Mann yikmain (chin.) Mais 
tense Frau id Buchweizen 

teme Feuer ttd4r• u a 	I Kind WI Wasser 
tdku Kopf jeidi Licht 
tan/ Kase  zegzi Stein 
Vanes Mund galepu Baum 
tentnia Augeu /dem Haus 
trrai Ohren •nett teza Brot (mono) essen 
44/cOu Haare nevi Um Wasser trinken 
tenze4 Zopf kotte eins 
fel/4 Hand koneS zwei 
tamt Fuss kostim drei 
mole Ochs , 
mow:a Kuh 

kopli vier 
komd lila 

kosii Ziege koi;o sechs 
koyd Schaf kokne sieben 
pa Schwein worie acht 
pie Huhn ic,cmga neun 
telei Weizen Si zehn 

?awang. 

wOr Nog 	mo Mand 	sni Nase 

Ilanniu. 
ngdru Mann 	 jiparasandrzi Berg 
puono Frau 	 ts'o Selz 
pale Kind ?emit Pfeffer, toter (hai-chiao) 
n46 Kopf vi Topf 
snd Vase p'erit &hale 
vinyl Augen Z-iats6 Liiffel, Schopfer 
kV Mund noarlati Fenster 
ndmZ'o Ohren Z-t eins 
idpo Hand ni4 zwei 
,kopo Fuss sd' drei 
ktro Haan' ii vier 
so Dane llgo-  flint' 
lip' .Ziege Yaril seas 
p'a Schwein, 
c ite scope). Pferd, alt 

&le' sieben 
ate aeht 

„ 	Irip6 Pfeid, king 1'96 neun 
mnyt Feuer 	' pa zehn 
ei!ire4'ut Wasser , jekeit elf 
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angnfe zwolf 	 guji C'te die Thfire aufmachen 
e;oksd" dreizehn 	 , 	mende die Thiire zumachen 
azde vierzehn 	 .§iiPi nindn't Holz bringen 
ider"g6 ffinfzehn 	 j'inj'ia jilundrti Wasser tragen 
Jedril sechzehn 	 mnyi eilmbo Feuer machen 
ridden siebzehn 	 k,elj Ile Kleider anziehen 
j.-iarcEe achtzehn 	 „ 	modrzi Kleider ausziehen 

Urge neunzehn 	 ts'ao hai (chin.) 411ga Sandalen 
niece zwanzig 	 anlegen  
tare h eute 	 shou p'a (chin.) j'iga Kopftuch 
k'artso gestern 	 umnehmen 
"(5.2,o morgen 	 kregicV mfe Gesicht waschen 
nuns iib ermorgen 	 sase J'ao morgens essen 
igro hereinkommen 	 zake 	, 	mittags 	„ 
menin hinausgehen 	 dzdro , 	abends 	, 
za schlafen 	 :,'17/?,'ia ytnt'en Wasser trinken 
i/u aufstehen 	 ei'21 (chin.) aneen Wein trinken 
m&t,c/ii sich setzen 	 cIena Une'en Thee trinken 
gomboaVd gehen 	 y4n, (chin.) jineen Tabak rauchen 
loyilnyce zuriickkehren 

Der vorstehende Aufsatz wurde mir von dem Herrn Verfasser 
vor ungefahr zwei Jahren auf das Liebenswurdigste zu freier Be-
nutzung ubergeben — woffir ich ihm bier nochmals meinen herz- 
lichen Dank ausspreche — , nur mit der Auflage , 	ihn nachher in 
dieser Zeitschrift zu veroffentlichen, eventuell mit einigen sachlichen 
Bemerkungen. 	Zu meinem grossen Bedauern ist es mir nicht 
moglich gewesen , mich dieser angenehmen Pflicht eher zu ent- 
ledigen. 	Heine Zeit war sehr in Anspruch genommen und ich 
wollte dock nicht darauf verzichten, auf die interessanten Folgerungen, 
zu denen er anregt, in unmittelbarem Anschluss damn hinzuweisen. 
So habe ich mich bisher auf eine Ankundigung (in meiner „Indo- 
chines. Causativ-Denominativ-Bildung“ 	S. 40) beschranken milssen. 

Es ware viel fiber diesen neuesten, hochst dankenswerten Bei-
trag zur Kenntnis der Sprachen Sifans zu sagen , allein der Raum 
erheischt Beschrankung, und so kann nur das Wichtigste kurz an- 
gedeutet werden. 	— 	Dem Tibetischen am nachsten steht das 
Hanniu; es nimmt sich, soweit wir nach dem vorliegenden Wort-
schatz urteilen konnen, in der That geradezu wie eM tibetischer 
Dialekt aus. 	Das Wass il. mit seinen Unterdialekten und dem sehr 
nahestehenden Pati schliesst sich eng dem durch Hodgsons mid 
Babers Vokabularien bekannten Gyar fi n g an, dem es ja auch 
raumlich benachbart ist. 	Sie zeigen, wie auch der Verf. bemerkt, 
betrachtliche Unterschiede vom Tibetischen; indessen stimmen sie 
andrerseits in vielen und gerade in typischen Formen (z. B. in den 
Praff. .§- , s-, r- 	in 	-g-nci [te-gnci], 	s-mou, 	-r-nd 	[te-rnd] 	u. a. 
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so genau mit ihm iiberein, 	dass sie m. E. doch wohl dazugezog,en 
werden nnissen , zumal da auch durch das Hanniu ein organischer 
Ubergang vermittelt zu werden scheint. 	GehOren sie aber zum 
Tibetischen, 	dann 	sind 	sie tiberaus interessant, 	und zwar haupt- 
sachlich durch ihre Prafixbildungen. 

Diese erwecken besonderes Interesse zuviirderst dadurch, doss 
sie 	so ausgesprochen vom Tibetischen zu 	mehreren ins Bereich 
des Barmanischen lafienden Naga - Sprachen 	(in den siidlichen 
Grenzgebirgen von Assam) hiniiberleiten. 	Das gilt nainentlich von 
dem Prafix te- (ta-), das wir hier wie dort in regelmassiger Funktion 
bei den Namen der Korperteile finden. 	So vergleiche man z. B. 
Wassii te-gnci (Pati te-,W) „Nase“, te-mniak (Pati te-mma, GyArang 
tai-myek, tam-myek) „Auge", t-rnd (Pati t-rni, Gyarung ti-rnj) 
„Ohr" u. s. w. mit te-ni, ta-nako , ta-nyi, te-ndh „Nase“, 	tenuk, 
te-nyik, te-nok, te-nik „Auge", te-narong, 	te-ldnnu, 	te-naung, te- 
nhaun „Ohr" u. s. w. im Ao-, Tengsa-, Nogaung- und Khari-Naga, 
die dies Prafix auch sonst bei primitives Stoffwortern anwenden, 
wie das WassA-Pati. 	In andern hinterindischen Sprachen tritt es 
weniger regelmassig, doch immerhin bedeutend haufiger auf als in 
den Himalaya-Sprachen, wo man es doch am ersten erwarten sollte. 
Nur bei 	dem Worte 	fiir 	„Kopf" : 	Pati aku 	(Wassii tclleu, 	in 
tci/cu-hc „Haare", d. i. 	„Kopfhaare", im Ggs. zu tand-gu „Bart", 
d. i. 	„Nasenhaare"), Gyarung ta- kó — wenn es hierhergezogen 
werden darf, was inir nicht ganz sicher ist — findet es sich bei-
nahe durchgehend vom Kiranti td-khzilo, td-klo (u. ahnl.) bis zum 
ta-kolak, ta-ko (u. ahnl.) jener Naga-Sprachen. 

Zum andern sind diese Prafixe dadurch interessant, 	doss sie 
geneigt sind ihren Vokal zu verlieren und direkt aus Vorsilben zu 
Vorbuchstaben zu werden. 	Ich finde im Wasstl-Pati folgende Bei- 
spiele dafiir: t-rnd (Pati t-rni, Gyarung noch ti-rne) „Ohr" neben 
sonstigem te- , t-rmi (Gyarung noch ti-rmi) „Mann' neben te-mi 
(Pati to-me) 	„Frau" , t-s/ci (in tie-tslez „Monat"; zu tie vgl. tie-pó 
„Jahr", 	k'ung-tie „in 4 Tagen" u. s. w.) 	neben 	tse-lei 	„Mond', 
.;'-tyie neben Se-tie „10". 	Dieser Schwund kommt ganz offenbar 
daher, dass der Accent (fair dessen Angaben wir dem Verf. umso 
dankbarer sein mtissen, als er sonst so oft vernachlassigt wird!) auf 
der Stammsilbe ruht. 	Hierdurch wird auch sonst in diesen 
Mundarten Verkiirzung 	and 	teilweise 	Lautausfall 	hervorgebracht, 
z. B. in kopli-gtte „40" (ko-pa „4"), kogne-kle „70" (ko4nts „7"), 
pa-tst „Ferkel" aus ptik „Schwein" (cf. pu-tsic „Hfihnchen" neben 
pai-, Pati pie „Huhn") mit dem Ubergangsgliede prt(k)-ki „Schweine-
fieisch", kosld neben kuangsldng (tib. rlaii-snam) „Beinkleidera, 
ga-pli „14' aus setae, atyie, gta- 	„10" 	und pit ”4", bei 	denen 
man ausserdem teilweise sehen kann, wie ein Stoffwort nach and 
nach zum Prafix wird. 	Die nachste Stufe 	der Verkiirzung ist 
dann der Ausfall des Vokals. — Indem sie uns das zeigen, bieten 
diese Dialekte, wie mir scheint, 	einen hochst wertvollen Beweis 
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aus 	dem Gebiete des Tibetischen 	selbst fur die Ent- 
stehung der sogen. vorgesehriebenen und iibergeschriebenen Buch- 
staben des Tibetischen. 	Man darf daher wohl mit ziemlicher Sicher- 
heit den tibetischen Vorbuchstaben d-, wo er, wie tillers, bei Namen 
von Korperteilen vorkommt (z. B. in d-gu „Kopf", das allerdings 
im Wassil - Pati 	gerade 	unregelmassig 	aceentuiert 	ist, 	aber 	im 
GyAriing, wenn ich Hodgsons Transskription richtig auslege, regel- 
massig: 	ta-kó), 	etwa aus *de-, tib. g- 	(in g-clig „1": 	Pati 	ko-tie 
[Wassii ke- tie s. „21"] , g-iiis „2" : 	Pati lco-nes 	[Wassii lco-Weg 
s. „221, 9-sum „3" : 	Wassii-Pati ko-s6m) 	aus *ge-, tib. b- 	(in 
b-rgyad „8" : 	Wassii wd-rid [cf. p-rid „100" : tib. b-rgya], Pati 
wo-rie) aus *be- und tib. z- (in z-la [-ba] 	„Mond" : Wassil tse-lci) 
etwa 	aus 	*tse- , *se-, und somit uberhaupt die tibetischen Vor- 
buchstaben 	aus Vorsilben herleiten, 	wie ich es, 	z. T. auf diesen 
Erwagungen fussend, in der oben 'genannten Arbeit gethan habe. 
Und dies ist far die allgemeine Vergleichung der indochinesischen 
Sprachen von fundamentaler Wichtigkeit. 

Es sind nur knappe Andeutungen, die ich Kier• habe geben 
konnen; 	spRter 	gedenke 	ich 	ausfiihrlieher 	auf 	das 	interessante 
Vokabular zuriickzukommen. 

Leipzig. 	 A. Conrady.    
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Zu Vollers, Beitrage zur Kenntnis der arabischen 
Sprache in Agypten. 

Aus einem Briefe von Herrn C. A. Nallino. 

Mi permetto qui alcune piccole osservazioni che si riferiscono 
all' italiano. 

ZDMG. L, 620: In italiano zizza si pronuncia con tutti e tre 
gli z =--- ds; quindi essa potrebbe essere rorigine della parola araba. 
Del resto, se anche quegli z fossero = ts, questa possibility sussi- 
sterebbe 	ancora; 	perche 	nell' 	Italia 	settentrionale 	e 	nell' 	Italia 
meridionale la pronuncia di s e z e molto irregolare. 	E l'arabo 
parlato tolse qualche volta i suoi vocaboli da dialetti italiani. 

P. 630: L'asserzione del Diez che 	non divenga mai c nelle 
lingue neo-latine , 3ni 	sembra troppo assoluta; essa e vera per lo 
spagnuolo e it portoghese, ma forse erronea per l'italiano. 	Al Cairo 
ed in Alessandria, gli Italiani hanno cambiato 1... . in carer (in Italia 
si strive harem 	e si pronuncia arem); la ii3'S.. 	sulla bocca di 
italo-egiziani suona caldua; rarabo 3L;._, e diventato canal° in 
Liguria ed in Calabria per significare facchino (credo che anche 
it greco modern abbia xauci2.og). 	Se si spogliassero antiche relazioni 
italiane 	di viaggi , forse si potrebbero trovare 	altri esempi di 
mutato in c. 

ZDMG. LI, 309. — ci.:,1,3_,...3:,,,o e l'italiano mastro (-= maestro) 
d'ascia, che significa falegname, e che ora si applica sopra tutto 
ai falegnami che lavorano a bordo d'un bastimento, oppure in co-
struzioni navali. 

316. — t.,..)_,...< non pub derivare dalr italiano coppa , 	perche 
it pl. c...)S..<1 si 	trova -gia, 	nel Corano. 	E l'aram. tt41z, che a sua 
volta viene dal basso latino cupa. 

P. 318. — Oltre lo spagnuolo barbotar si ha l'italiano bor-
bottare. 

P. 319-320. — Aggiungerei j.3LS,M afokata = avvocato, 
e i4;:ii !) l.i feiwriqa, pl. kz.)Lii,!).0 fawariq 	e 	 ftiwriqat = fabbrica. 

P. 321. — Tra i vocaboli francesi t.i)....,;.? brogram = pro-
gramme. — J.J...?  bank, pl. Zi.,:,.? buniik = banque. 

P. 322. — Se Y...010...o madama e in use in Egitto fin dalla 
prima meta di questo secolo, 6 probabile che derivi dal piemontese 
madama. 	La bolonia piemontese in Alessandria ed al Cairo era 
numerosissima. 	D'altra parte gli ufficiali piemontesi hann9 diffuso 
it vocabolo madama (oltre alcuni altri) in tutta la Colonia Eritrea. 
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Anzeigen. 
Bernkard V andenhoff , Nonnulla T arafae poetae 

carmina ex Arab ico in latinum sermonem versa 
notisque adumbrata. 	Berolini 1895. Mayer et Muller. 
81 pag. 	8°. 

Nachdem zu vier von den Diwanen der sechs alten arabischen 
Dichter 	teils 	Specialausgaben 	mit Noten 	und 	Scholienauszugen, 
teils Editionen mit Oriainalscholien erschienen sind, fehlen noch zu 
`Antara und Tarafa derartige das Eindringen in die Diwane er-
leichternde Publikationen von Erklarungen der arabischen Philologen. 
Die vorliegende Schrift, eine Berliner Doktordissertation, macht nun 
den Anfang mit einer Bearbeitung des Tarafa, von dem bier sechs 
Gedichte ins Lateinische iibersetzt und mit Noten erlautert werden; 
der Verfasser 	beabsichtigt in 	gleicher Weise 	den ganzen Diwan, 
mit Ausschluss der schon ofter behandelten Mu'allaqa, zu bearbeiten. 
Ausser den beiden Pariser und der Gothaer Handschrift, die schon 
Ahlwardt vorlagen, konnte er drei weitere inzwischen nach Europa 
gelangte Manuskripte , zwei des Britischen Museums (La . und Lb) 
und die Wiener (V) benutzen. 	Von diesen enthalten 	zweie Toll- 
standige Erklarungen, namlich La die Scholien des al-Agom, V die 
al-BataljUsis , 	von welch' Letzterem wir ja auch die Erklarung zu 
Imrulqais in zwei Orientdrucken besitzen. Alle diese Handschriften 
geben die Diwanrecension al-Agaras wieder , ja sie gehen alle, wie 
Verf. aus gemeinsamen auffalligen Eigentiimlichkeiten und Feblern 
erschlossen hat (S. 79), auf einen Archetypus zurfick. 	So erklaren 
sich auch 	natiirlich 	gemeinsame 	Fehier 	aller Codices1), 	wie 	das 
L'A 12, 5 (Ahlw.)2), 	den auch Vand. nicht beseitigt hat, und die, 
wie 	ich vermute , falsche 	Uberlieferung des Verses' Ahlw. 10, 4 
(s. unten), die freilich in den Scholien schon auf al-Asina`i zuriick-
gefiihrt wird. 

Die:tberlieferung der Gedichte Tarafas in der vorliegenden 
Recension ist im allgemeinen ebenso wenig vertrauenerweckend, wie 

1) Vorausgesetzt, 	dass 	nicht 	etwa 	das Richtige in 	einer 	oder einigen 
Handschriften steht and nur beim Kollationieren iibersehen ist. 

- 2) Wo Cod. E (in Algier, von dem Fagnan eine Reihe von Variationes 
dem Verf. mitteilte) das richtige hat; s. unten. 

Bd. LI. 	 35 
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die 	der andern alten Dichter. 	Fehlerhafte Aufeinanderfolge der 
Verse, das Durcheinanderschieben verschiedener Situationen , jahe 
neue Anfange , Durchbrechtingen des Zusammenhanges sind auch 
hier hauflg genug. 	In manchen Fallen, wie 	z. B. bei 19, 15, 
springen these Defekte so in die Augen, dass man annehmen muss, 
sie seien erst nach al-A`lams Redaktionsthatigkeit durch fehlerhafte 
Abschreiberthatigkeit verschuldet, indem ein Vers erst an den Rand 
geschrieben wurde and dann wieder an. falscher Stelle in den Text 
kale. In Kompositionsfragen reproducie# Vandenhoff in der Haupt-
saehe• nur die von Ahlwardt1-) geausserten Ansichten, ohne nennens- 
werte eigene Ergebnisse hinzuzufiigen. 	Und doch ware.  fiir solche 
immer noch Raum iibrig gewesen. 	So z. B. gehort in dem Ge- 
dicht I = Ahlw. 02), Vers 10 und 11 unmittelbar hinter 8 (also 

in Vs. 10 .i...).? zu lesen), Vs. 9 also an eine andere Stelle. 	Ausser .... 	. 

Vs. 13, den Ahlwardt schon versetzt hat, 1st Vs. 14-17 hier aus-
zuscheiden, wo vom Geliebten nicht mehr in erster, sondern plotz- 
lich in dritter Person geredet wird. 	Vs. 22 passt nicht an seine 
jetzige Stelle, da er den Zusammenhang von Vs. 21 und 23 sprengt. 
Vs. 37 gehort vor 35— 36, dagegen Vs. 35 nicht an diese Steller  
sondern zu Vs. 46-52 (vgl. das „wir“, nicht „sie" wie Vs. 36ff.). 
Vs. 53-54 schliesst sich an Vs. 39-45 durch das Subjekt „sie" 
an und kann von ihnen nicht durch die Vs. 46 —52, wo „wir" 
Subjekt ist, getrennt sein ; nachdem Vs. 53-54 von bier weg-
versetzt ist, schliesst Vs. 55-56 richtig an Vs. 52 an. Die. Verse 
55 und 66 standen sicher urspriinglich nicht bei einander in einem 
Gedicht; sie sind 	entweder Varianten , 	oder einer von beiden ist 
eingeschoben. 	Hingegen _wird fiir die Verse 49 and 67 die Pro- 
venienz von einem Dichter durch das in beiden vorkommende, 
sonst sehr seltene ts-..,!. 	l.,,, (=-- 3L, 	) gestiitzt. 	Einzelnes 	zu 	andern 
Gedichten vgl. unten. 	Es ist notwendig dass der rbersetzer und 
Erklarer eines Diwans, 	ohne 	im iibrigen 	die 	iiberlieferte Vers- 
folge zu andern, auf die Nahte und Klammern des Zusammenhangs 
scharf achte und in den Noten die Ergebnisse dieser Beobachtungen 
mitteile; das ist wichtiger,  , als 	die Angabe 	gleichgiltiger Wort- 
parallelen bei andern•Dichtern, soweit diese zur Sinnerlauterung 
nichts beitragen. 

Das Verstandnis 	der 	Gedichte 	wird 	durch 	die 	arabischen 
Originalerklarungen , die Verf. veroffentlicht, 	wesentlich gef6rdert 
und er selbst hat sich eifrig bemiiht , 	caber die 	vorkommenden 
Realien, Ortlichkeiten, Pflanzen, There u. s. w. durch Befragung 

1) Bernerkungen fiber die Eehtheit der altarabisehen Gedichte 59-61. 
2) Im folgenden bedeutet bei der Numerierung der Gedichte Tarafas die 

erste Zahl die Nummer bei Vandenhoff, die in Klammer dazugesetzte die bei 
Ahlwardt. 
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von Reisewerken und Autoritaten Aufklarung zu verschaffen. 	Da- 
gegen enthalt seine U bersetzung der Gedichte, desgleichen such 
seine Lesung und Reproduktion der S c h olien eine Anzahl von 
Missverstandnissen , 	die es wiinschenswert erscheinen lassen , dass, 
bevor der Verf. in der Bearbeitung des Dichters fortfahrt, auf sie 
hingewiesen werde. 	Hierbei mochte ich zugleich einzelne Fehler 
in der Uberlieferung und den Scholienerklarungen besprechen. 

In Gedicht I (= A o) 	Vs. 10 	ist 	s,..X.- 33 41 	(von 	der 

Wildkuh) 	nicht 	„cui est 	pullus striati 	colons", 	sondern 	„cui 

est dorsum striatum" ; vgl. Imrlq. 34, 15 	gam, eine Parallele, 4.4'l  

	

.... 	0, 
die Verf. 	selbst 	anfiihrt. 	— 	Vs. 20, 	Beim Lachen 	1_,....... 	--J...:j L_5 	. 

Das Schol. 	erklart richtig 	als 	 Vandenhoff ,_,0*. 	„Speichelffille; 
iibersetzt „dentium seriem", was von manchen Lexikographen neben 
jener Erklarung aufgefithrt wird. 	Allein das zweite Versglied „wie 
zerstossener Moschus 	im kalten 	Wasser", 	sowie 	Parallelen 	wie 

Agh. V, 157, 21 (A`ga Hamdan), Alstal 184, 3 beweisen, dass das 

Schol. Recht hat. — Vs. 22 eil ,4...,,...ai LM3  bezieht Vand. falschlich 
. .:-._ 

auf den Wind, statt auf die Geliebte; von jenem wtirde nur ,....;,..,50 
oder ein Synonym, aber nicht ,::,-41.i gesagt worden sein. 	Das 

schwere Aufstehen der Geliebten infolge ihrer dicken Oberschenkel 

und nates ist ja ein nicht gerade seltenes Moment in der Schilderung 

derselben. 	Das Scholion hatte dem Verf. ohnehin das Richtige 

gesagt. 	Dass Vs. 22 nicht hierher gehOrt (vielleicht vor Vs. 20), 

	

5 5 4 	 5 4 , 
ist 	schon 	oben bemerkt. 	— 	Vs. 27. 	In L.g.;,......J 	::-.P..; Lii3  hat t_s €,. 
Vand. das letzte Wort falschlich als Plural von 	L.....1 	statt als 0 
Imperfektum, wie das vorangegangene, verstanden; auch der dent- 

, 
fiche Hinweis seines Scholions 	3..2....? l 	-,L;., auf das Richtige kg.S..13 	B=1 

ist ihm entgangen. 	Das Suffix Lo macht seine tbersetzung et cum 

me increpant 	linguae 	vitupe r ant i u m unmoglich. 	Vielmehr, 

„Und wenn sie (die Frauen) mich }Innen, hOhne ich sie wieder; 
35 * 
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ich bin nicht schwachlich und elend". — V. 28. 	Das schtine und 
klare Bild, in dem der Dichter sich riihmt „ich fiirchte nicht die 

,w 	W . 

Naeht und bin nicht 	,..4W 3..s . 1st vom Schol. 	und von Vand. -, 
(,,armis orbatus") verkannt; es ist „stumpf an Klauen" (BM vom 
Liiwen"), d. h. schwach im Kampfesringen. 	IC 3.4K.1- 	N.ii oder 

,PLo 	 . 	. 

ilL:a3C 	
a ist „he is one who does not slay or wound an 

enemy" (Lane u. j.§.1,). 	In dem mitgeteilten Schol. scheint ubrigens 

der Text in den Worten t_5,LQ ,..A.Uq (..1 und N.? L.4.§...4  Lo. nicht in 

Ordnung. — Vs. 33b. 	In j,-.H_,L 	aoll „3_,„c (5 .xtS 	gehen die 

zwei 	letzten Attribute 	nicht 	auf 	den 	Baum 	(„scabunt 	lignum 
arboris robustae, solidae"), von welchem nicht ati gesagt wiirde, 

sondern auf einen Man n, auf welchen ,L)); nur bildlich angewandt 
.-:. 	, 

wird; vgl. das u...J.,;..1! tio..It ,  i.,,!  des Schol. — Vs. 42. 	„Nicht 

ist ihnen der Wein (zu) theuer 1.4.2  1,..il..: of" kann nicht bedeuten 

„cum 	pocula 	circumfe runt" ; 	dean 	L..) c_i...to 	ist 	intransitiv 

„hernmstehen um etw." 	Das Schol. 14 ...!5+..x..4 l.91.9.313.1 0. 	3  Utj.i)..:::, L.5t 
zeigt 	in 	den letzten 	zwei Worten das Richtige. 	Das 	..9..":,3;;:, L.0 

„sie halten ihn hoch" soli vielleicht l,935.:::. sein; „Der Wein ist ihnen 

nicht zu theuer, wenn sie ihn k a u f en und zu ihm kommen, um 
ihn herumstehend". — In dem hinter Vs. 51 einzuschaltenden Vers 
App. 10, 2 (Ahlw.) ist 	 .• in 	 _. 	.4,:..1•T t.i.,, (gegen das Schol.) nicht ...) 
„schuldlos“, sondern „glanzend, hervorragend" ; vgl. 	die Variante 

im Mubt. fl", 4 	 a. 3..i.:41 &t. — Vs. 53. t...53 0.= 	 az.3; 0,51,:::.-K,!  ...  - , 
r SD...2, ist falschlich 	als „manifestant 	injuriam ejus, 	qui 	ipsis 

damnum infert" gefasst, 	statt „sie ziehen hinweg, beseitig e n 

von solchen den Schaden, die ihnen ..." ; vgl. Qoran 10, 13, sowie 
die 	RA 	r...4..H. 	c N.Lc Lc %....4.ik 	(Asas al Bal.); 	vgl. 	,SLail 	%,....6...2,K.I1 
Boch I, 209, 6 (Kair. voc. Ausg.) „der Krieg htirte auf". 	Im 
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nachsten Vers, 54, r,.4).)L- 0.= (..i..4.). 	3..,:ai 	kann 	natiirlich kein 

Komparativ 	vorliegen 	 sunt consilia 	eorum quam „praestantiora 
.., - 

vicini eorum", sondern die bekannte Verbindung 1,,;,.c f..), 	bewirkt 

das 0 =• ' also „vorziiglich sind (die Erweisungen) ihrer Milde gegen 
- 	- 	- 

ihren Gast". — Vs. 69b. 	J.L:...1f t ,..cel! 	ct 	0,-cl.....J! 	(..x.3 r,.,Of nicht 

„sunt optime contendentes (ad summam gloriam) inter ho-

mines peregrinos", sondern wohl „sie arbeiten, bemiihen sich schon 

in (den Angelegenheiten selbst) Fremder1); vgl. cpli ,r,4 ,2. 15........, . 
— I (o), 72 k....)"..i3 nicht „poculum", sondern „sitularn" ; natiirlich 

bildlich. 

In dem Gedicht II = Ahiw. 19 ist Vs. 3-5 schon die rber- 

lieferung mangelhaft. 	In Vs. 4 ware die Lesart Ahlwardts (.5:43  
-0_ 

e.+P 	1/4...x.)) 	4, durch 	L.4.33)  j 	zu ersetzen gewesen 	da die 
-.. 	,:.. 	L- 	, 	, 	, 	.. 	, 	 , 

Codd. G, Pa, Pb (bei A), La 	und E 	letzteres 	iibereinstimmend 

bieten. 	Auch inhaltlich wird dies gefordert; denn da in Vs. 5 die 

3.,......,' 	noch Subjekt sind und dort erst gesagt wird, sie hatten die 

Statte, t33 , iiberschwemmt (b) infolge anhaltender Friihlings-

regen, so kann nicht schon einmal in Vs. 3b  von „imbres tenues 

primi" als der Hauptsache die Rede gewesen sein. 	Nach der von 

fast 	alien 	Codd. 	iiberlieferten 	LA. 	r,....P--2 	1 /4....iii 	,.. 	‘5_,...?-3 	konnte 3)   
...ii.33. )  den Glanz der durch den Regen erwachsenen Pflanzen be- 

zeichnen 2): 	„es laufen = fallen seine Spriihregen auf glanzenden 

- ,  
1) Vgl. die Variante j.d..1! 	..04V 	,..t 	0...5.=1-.......3c 	....s.3 	and die Erkhirung 

,1 	 r  -  
dazu Hizanat IV, 101 (s. Noten S. 53). 	Es liegt bier wieder das von 

- - 
„laufen" zu trennende Le.... „arbeiten, sich bemiihen in etw. (j)" Ham 659, 4; 

50_ 
Boch VII, 72, 8; Bald I, 620, 11; Tab I, 1052, 3 u. s. w. vor, wovon i_4..x.d... 

c. 	, 
und 8Lv.....,...o Handlung; vgl. Etymologische Studien S. 56. 

2) Unsinnig spricht das Schol. vom L....144...R 	Lii..i.,). 
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Pflanzenwuchs". 	Wahrscheinlicher 	ist 	mir 	aber, 	dass hier der 

Gebrauch des Kii.i3)  iLL! }Jr) 	„das Wasser 	wutde 	lehmie vor- 
liegt, den Lane ausser dem handschriftlichen und gedruckten Onus 
such im JK (= vermutlichen ...AL>. des Karmani) bezeugt c._ 	• 	 ge- 
funden hat. 	Dann schlossen Vs. 3 und 5 (fiber Vs. 4 s. sogleich) 
so aneinander: 

Vs. 3. 	„Die Bachlein spielten mit dem Wohnplatz und dessen 
Spriihregen liefen in Schmutzlachen dahin"; 

Vs. 5. 	„Sie (die Bachlein) legten sich auf ihn (den Wohnplatz) 
infolge anhaltenden Fruhlingsregens, der ihn zerwusch“. 

Da das gemeinsame Subjekt von Vs. 3 und 5 in Vs. 4 fehlt 
und dieser den Zusammenhang durchbricht, so 	dfirfte sein Platz 
hinter Vs. 5 sein mid Vs. 15, den schon Ahlwardt (Bemerkungen 
S. 60) mit ihm in Verbindung gebracht hat, hinter ihn gehoren. 
In dem Vs. 4 

0,......, 	 E, ,I. 	 fi 	o, 	, 
,....itic ,........4:4tA ,,3L3 . 	_ 

kann •natiirlich das zweite Hemistich nicht ein ganzer Satz sein 
(Vand. 	„et 	quo 	confluxit 	aqua 	maior herbarum copia crescit"), 

sondern die beiden Glieder mit ,2, — L; sind nach unserer Text- 
iiberlieferung 	Specialisierungen 	des 	vorangegangenen 	Allgemein- 
worts e...1.31 in Vs. 1: 	„sowohl seine Thaler als sein Aufgehauftes 

} 
(Hugel)" ; 	vgl. das Schol. 	 0....;-, Sc..ZA 	...i+.3 ) I l.,o• 	Pradikat ist auch L._ 	' 
hier ,,:::..."...4 	aus Glied a. 	Denkbar 	ware 	aber , 	dass mit x....0l.:1 /43:i •_ .,....., 
a.....<3)....i. urspriinglich 	ein neuer Satz begonnen hatte, 	dessen Fri- 
dikat in einem ganzen Vers gefolgt ware , der tins jetzt fehlt (in 
diesem Fall wiirde 	das 	zweite Wort a.,.. 	.,o ff  gelautet haben). — 
Vs. 9-11. Diese Verse, an dieser Stelle stehend, schildern nicht 
die Gegenwart, wie Vand. 	iibersetzt , sondern die Vergangenheit, 
„als wir euch bekampften" (Vs. 8). 	Sie werden dann mit Vs. 16, 
der hinter Vs. 12 zu stellen ist (Ahlwardt), abgeschlossen. 

In Gedicht III (= Ahlw. W), Vs. 5 ist statt f,,51 mit •E 3I zu 
lesen1), weil ein historisches Amnia" vorliegt. 	Der Vers ist irr- 
tumlich iibersetzt mit „quippe quam, ut antes, viderem, si tribus 
(indivisa) esset etc.", statt: 	„Fiir das („= statt dessen) class ich 
einst den Stamm im Gluck gesehen, als der Stamm noch ungeteilt 
war U. S. W.a  

1) Ana im Schol. La S. 63, Z. 1 1st 31 Sir 131 herzustellen. 
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In Gedicht IV (= Ahlw. X) ist Vs. 2: 
„ 	... 	. 	. • 	 .1,4,3. 

	
.1 Li 	 l......LAD3 	tf.. 	L...1)  tA.,..! Y....-. 	Cy* 	Lo...L• 	!,.3 	'_1_, crt.....S 	 0.4 	jai 

	

- - 	 ,.- 	 - 
schon vom Kommentator al-Agara nicht verstauden; seine Para- 

	

phrase 	x.ku f 1..;....., 	LA3Lkoi.1 ki,.= 	..5 	koinmt 	auf 	das (.51 	 . . 	. . 	c).K.,4  
bekannte lucus a non lucendo hinaus und setzt falschlich die Be- 

deutung von i."....:S = id= voraus, die nicht existiert. 	Ebensowenig 

ist Vand.'s 	„ne 	sit 	hoc 	finis 	(excusatio) 	conjunctionis nostrae, 
‘3.:-. 	_ 

cum separemur" mit dem Sprachgebrauch von is l...5 vereinbar. 	Das 

letztere ist vielmehr Infinitiv der II. Konjg. von 3..= und synonym 

mit KIN.; = Unterhaltung, Ergotzung; 	vgl. Ham. 91, 2 

und Lane u. d. W. 	Daher ist die Lesart des Codex V and BataljUsis 

iksl.,,, idiji 	besser als 	die 	obige : 	„Halt an! 	Nicht 	sei dies (dein 

jetziges Vorbeikommen 	an 	mir) 	die Unterhaltung 	(nur) 	einer 
Stunde, weil Du weiterziehest, und nicht sei dies (der kur ze Auf- 
enthalt) mein Anteil an deiner Liebesgabe". 	Nach der schlechteren 

rberlieferung ii...1.:4; iam:1 ist zu iibersetzen : „Nicht sei dieses (dein 

kurzes Verweilen bei mir und dein 	schnelles Weiterziehen) 	die 
(gauze) Unterhaltung unseres Zusammenseins, weil du weiterziehen 
willst1) und nicht sei dies u. s. w." — Der schwierige Vs. 4 : 

.u....13,S 	,;:„,l1,„ 	3.sDf 	LL1 3,9 	-1- 	L0_,.., L5.:3:) , 	i'c ;I; •.s.  
den schon al-Almaq dem Chalifen Harlin ar-Ragid zu entratseln 
aufgegeben , 	ist 	auch 	nach 	al -Agams Erklarung 	(Noten S. 67) 

_le. 
unverstandlich2). 	Denn 	nach 	:51 	kann nur 	eine direkte Frage 

1) Bum Gebrauch des 3 vgl. auch bei Tarafa die Mu'allaqa Vs. 33 (Gyall) 
- 4 	4 	0- 

L:ZiJI.a...o., 	bei der Nachtwanderung", 	so class (5.w...13 	L .....?"..iji 	(7:4,  4.. 	„. ... 

an uns. St. vielleicht auch 	„b e i deinem Weiterziehen" iibersetzt werden diirfte. 
2) Das tert. comparationis in 	dem zur Erkikrung herangezogenen 	und 

dem 	vorliegenden Tarafa -Vers soil darin bestehen, dass eine Frau, die den 
Dichter sehr wohl 	kennt, 	ihn spdttisch nach seinem Namen, 	bezw. Familie 
fragt; dazu passte aber L.J nicht; s. im Text oben. 
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folgenl) ; 	es 	hatte 	sich 	also 	in l.;,; die Fragende 	selbst 	mit ein- 

gesehlossen ; 	dann aber hatte ihre Verwiinschung von seiten des 

I )ieliters in 	 .5..S ,z:,,,11.:‘, keinen Sinn. 	Der Zusammenhang fordert, 
c. 

Mass L)..;! U.! 3...2 eine hohnische Frage an den Di c h t er sei , die 

er 	mit einer Verniinschung 	in 	c.1,,,..!3d LI.;,....U.„,., 	erwidert. 	Da Lii , 

wie erwahnt , nicht moglich ist, 	so sehe ich in 	ihm einen alten 

Fehler 	statt urspr. bi,,3 , 	nach dessen Einsetzung 	sich sofort auch 
ein 	klarer Zusammenhang mit dein folgenden 	einstellt , 	der bei 
der 	iiberlieferten 	Lesart 	,olinzlich 	fehlt : 	(4) 	„Niches 	ist 	(so) 
wiinderbar als meine Preundin .und wie sie fragte : Hast d u denn 
I illa•rhaupt noel]) Anaehorige ? 	(M5chtest du selbst einmal so ge- 
fragt werden !) ; 	(5) l'Sie 	tadelt mich ob meines Herumziehens in 
den Landern und meines Wanderns. 	0 ich habe manch' (andres) 
Haus 	ausser deinem 	edeln Hause “. 	Vers 5a kommentiert 	die 
Frage in 4"; es liegt in 4" der bekannte Tadel wegen der vielen 
\Vnnderungen eines Dichters vor. — Vers 11b (Nicht sah mein 

Auge 	einen 	treueren , 	zuverlassigeren) 	05,....L.1t 	(5;1...,,, 	LS! 	1;...;.;:-_, 

1..;!...1.1..) 	kann 	nicht 	bedeuten 	„ et 	qui 	liberalior 	sit 	(tempore -. 	. --.' 	- 
inopiae) 	cum 	aequant 	tubera 	camelorum 	scapulis", 
weil 	der absonderliche Sinn 	dies 	ausschliesst •and L531.,, kein 	_.) 
regiert. 	Vielmehr : 	„wenn er (Sa'd) mit seinen Schultern mit den 
hiichsten Spitzen ,an Hohe wetieifert .----- ihnen 	gleichkommt". — 
Vs. 	12 	g) y.,..3 	Lx....1:i 	4..X..>, ‘.4 	Ls...11 	L54—;!3 	ist 	nicht 	„qui 	magi s 

.. — 	- ois 
auxerit gloriam avitam" ; 	denn weder L.4.4.3 noch 	bedeutet 
, vermehree ; gemeint ist „und der (welter. hinaufgehoben wiirde), 
meter 	hinaufreichte 	zu 	altem 	Ruhr')." 9 	nach 	dem 	bekannten 

.1i 	m....i 	— 	25. , 	--- 	csil 	,t5..vi ;1  — L_F 	(.5' 	• 	7 	)• 

• 

1) Schon 	rein grammatiseh falsch 	ist Vandenhoffs tbersetzung „nonne 

nohis 	familia est"; 	denn 	das ware 3.41 	U.3 	LA! == 1 LW/ v,....4 ; 	3....0 'il 
sagt das Gegenteil. 

21 Der Verfassor citiert hier zur Sacherlduterung Goldziher, Mohammed. 
Studien I, 41. 	Mate er die Stelle zwei Zeilen welter gelosen, so konnte er in 
den Paler nicht verfallen, 	da dort fiir den, der es nieitt Weiss, die Phrase 

Lb-ii 	. . 	. 	. .a.Zej 	orliiutert wird. 
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In dem Gedicht V (= A.hlw. XI), Vs. 8: 

, - 
iibersetzt Vand. 	„et quidnam pluris 	adeptus 	es querendo quam 

psa( 	 Jc falsch- 

	

ectum) mansionum  desertarum?" 	Hier ist 	 .;,;,* r 	(.4.  
lich von 4.3;3  abhangig gedacht, statt 	von (.5)..‹..:::Jt mid dadurch 
auch die unrichtige Erganzung von 	„aspectum" 	bewirkt .  worden; 
tibersetze „Und was hat dir eingetragen die Klage an eine un-
leenntlich,e Zeltspur hin?"  

Wie schon oben erwahnt, reproduciert Vand. in den beigegebenen 
Not en in dankenswerter Weise Auszii,re aus den Erklarungen al-
klams (aus La) und al-Bataljnsis (aus °V), die ftir das Verstandnis 
des Dichters sehr schatzbar sind. 	Zumeist fiihrt 	er die Excerpte 
wortlich an; 	dagegen ist es unzweckmassig und nicht zu billigen, 
wenn er in andern Fallen sich darauf beschrankt zu bemerken, La 
habe dieselbe Erklarung wie tlizanat al Adab an der und der Stelle, 
oder wie al-..Aini nur mit 	den und den Varianten (z. B: S. 46 zu 
I, 51; S. 47 zu Vs. 53 und 56; S. 71 zu Vs. 2. 4. 5. 6. 7. 11. 13; 
S. 72 zu Vs. 7; 	S. 74 zu Vs. 13 u. s. w.), 	da man nicht 	ohne 
weiteres dieses theuere Werk in den Hamden der moisten Loser 
voraussetzen darf. 	Noch unangenehmer ist es, dass Vand. alizuoft 
nicht im Stande war , den Text der Erklarungen in seiner Hand-
schrift richtig zu lesen oder zu verstehen oder, wo die moderne 
Absehrift des La fehlerhaft war, die Fehler zu erkennen und zu 

, 	, 	I 

beseitigen. 	S. 29 M. giebt er zu 	-I als Erklarung 	;,',' -i  ..)...-.L. 	 r. 	.,-1! 	...1-uiii 

lanuidus7 	0 maanus" statt r:  L:a..,.31 5:;',30. 	Zu Vs. 6 daselbst ist die n 	ncr 

Lesart des Cod. V, in, welcher Vand. das Raml-Versmass vermisst, 

natiirlich 	mit Jaqut IV, 1019, 	den Vand. 	selbst 	citiert, als L  
4/ 	0 	 . r  

(4.33  0)-:..1 (;),*.saerl..: 	herzustellen. 	tbrigens 	ist 	die Deutung in La 

(-tae.... 	als Genossen, wie z: B. Hud. 272, 1) wahrscheinlicher als 

die Abu Obeidas, die Vand. acceptiert hat (als „Kleider"), die sonst 

nicht 	belegt 	ist. 	— 	S. 	30 M. 	(zu I, 7, Z. 7) 	statt ,..Lic,11 	_4.16 4 	.. ..: 
i.j..... 41...x..-4. 	(was soil dies bedeuten?) lies x,L, i,',,rik.).- .Z.1 .. ,der 

wegen seiner Jugend Nachhissige. — S. 33. 	Das Schol. La zu 
Vs. 14, der lautet: 
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333.144 th..11 Sys1,4, 	1.40- *.-1 	Li.;,o 4 j....2.9 	 t.51,s - 	o 
giebt Vand. unverandert nach der Handsehrift in einem unmoglichen 

Zustand: 	sLX;..c 	Lo 3..1L.th 	lizo Lib lo 	i!!.si.,03  0,4 	0.3....4 	0.,0 cr}11 

Lo 	,;.).)L..) 	e-L4.4 	L...?3i4..4 	Lib 	Lo Kii...4..?' 	L.g..1 	a..••• ts,;,.. 	0...L.Ily 	 dill 0./0 

3.....iiH I cro. 	`Vie er diesen konfusen Text iibersetzt, 	lese man bei 
ihm selbst nach. 	Die einzelnen Teile dieses_Seholions sind in Wirk- 
lichkeit (wahrscheinlich dadurch, dass sie einmal am Rande standen) 
von einem Abschreiber durcheinander gewiirfelt 	worden mid so 
herzustellen: bk.„\.i.c Lo c.,),K1 4) &,.,.›. 	yo 	'1.4„.',,o 	Li., Lo cyl iii..O.A.o., 

y 
L" ,'--,j4d4  C1:31  CY' Lib Lo .zjj.4.? 341  cy. ,.'',; 5u  L4 	 4`•-e-? t-Pl‘ 	04 
,..)}..? .s.L....? „Infolge 	seiner Liebe 	zu 	ihr sind ihm die Liebesgaben, 
die er von ihr hat, namlieh die Busse, an Stelle reinen Weins u. s. w." 
— S. 34, Z. 7 (zu I, 16) lies statt s,..x.x4 Lo (5i, das keinen Sinn 
giebt, t,,,,,,i4 t 1,0 L51 	„o, wie fern ist er!" — S. 34 M. (zu Vs. 17, 
Z. 	2) 	dm' Schol 	L.g......si.i 1 	 ,.....t..:..›. J,+= 	mit 	der eI...• L...4.1.= 

tbersetzung: (tamen secessit) cum su a subs t anti a et persona 
in locum quo convenit cum amanti redux" ist wieder ganz un- 

- ... 	... 
mogliehes 	Arabisch. 	Zu 	lesen 	ist 	Li...A.3 	1.4*;,..., 	narraieli 	mit 

tk.c.... —....,.... meint er sie , 	die Geliebte, selbst", was dann gleich 

darauf erlautert wird. — S. 37 , Z. 1. 4 andert Vand. unbegreif, 
licher Weise zweimal das ihm offenbar unbekannte 34.;,% „fait zu- 

. 
sammen" (v. Sandhiigel)0) in )44 and vokalisiert Z. 8 34,...,4 J. 

, 	 0 _ 
statt 	3,..E.1.4 	3„4,., 	— 	S. 	38 , 	Z. 	3. 	4 	statt 	.:::,..,..1 	• i....,:::‘,0 	&,.,;:. 0 	o 	 ' 	 tog 	- LY  
yL._-n.s.,.31 	schreibe cs,:::.,...4 ; 	denn 	das 	s..4..4:,,J L.:-.;;;•, s,....:,:, Freytags 	ist 

ein Fehler. — S. 39, Z. 7 v. u. statt 	! f..,i3L,3 sehr.0-,  ¶11a3U. — . 03 	• 	_ 	• 
' S. 	46 	M. 	statt 	,f,.., ),. 	lies 	 j....' ,..... 	Lx..3, 	alsdann 	statt 	4.;".1 /4,0•" r,.... 	1. 

	

1) Z. 	B. 	Ahtal 	183, 6; 	die 	Variante 	Ilud. 	92, 25 	(s. 	Schol.); 	j..e.0 

Algal 4, 4;  j....t.,.Sq 	‘.......t.;:f Boch. (voc. A.) V, 43, 10. 	S. auch &trail 556, no. k). 
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J..,i.;:i (-= J.,.,.itza---  ); hierauf statt sist,Li 1. 1:...c\.;_i; hierauf statt rot..6.33  
3 	3 

r ' 	• alles in e in e m Schol.; -= S. 50, Z. 6 ist hinter 3...1,-....  lies 	 '3  ' e. 
einzufiigen s. — Das. zu Vs. 62, Z. 2 statt 6.a...x.ii,4 (das „sein Vor- 

, 
wartsschreiten" ware) lies 6.A.N.ii.,,, „sein Vorderstes". — S. 51, Z. 2 

, 	... 	, 	.6 	 .,,._ 
v. U. 	3,..,..A., ist sinnlos; 1. 	das Korruptel ist gewiss d.sis.A 	Ls.;. 

durch f ix.-;.4•11.3  , das bald folgt, 	entstanden. — S. 51, Z. 5 hinter 
. - 

(535A" 	muss 	,...;,..,.÷.4, 	das 	als 	eine 	abweichende Lesart 	eingeffflart 
wird, als A ctiv um vokalisiert werden; vgl. Imrlq. 4, 47. — S. 53 
zu 	I, 	71, 	Z. 	1 	,1-........;Jt 	ist nicht 	in 	 j..,.. ...J1 	zu 	andern; 	das Schol. 

erklart 	das Textwort 	in Vs. 	71 b. 	Statt j......,4 L5.z... lies j..,,...3.!  ... 

— S. 54, Z. 5 ffir 25 ..Aa..) lies 6 J  ..=.3  . — S. 	54, Z. 7 i*:„.1:;'th ist hier • • 
nicht „necessitas, paupertas", sondern s. v. a. sein Synonym '6;.1...; 
„das Verhaltnis, die Lage ' (in welcher ich mich befunden habe, ist 
in ihre 	Ordnung, Riebtigkeit gekommen)". — S. 55, Z. 7 v. u. 
statt ,_.....,,.C,..: 	lies 	,..........::%. 	— 	S. 	56, 	Z. 	2 	v. 	u. 	lies 	.i.s..3  	nach 

der Regel bei den intransitiven z>"v-Impff.; s. a. Lane s. v. )... IV, 

wo er es als „apparently' 	bezeichnet. — S. 57, 3/2  v. u. 3......aiL 

&II Ly...4LA ... 	giebt 	keinen Sinn; 	lies 	c u,a 0...,..=5.1 Lo 3..4a:1.t 

43  k::"....j.i... 	1 0.9 (y...:4  .l. 	„so dass das Beste, worin ihr eure Kameele 

weidetet, das trockene und frische dieser (Tahma-)Pflanze war". - 
.4..3 

.: 

	

S. 58 (zu Vs. 13, Z. 3) statt LA)  1. L.;,.....6- 	„kurze Zeit hindurch". - 	) 
— S. 60 M. zu Vs. 21. Das Schol. V, das Vandenhoff seinem ,?" 
zufolge nicht ganz verstanden hat, ist in Ordnung. 	Liest man 

(55! , so ist der Nominativ des Reims in Ordnung, und man muss 

nur 4. subintelligieren ()LA:0; liest man hingegen (5_,,.:i, so konnte . 

statt des zu erwartenden Accusativs der Nominativ nur 	 kia J..= (....̀  
zu stande kommen; es ist Bann .9 zu erganzen, dessen Fehlen eben 

der ,....0,;• ist. — In dem Scholion, das S. 60, 1 v. u. beginnt, ist 
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Yerf. 	mehrfach 	iibel 	gefahren: 	60, 1 	v. u. statt 	.x,,,,t.:.;Th 1. 0,,,..,„.5°?.' , 
S. 	61, 3 	statt 	 4,....,...-,- 	(?) 	i ,..11.71 ,..,-,,4 	lies 	-‘-L? 	I .kr-,,,,-,; ; 	Z. 	4 	statt ,y..1.4..__ 

- 	0 
...).,1-,-,-,.1i 	(?) 	fa.,:,.-,  ,:!, 	lies 	, . , 0.44.:0 	•ji.,, 	„im Innern der . , ." ; 	Z. 5 statt 

% al.;, 1,.J lies ,:sia...:4 (...,i. — S. 62 M. (zu Vs. 4, Z. 2) c)Loin ,....,.4)3  

z,.:3i,.),...; 	das 	letzte 	ist 	kein 	Wort; 	lies 	x'.3k.),.....1, 	die 	bekannten 

r;,.L'A kl.)1,...)..>T. — S. 63, 	Z. 4 und 6 	statt 	,D.:JaLi 	schr. 31,(::a3c, 

wie .ja schon das Metrum von Vs. 6, abgesehen vom Sinn, fordert. 

	

0 - 	- 
— 	Z. 	4 v. u. Li.....z..s. 	,z...,.....13  kann natiirlich 	nicht 	„non es bonus ,•• 
erga nos" 	sein, 	sondern nur 	„du bist nicht unser bester". — 

6-- 	.0 	, 	, S. 	li5, 	Z. 	2 	....3..:'./..-:s-\,4 	ist 	nicht 	.ii 	 '' 50t ,..X,p‘.,:::, , 	sondern 	._„;i,i..:11,-dt; 
0- 	, 	 0, 

ferner 	nicht 	,_}..;:ji:4 ,..),.+),....:::,, 	sondern 	J...:,:silk 	vgl. 	Muh. 	u. 	d. 	W. 

L.-fIy.:,:i..ic 	 ,....iiii.-- 	t.).;;LX.,:::Ji u).5. 	J1. — S. 65 M. (zu Vs. 18, Z. 6) 

L-14 ,51).:i schr. L,.1:„..,2 Isi).3, — Das. Z. 1 v. u. die Anderung der fiber- 

lieferten Lesart 	ist 	falsch; Tarafa 	hatte 	friiher 	einmal 	den `Abd 
`Aiiir in einem Gedicht unglimpflich behandelt; 	das 	hatte 	diesen 
zu einer Denunciation bei `Amr b. Hind veranlasst, und dafiir tadelt 
ihn Tarafa in unserm Gedicht. — S. 66 	(zu IV , 1, Z. 2) 	statt 

„,,),..L.4...  	1. ko...SL4.-. 	— 	Die Variante V 	zu 	demselben Vers 	kann _ 	.  
nicht 	'i...;,,....1 	ta,<,..:::.3  3,....-i lauten, 	weil 	das letzte kein Wort ist und .. 
ohnehin nicht ins Metrum 	passte; 	1. 	 .,....ii. — S. 67, Z. 8 v. u. 

lies (5..•;:,4 	r.i , da nicht ts.;,. 4,.?...:i u. 	s. w. folgt. 	— 	S. 66 	zu Vs. 2, 

Z. 2. 	1...:...1.m , 	,,,.!.....:Ji 	Q5.,:s. 	in 	der Paraphrase 	zu 	L:.,,,,L= 	......., 	ist • -- 	--, 	--' 	   	...., 
gewiss in . :. 	•,..3.;.;:ii L.,.5''..;3  zu andern. 	Das Synonym zu 4.c 	"L... .5  
1st (.:.•L.= 	...m Kamil 469, 14; 782, 12; vgl. den bezeichnenden Vers -- (.t,-1 

G 	.7 

bei Lane 	 .5.2.1i (.51. 	(.5.4.1.,,,, 	e!....2) 	,..,,..c 	I.,L., 	wo freilich einige I''opien 

- des Gauh. ouch schon irrtiimlich ,,..•\.:..A:i haben. 	Auf einen solchen 
,....A.,„_.-„,2.:; ist 	aller Wahrscheinlichkeit 	nach 	auch 	die Angabe 	des 
TA. zurfickzufiihren; dass neben ,,_-..,..r.:i x.?LS'i L.4,s 2,../ Lo auch 	-,J A:i e. --- 	 (...-, 
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stehen 	konne. 	Durch irgend 	einen zuverlfissigen Beleg sehe ich 

diesen Gebrauch nicht gedeckt. — S. 71 M. (zu Vs. 3, Z. 1) statt 
,; 

.. 	1,,..,i L.,..ii,...1..? 	1. 	L,...ii........k4. — S. 72, 	Z. 2 v. u. fur , 	I 	,,:,,,,51. j.l.„,,lc , , , ; 
_ 	- 

Z. 1 v. u. statt c,,,Vi LA 0,..X. --Ci lies 	M.X l.4; das erstere heisst nicht 

„war alt" ; vgl. auch Ta`lab, Fasil). f v, 15. — S. 74 M. (zu Vs. 12, 

Z. 1); es ist sicher 3i.i i3l zu lesen . s.L.. k 	des Textes (Ditto- 

graphie). 	
C• 

	

— S. 75, 1/2  t....i.=1 "J 	giebt 	keinen Sinn ; 	im Hinblick 

auf den Verstext 	(Ahlw. It, 14) 	ist 	 5,;„i,..cl 	oder ,_37cr N 	und 

nachher 	,,,_.„-<i (nicht J,)'. 	zu lesen. — S. 	75, Z. 1 v. u. statt L5,.....,. 
-0., 	0_ 

E j...,,4  lies F  jd'y 	„bis er 	absteht, 	sich 	zurtickzieht 	von" ; 	s. Nabg. 

7, 32, Hansfil 9, 12; Tebr. z. Ham. 244, Z. 4 v. u. 

Von Druckfehlern ist mir beabeff0net • S. 307  Z. Z 	1 v. u. (7)1...,.2. •  

f. l')L.‘aNt, 	S. 36 M. (Vs. 20, Z. 2) 3.; st. 3.'i. — S. 51 M. (zu 
., 	., 	,  

V 	 -<\As. 65, Z. 4) ,..).- fur 	r, 	das. nfichste Zeile 1. 	.4:2_ fza....II 	.4a._. 	 j- 	. 0_ 
— S. 52, 2 v. u. lies kr,,;411. — S. 54, Z. 3 v. u. 1. e, 	.t . — 

.. 
S. 	72 M. (zu Vs. 	6, Z. 	3) 1. t...5,1,./..1 o.A.,. 

Das Vorhaben, 	auf Grund des jetzt erweiterten handschrift- 
lichen Materials eine Ubersetzung und Erlfiuterung 	von Tarafa's 
sfimtlichen Gedichten zu geben , ist durchaus zweckmassig und an- 
erkennenswert. 	Darum sei dem Verfasser fiir seine Erstlingsarbeit, 
bei der er es an Eifer und Fleiss filr seinen Gegenstand nicht hat 
fehlen lassen, 	zum Schluss noch Dank ausgesprochen. 	Urn aber 
eine Bearbeitung zu, stande zu bringen, die der schwierigen Auf- 
.gabe gerecht wird, wird er sich vor der Fortsetzung der Publikation, 
wie vor allem die bisherige Behandlung der Scholien zeigt, Zeit 
lassen miissen, in diesen Litteraturzweig noch weiter einzudringen 
und sein Sprachgefahl zu vertiefen. 

Berlin. 	 J. Barth. 

   
  



548 
	 Aitzeigen. 

.1 u d a e o - per s i c a nach St.-Petersburger Handschriften mit-
geteilt von Carl S' al em ann. I Chuddidat, ein jiidisch-
bucharisches Gedicht (Lu le 19. Janvier 1894). (Mem. de 
1'Acad. 	Imp. 	des Sciences 	de 	St.-Petersbourg, VIP serie, 
Tome XLII, No. 14.). 	St.-Petersbourg 1897. 

Die von Juden im eigentlichen Iran verfassten persischen Ueber-
set zung,en haben schon mehrfach die Aufinerksamkeit der Forscher 
ant' skit gezogen. 	Zwar finders 	sich in diesen allerlei kleine Ver- 
sehiedenheiten in Sprache und Schreibung, aber im Wesentlichen 
bieten hie doch eine und dieselbe Form des Neupersischen. 	Keine 
spevielle Uebereinstimmung zeigt damit die Form derselben Sprache, 
welche in den modernen Sehriften Buch5rischer Juden verwandt 
s ird. 	Da die vier theils in Europa, theils in Jerusalem gedruckten 
l'ebersetzu»gen sofort nach Transoxanien gebracht wurden, so sind 
hie nur sehr wenigen Gelehrten zuganglich. 	Wir waren daher fast 
alle auf die hochst dankensairerthen Mittheilungen Ethe's in Kuhn's 
Lit.-Blatt fiir or. Philol. 1 , 186ff., 	fiber 	die Sprache 	der Psalm- 
iibersetzung angewiesen1). 	Jetzt hat nun aber Salemann durch die 
Herausg,abe eines bis 	dahin nur handschriftlichen Litteraturwerks 
eine 	gewisse Bekanntschaft 	mit 	diesem 	Dialect 	sehr 	erleichtert. 
Dasselbe hat als Originalproduct nattirlich manche Vorziige vor den 
sklavischen Uebersetzungen. 	Aber freilich kann es auf der andern 
Seite als Gedicht nicht der reine Ausdruck der Sprache des ge- 
mpinen Lebens 	sein; 	die Kunstform beengt 	den Verfasser, 	die 
Freiheit der dichterischen Sprache einerseits und die Ungeschicklieh-
keit in der Handhabung des ungewohnten Stils muss allerlei Ab-
weichungen von der wirklich lebenden Sprache hervorbringen. Dazu 
k.omint, dass der, wahrscheinlich im Anfang unsers Jahrhunderts 
sehreibende , Verfasser, 	obwohl er schwerlich holier gebildet war, 
&eh, direct oder indirect, durch die Bilder, dies  Phrasen und den 
ganzen Stil der persischen Kunstpoesie stark beeinflusst war. 	Seine 
Sprache darf also immerhin nur mit gewisser Einschrankung als 
Ausdruek der theils alterthiinalichen, theils abgeschliffenen, hier und 
da ouch Neubildungen aufweisenden Mundart der Buch5xischen Juden 
gelten. 	Salemann bezeichnet diese iibrigens immerhin mit einigem 
Recht 	als 	,,Jargon", 	da sie sich in der anomalen Lage 	der sie 
Redenden zum Theil anomal entwickelt hat2). 

Auch Metrum mid Reim ist vom Verfasser nach dem Muster 
der iiblichen Poesie angewandt. 	Der Reim wird fast durchweg 
richtig gehandhabt. 	Das Metrum ist, wie natiirlich auch Salemann 
sofort erkannt hat, Hazai - - - - I - - - - I - - -. Ein grosser Theil 
der Verse ffigt sieh streng in dies Schema. 	Ja die grosse Mehr- 

_ 
1) Mir steht ausserdem noch dos 2. Capital der Proverbieniibersetzung zue 

Gebote, dos mir einst Salemann giitigst abgeschrieben hat. 
2) Vgl. meine, resp. Benfey's Bemerkung in dieser Zeitschrift 37, 606 Anm. 
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zahl entspricht ihm, wenn man beachtet, dass der Verfasser iiber- 
lange Silben wie rnq.il , 1,1;.1 	oder die zweite in .717:-.,r,, clni:m sehr 
oft als einfache Langen statt als - - behandelt. 	Dai giebt ja auch 
gewiss 	die Aussprache wieder, 	die 	schon seit langer Zeit iiberall 
geltend geworden ist; 	wie denn die iiberlangen Silben grade von 
den alten Dichtern in gewissen Fallen als einfache Langen gebraucht 
werden1). 	Freilich gebraucht unser Dichter daneben auch noch oft 
die in der Poesie herrschende Weise; vrgl. z. B. (neben einander) 
1.:S1-1 	"vr"r7: 	 v. 91. 	Manchmal seheint er lange Vocale : - 
zu ve.rkiirzen, was ja auch, allerdings innerhalb gewisser Granzen, 
schon vielfach bei persischen Dichtern vorkommt. 	So hat er nicht 

bloss t-."':r= = r,.,!,‘..) 	„wir waren' 	88, 	sondern 	auch 	tl'NIF Inw, 

r,.31.43  cit..? 75 ist wohl - - - - zu messen and trINI 	tv+i 	din fz 
datem 34 - - - -. 	Doch ist immerhin moglich, dass er hier, gegen 
das Schema, - - - - hat, welche Messung an einigen Stellen sicher 

ist 	z. B. 	 I-`7"1= nttmtri = 	,..x.13 	! K:', 27 - - —. 	So 	bleibt 	es T : 	 _." 	J5  
auch unsicher, ob wir in anderen Fallen eine Dehnung kurzer Silben 
oder einen Verstoss gegen die Strenge des Aletrums anzunehmen 
haben 	z. B. wenn 47?41 ; rt?, 	%,_;:i..k. 	L1 	129 - - - - 	and 	1-r-,-,-Inlz,. 

- - 
so,, :)35, 	222 	-- - --sein sollte. 	Weniger 	auffallig 	ist 	die 	un- 

0 5 

gleiche Behandlung voIt 4S....::.,, das wohl 	gewohnlich gukiir 	aus- 
gesprochen ward. 	Wir finden -vr::: 44, '.1,To 101, -\,:vrt,  88. 252 
- - neben -mvnt) 45 - -. 	Derartiges konimt aber nur vereinzelt 
vor. 	Die seltnen Palle, in denen die Verse zu viel, oder die nicht 
ganz seltnen, in denen sie au wenig Silben haben, werden minife-
stens zum ganz iiberwieaenden Theil auf Textentstellung beruhen; 
die einzige Handschrift °hat namlich sehr viele Fehler. 	Bine A_n- 
zahl von solchen metrischen Mangeln, die zum Theil auch sonst 
einen ungenfigenden Wortlaut ergeben, hat Salemann verbessert. 
Ebenso wfirde z. B. noch das Versmaass hergestellt, wenn man 57 
fur In ";":.: lase ti=",:: („mein guter") and 139 ':=N ibni vor Ir,p,' 
einschobe (vrgl. v. 278). 	101 verlangt auch der Sinn nach -1:.^..np 

etwas wie 	 ipn , 5%.,..ii...; „deo'. 	207 ware in Ordnung, wenn man 
in a. vor mast ti" in 	and in b. vor bajan Ttt 	einsetzte. 	U. s. w. 
Aber freilich; bis wir etwa durch eine bessere Handschrift unseres' 
Gedichts oder durch weitere Bekanntschaft mit dieser ganzen Poesie 
genauer wissen, wie weit sich die jiidischen Dichter Buchara's an 
die Metrik kehren, 	diirfen wir hier nicht sehr zuversichtlich vor- 

1) 	S. 	Th. 	Noldeke, 	Das Iran. Nationalepos 63 .--.= Grundriss der Iran. 
Philol. 2, 192. 
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gelin, zumal ja manche metrische Verstosse auf verschiedene, aber 
gleieh naheliegende Weisen zu verbessern waren. 

. Die wichtigsten sprachlichen Eigenthilnalichkeiten des Gedichts 
stellt Salemann in der Einleitung zusammen. 	Bei dem Schwanken 
der Orthographic, die noch dazu manchmal ziemlich unzweckmassig 
ist, wird es nicht immer moglich, 	den wirklichen Lautwerth an- 
nithernd zu erkennen. 	Selbst das, 	was uns schon aus Ethe's Mit- 
theilung, 	am moisten auffiel, 	die Beibehaltung der Maihfil-Vocale 
wird dureh die Punctation dieser Handschrift, die iiberhaupt nicht 
so genau ist wie die der Bibehibersetzungen, nicht immer aus- 
gedrfickt. 	So ist 5 zwar meistens i, in einzelnen Fallen aber auch 
1, z. B. stehn, wenn ich recht gezahlt habe, 4 Palle von -vi 	(z. B. 
t'' ,1, ( ..,4A „ich 'sage" 168) neben 16 Fallen von -ri, und dazu 

gar zwei mit doppelter Punctation 1:1Y+ti.1 234 und 2-17:,,i,3 236. 	So 
finden 	wir 	auch, 	wenngleich 	selten, 	.1 	 statt •,.- 	fur 	das Ein- 
lieits-e u. s. w. 	Besonders zu beachten ist, 	dass die 1. Person pl. 
auf c' ... 	ausgeht, wahrend sonst schon in dem altesten Neupersisch 
e. 	wie vor n, 	so auch vor in zu i geworden ist. 	Vielleicht ist 
bier aber kein uralter Archaismus, sondern eine Neubildung nach 
Analogic 	von 	I,  	der 	2. Person pl. 	Daffir 	spricht, 	dass 	m-.; 
JItilfte' 	70 regelrecht 	mit 	 1-- geschrieben wird. 	Auch -1,72.E3 fiir 
faepr 123 Mx Reim auf n,p ser mag eine moderne Lautveranderung 

Nein. 	So scheint r,p (SiC) 3,51h4  272 und ,1.,r4 (,-r,p zu lesen 2) 

u, 	.a  56 un Reim auf ..01., 	seri die Aussprache per fur altes .  
pir anzudeuten. 

Die Vocale werden in sehr weitem Umfange durch Vocal-
buebstaben ausgedruckt, aber ohne Consequenz, und ebenso fehlt die 
Gleichmassigkeit in der Setzung der Vocalpuncte. 	Wahrscheinlich 
hind diese iibrigens zuweilen etwas anders auf die Consonanten zu 
vertheilen, 	als es Salemann, 	gewiss im engsten Anschluss an das 
factische Aussehen 	des Manuscripts, gethan hat. 	So sollte 7.'''t$ 
r.,.;..4 	81 	sicher 	n,:rt.t.; 	bedeuten 	und 	t-rcro: 	81 fg. 	t7rir7.: 	oder 
allenfalls 71-1r.17z =-- tiv:Ixt)72 (Eigenname) 	Vermuthlich meinte 	der 
Copist mit ,r;,.. 148 auch .+7.3, 	wie seinem constanten Brauche ge- 

!Miss L._4,3 zu schreiben war1). 	Da Bar:ate ich nun fragen, ob 
nicht zuweilen ein --- unter einem Consonanten mit einem  _ 	unter 
dem folgenden zu einem --- (Void) als Bezeichnung des kurzen 

... 
Vocals 	zu 	verbinden 	sein 	sollte , 	so 	dass 	z. B. rvn,; ,z:„.i.i 	83 - : 	.,.: 

1) Er vermeidet — und setzt -- selbst in hebriiiseben Wdrtern far .. • 
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eigentlich rizi.;, 	rr-1-1; to..< 62 ry-v7= 	ware. 	Aehnlich soil viel- 

leicht 	
.   

v077.7'71 (.4.5_)31 J.) 270 als t7'+715n-;  gelten. 
:Tehr auffallend ist, dass fur ausl. d nach Vocalen, besonders 

in den Endungen ed and id, oft n steht; vrgl. umgekehrt -IN"n-; 
= v,:....,.!Lxi (i.4 L.x.i.) 209. 	Moglicherweise beruht das auf tiirkischem 

Einfluss, falls man namlich wirklich t spricht. 	Sicher ist da nicht 
etwa das urspriingliche t geblieben, 	das ja 	schon fur das spatere 
Pehlewi nur noch historische Schreibweise war. — Ob "rrzn= 180 

wirklich •-.--• 0,.,:::•..5 ist, 	d. h. 	ob 	der 	Dialect 	in 	ol...:::•...:, 0 	clo.,...: 
die seltsame, in 	der indischen Aussprache des Persischen abliche 
Veranderung des anl. 9 in k hat, lasst sich einstweilen nicht ent-
scheiden, da der Halbvers defect und unklaren Sinnes ist. Wunder- 
lich ist das vierinal vorkommende t•41, fix'sfur 	etwas haufigeres 

ti.:lz, 	L%9. 	1._:-1k 	„wo?" 
Ich hebe 	noch 	einmal hervor, 	dass 	die Orthographie 	sehr 

schwankt. 	So haben wir irr= =  0, L...3 109. 110.113 neben .., •••7 	••.: 
2-117.tn? 	(sic) 	102 	und 	itinl 	0,.*,.ilf.) 	110 	neben 	ri,:s.w.r! 	102. •

t 	4- 
0.,.,41 	U, k..x.,•,o)..i finden wir als 117;IN 107 (---), 1,;,,,tn after (- - - 

• und --- pawned'), 	7c+7 	99. 118 (---), -17,:n 	106 (--), -r.pil 
221 (----). 	..y.i ist 1: 206, ,q, 205. 219, v, 106, =:', 	167. 217 u. s.w. 

Der Name des Helden des Gedichts hat zwei Hauptformen ,.)10,-ii,..).. 

und zusammengezogen ,_)h...)..43,_ 	(ahnlich wie ja 0..53i,..),..• zu ..)..331.... 
. , 

0...L..- zusammengezogen wird)1). 	Die erste Form wird, wenn man 
bloss die Consonantenzeichen beriicksichtigt, auf 5, die andre auf 4 
verschiedene Weisen geschrieben, 	und wenn man such auf die 
Punctation sieht, 	erhoht sich die Zahl der Schwankungen noch 
weiter. 	Wir haben da mrp:'-11=, it•rrt.ryc, rir,:i=, iSt-j::i= u. s. w. 
Ganz so schlimm war es in der Urhandschrift wohl nicht, denn 
Wenn 	der Copist unsres Manuscripts 	z. E. tzn-Iti; far 17:sr.,7; t..Ii..i 

231, Trnt fiir1,1qt k..3.4;:ti 277 (unmittelbar neben dem Richtigen 0 
setzt, so wird er such sonst die Orthographie vielfach entstellt haben. 

1) Es scheint mir, dass til= „ich war" 117 	und vielleicht such 	224 
einsilbig zu lesen ist; sonst ist es zweisilbig. 

Bd. LI. 	 • 	36 
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Manche 	der 	zahlreichen 	Fehler 	wie 	Inzwrtli 	fiir 	rit-t-1•1 
00 	. 0 

,z.:,.....! Is,..)...i5 238 konnte Salemann leicht verbessern, aber an andern 

Stelien ist die Heilung des Textes und in Folge dessen manchmal 
anvil die richtige Erklarung sehr schwierig. 	Nur an wenig Stellen 
koinme 	ieh 	weiter 	als 	der Herausgeber. 	So verbessere ich 152 
zwar 	ohm' Zitgern 	0-1,2N; in 	rv-rrm.: 	„ dir auf 	ewig", 	aber 
welehe 	beiden Silben 	ebenda nach Mmtr.) zu erganzen sind, bleibt 
iinklar. 	186 	scheint 	nur 	der 	Shan 17,rti; 1"kt jild 0,41 zu ver- 

langen. 	Die Unsicherheit der Ueberlieferung lasst uns auch nicht 
erkennen, ob der Verfasser wirklich den Imperativ mit na statt mit 
ma vetband; wir haben zwar -ri?., ; ,,sehet nicht" 	104, 	aber da- 

neben 	mt.:3",to? ,..\.e.....::1).;;; 	„sefieret nicht" 	122. 
• Lexicalisch bietet das Gedicht nicht grade sehr viel auffallendes. 

Zia beachten, dass ,.,‘,41.2:; (-ronly) hier noch heisst: 	„es geht an, 'ist 
iniiglich" 	32. 191. 	Das in den WOrterbiichern als transoxanisch 

ang,egebene )_ii,. nr:1) „Bruder" ist in unserem Gedicht durchaus 
ifidieh ; 	'Illi.'713 scheint da nur den Bruder im geistigen Shane zu 
bezeichnen 	140 	oder doch 	der hohere Ausdruck 	zu 	sein 	246. 

203 onterer Theil, Boden" 2) ist hier gradezu „unter“ 110 wie in 
dein Glossar bei Sachau, Neue Beitrage zur Kenntniss der Zoroastri- 
selwn Litteratur 40, 4, 6. 	128 = 'ir 	210, das nach Sale- 
mann's Einleitung Prov. 5, 12 1,ti „wie" iibersetzt, ist wahrscheinlich 
(';utii 	zu .lesen und vielleicht aus N.,- + .,*1 •zu 	erkiaren; eigentlich 
„wie vielfach", dann „wie Behr" 3. 	Eine merkwiirdige Nebenform 

von Ly....f i:)= 36 ist tnt= 16, das ich auch in rib 	rly.= 267 finde. 
Ich 	fibersetze 	den 	Halbvers 	„Niemand 	ist 	(,L;,...,......) 	eine Zuflucht 

.; 
fiir 	den 	Rticken 	der 	Kinder". 	Dass 	in 	dem 	auf 	"t-.)`: 	;5 (.5'w 
,Thron" reimenden ', 7,; 251 hebraisches r7. steckt (mit der auch 
bei den europaischen Juden fiblichen Aussprache des 1=1 als s), hat 
sehon Salemann vermuthet; 	das Wort 	ist 	aber ganz 	hebraisch, 
mit 	dem 	Possessivsuffix 	der 	1. 	Pers. sg., 	eigentlich 	,r17; 	„mein* 
Todter‘ ----- ,,der Leichnam" aus Gen. 23, 7, 13. 	Was "';,r-tTV 155, 

1) S. Vullers s. v. und s. v. ),..X.il )0!,..) (Horn, Etym. nr. 120) mid dessen 
Nghonformon. 

2) Wis u Ramie 85, 10; Rilekert-Pertseh, Gramm. u. s. w. 69, 4 v. u. 
Vrgl. Shukovski, Materiali 1, 95. 

31 ,,,:i.....) „zwiefaeh" Wis u Riimin 180, 15. 361, 14. 
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1:':,r1 r7.: 	156 	ist, 	habe 	ich 	auch nicht 	herausfinden 	konnen; 	ich 
glaube aber, dass es ein Substantiv ist, da der Reim auch 156 die 
Aenderung in ,'?nsin zu erfordern scheint. 

Salemann hat, unterstatzt durch seine Kenntniss der sonstigen 
Litteratur dieses Dialects, eine Transscription mid eine .trebersetzunu 
des 	Gedichts zu Stande gebracht, welche gewiss jeder Leser als 
unentbehrliche 	Stittze 	ansehen 	wird. 	Dass 	er 	aber nicht 	alle 
dunkeln und entstellten Verse entrathselt, versteht sich von selbst 
und ebenso, class ein Andrer, nachdem er ihn bis dahin gefordert hat, 
gelegentlich wohl noch ein klein wenig weiter kommt. 	So sehe 
ich 	mit Sicherheit 	in •cz.i577; 69 	das arab. 0,0,..,=::: „talio“ : 	„in der 

Auferstehung ist fiir mich kein Anspruch auf Rache (Strafe) ge- 
1. 	; blieben". 	--"-ntN, ••= 	142 darf man vielleicht 	erklaren 	if..12. 	5. -,  

„ohne Vermittlung" = „unverziiglich". 	1,11= 157 a und b wird 

wo41. nur 0.,1 0,.; = 	. ;I oy; sein. 	lobort,n in der Ueberschrift 

vor 	v. 53 	ist 	moglicherweise 	l .,1 -'' 	Freunde", 	vrgl. ',,,'- „die 0 
41. 42 	ffir 	( ..)..oa., 	das 	sonst 	CiN1.7.;, 	Or7 	ist 40. 59. 164. 	192. 

Bedenklich ist nur 	das 1-1 	statt =. 	Aber 	die 	„Beamten" 	 ./)..1....11e2  
passen hier m. E. nicht. 

Das Gedicht steht zwar als solches nicht hoch, aber es macht 
der Gesinnuraz,

b 
 des Dichters und seines Kreises alle Ehre. 	Salemann 

weist mit Recht auf den sich darin kundgebenden innigen Familien-
sinn hin, der ja durchweg den Juden, selbst in den gedriicktesten 
Verhaltnissen, eignet. 	Man beachte, dass der Sohn die Mutter mit 
,,ihr“ 	tv,p,ra) 	anredet 110 f.,• wahrend 	der 	Schah 	nur 	„du" 	an- 
gesprochen wird 152 ff. 	Freilich •sagen auch die Schwestern zum 
(todten) Bruder „ihr" 256 ff.; die Brinier duzen ihn dagegen. 	Das 
Gedicht 

b
aewahrt uns noch weitere Einblicke in 	die 	recht 	un- 

erfreulichen 	Verhaltnisse 	seines 	Schauplatzes. 	Jetzt 	haben 	sich 
diese, trotz alledem, auch fiir die Juden wesentlich gebessert. 

Dein 	vielverdienten Salemann, 	der 	inzwischen 	noch 	mehr 
poetische Erzeugnisse dieser Art aufgefunden hat, und der grade 
jetzt im Begriff ist, 	den interessanten Dialect an Ort mid Stelle 
zu studieren, werden wir wie fur diese willkommene Gabe, so 
hoffentlich 	bald noch 	fiir 	manche 	weitere Mittheilung fiber die 
Sprache der Buchirischen Juden zu danken haben. 

Strassburg i. E. 	 T h. N8Ideke. 
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Hanigalbat und Melitene. 
Von 

W. Belck. 

Auf S. 238 [4] f. und 239 [5] Anm. 3 seiner Abhandlung 
„Grundlagen fiir eine Entzifferung der (Ijatischen oder) Cilicischen (?) 
Inschriften", Bd. 48 dieser Zeitschrift behauptet P. Jensen, dass 
Hanigalbat nicht identisch sei mit Melitene, sondern östlich v o in 
Euphrat, etwa zwischen dem Tar-‘Abdin (= Mons Masius- 
Taurus) un d dem Tigris, gelegen haben miisse. 	Er ist ferner 
der Ansicht, class die von Tiglatpileser 1. als in Hanigalbat belegen 
erwahnIeStadtillihdia entgegen der allgeineinen Annahme 
nicht identisch sei mit Maiddu, dem heutigen ilictiatiyah (Melitene 
der Griechen, Melita der Romer), sondern Bass lediglich ein Namens-
anklang statthabe. Consequenter Weise erklart Jensen dann auf S. 308 
[74] auch weiter , 	dass Salmanassar II. als e r s t e r assyrischer 
Furst in Melitene eingedrungen sei and dessen Tribut empfangen 
habe , und dass die auf Melidia und Hanigalbat bezoglichen An-
gaben Tiglatpileser's I. und Agurna,sirabal's bisher falsch verstanden 
worden seien. 

Wenn irgend etwas in der Geographie des assyrischen Reiches 
bisher als gesichert gegolten hat, 	so 	war es die Identitat von 
Milidia mid Meliddu mit Melitene. 	Jensen dagegen sieht in 
Mdidia und Metiddu zwei verschiedene Stadte mid verlegt die 
erstere mitsamt dem Gebiete Hanigalbat vom ob e r en Euphr at 
n a c h dem Tigris. 	Ware dies richtiu , so warden unsere Vor- 
stellungen fiber die geographischen Verhaltnisse des altassyrischen 
Reiches in ihren Grundlagen ersehiittert. 	Man hatte daher wohl 
erwarten diirfen, dass Jensen diese ganz neuen und iiberraschen-
den Behauptungen durch zwingende Beweise stiitzen wiirde, um so 
mehr, 	da 	er 	sie 	als Basis 	fur 	weitere 	sehr 	wichtige 	Schluss- 
folgerungen und Annahmen benutzt (s. 	S. 308 [74]). 	Jensen 
begniigt sich jedoch damit zu erklaren (s. S. 239 [Anm 	5]): „Es 
ist so gut wie unmoglich, dass Hanigalbat = Melitene, was ich 
hier nicht auseinander setzen kann". 

Eine flauptstatze fur seine Argumentation liegt fiir Jensen 
darin , 	dass, wie aus Sargon's Inschriften zu ersehen , 	das Gebiet 

Bd. LI. 	 37 
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(Reich) von Meliddu- Melitene „Kammanu" heisst, wahrend bei 
liglatpileser I hingegen Ilfiliclia im Reiche Hanigalbat liegt. Jensen 
iibersieht hierbei aber ganzlich die lloglichkeit, 	dass in den vier 
,Ialirliunderten, welche zwischen der Regierungszeit Tiglatpile,ser's 1. ' 
mid derjenigen Sargon's liegen, die Stadt Milidia aus dem Besitz 
di, Reiches IIanzgalbat zeitweilig oder dauernd in denjenigen des 
Reiches Kammanu iibergegangen sein, ja sogar zu noch anderen 
ills diesen beiden Reichen zeitweilig -gehort haben kann. 	Dies ist 
nun nicht nur moglich, sondern sogar sehr wahrscheinlich angesichts 
der Thatsache, dass zur Zeit Tzglatpileser's 1. die iliwilei, und jeden-
falls nicht diese allein, sondern andere stammverwandte Volker mit 
ihnen , weit Ober Melitene hinaus, nach SO. vorgedrungen waren, 
sunlit auch jene Stadt und ihr Gebiet den Eroberern in die Halide 
gefallen war, wahrend zu Sargon's Zeiten diese Volkerschaften wieder 
weit nach NW. zuruckgedrangt waren. Mit dieser Wahrscheinlich-
keit ist also m. E. sehr ernst zu rechnen, und damit wird diesem 
Argument Jense n's der Boden entzogen. 

Da Jensen keine weiteren Argumente angefiihrt hat , so ist 
damit der negative Teil unserer Aufgabe erledigt, und es eriibrigt 
uns, positiv die Richtigkeit der bisherigen Ansicht darzuthun, die 
mit Eberhard Schrader 1) dahin pracisiert werden kann, dass 
miter 1 fanigalbat mit der Stadt Milidia das Gebiet vom rechten 
tier des Halys bis mindestens nach Nalatia zu verstehen ist. 

Was zunachst das Vorkornmen dieses Stadtnamens — wie 
Jensen will, der beiden Stadtnamen — anlangt, so ist die Lage 
des Materials folgende: 

In den Briefen aus dem Funde von el- Amarna wird Hani-
galbat 2 ) marfach erwahnt, mid zwar im folgenden Zusammenhange: 

1. Dugraita, Konig von Mitanni, schreibt an Amenophis III. 
(Nimmuria) (KB. V, S. 41, Nr. 18, Z. 1-4,14-17): „An Nimmuria, 
Iiiinig von Agypten, meinen Bruder, meinen Schwiegersohn, den ich 
liehe, 	der mich liebt: 	Du,4ratta, Konig von Mitanni, 	dein 
Siliwiegervater, 	der 	dich 	liebt, 	dein 	Bruder" 	„Alle 
Forderungen meines Bruders, welche Mani iiberbracht hat, die werde 
ich 	ausfiihren 	in 	diesem 	Jahre. 	Nunmehr 	die 	Gattin 	meines 
Bruders, die Herrin von Agypten, will ich geben, und man wird 
sie rueinem Bruder bringen; dann [werden miteinander in Prieden 
leben] ganigaThat mid Agypten." 	, 

2. Derselbe DujsTatta schreibt .an Amenophis IV. (Naphu-
raria) KB. V, Nr. 21, Z. 48ff., S. 55): „Da Nimmuria, dein Vater, 
mit mir Freundschaft gehalten hat (und) da .Nimmuria, dein Vater, 
[zu mir] sagte: „Stets werde ich das Gold Agyptens zur Geniige 

1) Keilinschriften und Geschichtsforschung, S. 153. 
2) V.ber die Frage ob so oder etwa Ha-ni-rab-bat zu sprechen ist, siehe 

auletzt II. Win ckler „die Thontafeln von el-Amarna", Keilinschriftliche Biblio-
thek, Bd. V [KB. V], Eigennamen-Verzeichnis S. 38*. 
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in Hanigalbat vorhanden sein lassen (zur Verfiluung stellen), and 
wenn alle wird [Gold,] will ich nicht es fehlen Lassen, so habe ich 
verlangt Bilder 	  von Nimmuria deinem Vater, und 
es sprach Si'mmuria zu meinem Boten: Siehe die Bilder aus Gold, 
allesamt , welche mein 	Bruder gewiinscht hat: unterlass zu . . . 
. . . und was 	 werde ich anfertigen und dir schicken". 

3. Agur-uballif, Konig von Assyrien, schreibt an Amenophis _IV. 
von Agypten (KB. V, Nr. 16, Z. 19, S. 31): 	„Als AAtr-nddin- 
ahi, mein Vater, nach Agypten sandte, schickte man ihm 20 Talente 
Gold; (und) als der Konig von Hanigalbat zu deinem Vater nach 
Agypten sandte, waren es (ebenfalls) 20 Talente Gold, (die) er ihm 
schickte. 	Und wie du dem Konig von Hanigalbat geschickt hast, 
so sollst du auch an mich [20 Talente] Gold schicken". 

4. Mutzze, ein kanaanaischer resp. phonicischer abhangiaer Furst 
schreibt an den A gypter-Konig (KB. V, Nr. 256, Z. 8ff., ''S. 365): 
„Der Konig, mein Herr, hat geschrieben durch (?) Haia zu 	 
die Karawane nach (von?) Hanigalbat. Siehe, man hat sie geleitet 
und ans Ziel gebracht. 	Wer ware ich, dass ich nicht geleiten sollte 
die Karawane des Konigs , meines Herrn? 	Siehe [La]pai a , mein 
Vater 	- 	den Konig, meinen Herrn, 	 geleitete . .. . 
die Karawanen, welche schickte der Konig nach Hanigalbat und 
nach Karduniag". 

Aus diesen Stellen geht mit Deutlichkeit hervor: 
1. Dass Ilanz:galbat zum Reiche Mitanni gehorte. 
2. Dass es das Centrum resp. den wichtigsten Bestand-

t e il des Reiches Mitanni bildete , dean sonst wiirde nicht Hani-
galbat einfach fiir Mitanni, als Bezeichnung des von Du,§ratta 
beherrschten Landes 	(s. sub 1 und 3 , vgl. sub 2), 	ohne weiteres 
eingesetzt werden. 

Nun ist zwax' die Lage von Mitanni noch nicht vollkommen 
bestimmbar. 	Wir wissen aber , dass 	es grosstenteils auf dem Ost- 
lichen Euphratufer gelegen haben muss. Von Lehmann und von 
mir (s. diese Zeitschrift Bd. L, S. 324, Anm. 1.) ist ferner darauf 
hingewiesen worden, dass es sich wahrscheinlich 	auch fiber den 
Euphrat hinaus nach Westen erstreckt haben mUsse, und class es 
voraussichtlich etwas nordlicher zu suchen sei, 	als man aemeinhin 
angenommen hat. 	Dazu wiirde nun die Umgegend von Malatiyah 
auf das beste stimmen , 	so dass die el Amarna-Daten entschieden 
f ii r die bisherige Anschauung sprechen, nach welcher in Hanigalbat 
das Gebiet von Malatiyah am Euphrat zu erblicken ist. 

Wollte man uns entgegenhalten, dass Dugratta's Reich sich ja 
auch viel weiter Ostlich erstreckt habe, dass er zeitweilig (?) sogar 
Ninive beherrscht zu haben scheint (KB. V, XIII, Anm. 1), so ware 
zu erwidern , dass ja, wie wir gesehen haben, Hanigalbat zum 
Centrum des Reiches Mitanni gehort. 	Die nach Osten zu be- 
legenen Gebiete sind offenbar dem Reiche erst bei seineni (erobernden) 
Binauswachsen fiber die urspriinglichen Grenzen zugefallen. 
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Dass diese Schlussfolgerung richtig ist, dass Hanigalbat that- 
silehlich nirgends anders zu suchen sein kann, 	als in dem Gebiet 
um Malattgah wird die folgende Betrachtung der von den assyrischen 
(mid spateren babylonischen) Inschriften gebotenen Daten auf das 
Deutlieliste erweisen. 

Die in der Nahe des Oberlaufes des Euphrat nur wenige Meilen 
Nvestlich 	von 	diesem Flusse gelegene , 	heute tfirkisch Malatiyah 
(1.1ulatia) genannte Stadt hiess mit ihrem ganzen Gebiet Mdarriv4, 
lateiniseli llelita. 

In den assyrischen Keilinschriften wird 	eine Stadt anklingen- 
den 	Namens zuerst erwahnt von Tiglatpileser I (Prisma-Insehr. 
Col. V, Z. 331:1'.): „Wahrend des Verlaufes dieses Feldzuges (gegen 
Sint, den Kijnig von Daiaeni,) zog ich nach der Stadt Mai:di-a 
int rebellischen, unbotmassigen Lande Ilanzgalbat u. s. w." 

z‘vdinanassar II. nennt in seinen Aunalen den Milidaer Lalla: 
Z.109 : Lalla (mute) Mi-li-da-ai, der ferner noch von ihm erwahnt 
wird , Mon. 	Col. II, Z. 83, als 	,Lalli 101i-li-da-ai" 	wahrend in 
Sahnonassar's Inschrift auf der sitzenden Statue von Kalat Scherkat, 
Z. 12. unter den von ihm eroberten Liindern aufgefillirt wird: „Ineit 
ildide.‘ und ebenso Stierinschrift (Layard pl. 13, Z. 1111)9: ,,... adi 
(mit) Me-li-di; (Stu (mat) JIe-li-di adi must Daggni. 

Tz..glatpileser III erwahnt in der Thontafelinschrift, Vorderseite 
Z. 45 (vgl. Rackseite 38): Sulumdl (inatu) Me-lid-da-ai, ebenso 
in den Annalen, Z. 52: 	„111e-licl-da-ai' 2). 

Sargon endlich nennt in der grossen Prunkinschrift, Z. 	79 
zunachst : Tarljunazi Me-ltd-da-ai, und in derselben Zeile dann 
die Stadt noch einmal als Me-lid-du. 

In den c h al dischen (vorarmenischen) Inschriften wird Ma-
latia-Melitene an folgenden Stellen erwahnt: 

1. Sayce 3) 	Nr. 33, Z. 16: 	„Me-li-ta(-i-e)". 	Diese Inschrift 
riihrt von Menuas her und befindet sich bei Palu am Muradtschai, 
ant' dem Wege von Musch .nach M ala ti a, in den Felsen ein-
gegraben. 

2. Sayce Nr. 38 	(d. i. .Argistis' I. 	Siegesinschrift auf den 
Wanden des „Felsschlosses" von Van), Z. 16: „Me-lila (-a-na-)u. 

3. Sayce Nr. 50 (herruhrend von Sardur 111.4 ) 	Argisti- 
Izinis), Felsinschrift bei /sogta, am Euphrat, ein wenig 
ostlich von Malatia , an der Ubergangsstelle fiber den Euphrat 

1) Vgl. Am i au d et S eh eil , Inscriptions de Salmanassar IL, p. 6. 
2) S. Rost, Keilinschriften Iiglaqoileser's III, Bd. II, S. 66 f. , 70 f. 

und S. 26 f. 
3) S ay e e, „The cuneiform inscriptions of Van", Journal of the Royal 

Asiatic Society XIV. 
4) Risher immer irrtilmlich als Sardur II. bezeichnet; s. dariiber meinen 

liachweis in den Verhandlungen der Berl. 	anthrop. Gesellsch. 1894, S. 479ff. 
i„ lies Reich der Manntier"). 
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von Malatia her, sowohl fin. die Route Palu —Musch — Van, wie 
auch nach Charput—Diarbekr—,Ninive. 

a) Z. 2: Me-11- ta(-al-Pe). 	• 
b) Z. 14: Me-li-ta(-a-ni-). 
c) Z. 22: Me-li-ta(-a-ni). 
Nach dem Befunde der Inschriften liegt sonach an sich kein 

Grund vor, die Existenz zweier Stadte: „Milidi(a) und 31eliddu“ 
anzunehmen; die verschiedenen Namensformen warden sich ganz 
gut als leichte Varianten in der Wiedergabe eines und desselben 
Fremdnamens erklaren. 

Dass es sich thatsachlich so verhalt, ergiebt sich klar aus der 
folgenden Untersuchung fiber die Lage von Hanigalbat mit der 
darin belegenen Stadt Milidia, aus der mit Deutlichkeit und Sicher-
heit die geographische Identitat der letzteren mit dem heutigen 
Malatiyak (Jlalatia) hervorgeht, wodureh dann die von Jensen 
beliebte Beziehung unserer Nachrichten auf z w e i Stadte, — von 
denen die eine (Meliddu) mit dem heutigen Malatiyah identisch, 
die andere, das in HanigaAat belegene Milidia, davon zu trennen 
sei, — als unzulassig erwiesen wird. 

Zunachst ist absolut sicher, dass unter dem Melita der chal- 
disch en lnschriften das heutige ilfaatia zu verstehen ist. 	Das 
geht aus der Felsinschrift von lsoglu hervor, die Sardur III. (IL) 
an dem linken Ufer des Euphrat, der Grenze seines Reiches (cf. 
Tiglatplleser's 11I Annalen, Z. 59ff.), und geradezu angesichts 
des heutigen Malatia errichten liess, um seine Eroberung 
eben dieser von ihm in der Inschrift, wie soeben gezeigt, dreim al 
als Me-li-ta genannten Stadt zu verherrlichen, 

Gehen wir nun zu den assyrisohen Nachrichten caber und unter-
suchen wir zunachst den Bericht Tiglatpiteser's 1., in welchem er 
Milidia in Hanigalbat erwahnt. Nachdem er vorher in vielfachen 
Kriegszfigen die zwischen dem Mons Masius und dem Tigris, also 
gerade in der nach Jensen fur die Lokalisierung Hanigalbat's in 
Frage stehenden Gegend, wohnenden Volkerschaften der MuSki, 
Kummuli and Kirld (dass die bei 	Tiglatpileser I., Col. II, 19, 
genannten 	Ifur-Y(.6)-e 	mit 	den 	Kirhi identisch 	sind, 	kann 
kaum bezweifelt werden) unterworfen, dabei auch Alzi und Pura-
kuzzu zurtickerobert hat, fiihrt er Isua und Dania wieder zum 
Gehorsam zuriick. Von letzteren beiden Landernamen kommt Darla 
sonst nicht vor, wenn man nicht, was geographisch sehr wohl zu- 
lassig ist, 	das bei ASurna,sirabal , 	Annalen, 	Col. III, Z. 100, er- 
walinte Land Dirria damit identificieren 	will; jedenfalls war es 
ein dem Lande Isua benachbartes Gebiet. 	Isua aber lasst sich 
geographisch sehr gut bestimmen, da gemass Saim. 11., Mon., Col. II, 
Z. 42-48, Inziti (= Anzitene) einen Teil von Isua, bildete. 	Wir 
haben somit Isua in der Gegend von Anzitene, d. h. am Mittellaufe 
des Arsanias (Muradtsekai), zu suchen, und ich gehe wohl kaum 
fehl , wenn ich das ebendort belegene armenische Gebiet Taron 
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(Taraunitis), welches im Westen unmittelbar an Anzitene grenzt, 
mit dein assyrischen Dania identificiere. 

Einige Jahre spiiter untensahm dann Tiglatpileser I., als der 
erste assyrische Fiirst, einen gegen Nairi gerichteten Feldzug. Auf 
welyhein Wege er nach Nam', gelangte, wissen wir sowohl aus 
seiner Besehreibung dieses Krieges, wie auch aus seiner Inschrift 
in der Quellgrotte des Supnat (Sebeneh-su). 	Er iiberschritt eben, 
N% ie frillier so auch jetzt, den Mons Masius und zog dann am 
Tigris entlang bis zur Supnat-Quelle, wo er die nordlichen Berg-
kett en in schwierigem Marsche Tiberschritt (Prisma-Inschrift, Col. IV, 
Z. 5S—(65, erziihlt 	er von 	dem Ubergang Tiber 	16 	Gebirgszage, 
%sus durehaus fur das Gebirgsterrain zwischen Tigris und Murad-
tschai zutrifft), dann Tiber den Muradtschai ging und schliesslich, 
etisa in der Ebene von Melasgert, das Heer der vereinigten Nair/. 
Fiirsten schlug und his zum tiler des Van-Sees verfolgte. 	Wieder 
also 	butte 	Tiglatpileser I. 	das 	von Jensen 	bezeichnete Gebiet 
livid zwar diesmal ohne Kampf) durchzogen, ohne bei diesen viel- 
Mellen (;olegenheiten jernals eines . Gebietes Hanigalbat resp. einer 
Stadt Mdiclia dort zu erwahnen. 

Nmwh der Niederlage der Nabi-Fiirsten zieht nun Tiglatpileser 
gegen Da lam; dessen Hauptstadt wir bei Delibaba, ca. eine starke 
Tageroise iistlich von Erzerum, zu suchen haben1), und heriehtet 
sodann, 	(lass er im weiteren Verlaufe dieses Feldzuges 
naoh 	Milidia 	,,im rebellischen 	unbotmassigen 	Hanigalbat" 	ge- 
7,4)gen 	sei2). 

Tst es unter solchen Umstanden denkbar, dass dieses Land, wie 
es Jensen annimmt, zwis c h e n Mons Masius und Tigris gelegen 
ist. 	also in einem Gebiete, welches Tiglatpileser wenigstens drei- 
i)der viermal als 	siegreicher 	Feldherr durchzogen 	hat, 	zu,1 et z t , 
ohne 	auch nur auf den 	geringsten Widerstand zu 
stossen, noch kurz vor dem Kampfe gegen Milidia, und alles 
das, ohne je den Namen Hanigalbat zu erwiihnen? 	Und dann 
warde Tiglatpileser diese Emporer, welche in dem wiederholt nieder-
geworfenen Lande stets neue Unruhen anzettelten, wohl iiusserst 
wharf bestraft 	haben, 	wahrend 	gerade 	das Fehlen 	einer jeden 
Zilelitigung und die Geringfugigkeit des den Miliditern auferlegten 
Tributes dafiir sprechen, dass es sich urn eine entferntere, 	damals 

11 Die Lage von Daictini, das sehr haufig in den chaldischen Kriegs-
berichten als Diauni erwahnt wird, bestimmt sich durch die Felseninsehrift 
Mayen Nr. 30 (Schulz Nr. 42), welche _Hennas zur Verherrlichung seiner „im 
Lando Diaus' erfochtenen Siege unweit Delibaba, am Oberlaufe des Euphrat, 
errichten Hess, wo sie noch heute zu lesen steht. 

2) Damals scheint Milidia, welches den Anmarsch Yigiatpileser's nicht 
abwortete, sondern ihm vorher Geschenke sandte, eine der bedeutendsten Stadte, 
wenn nicht die Hauptstadt von Hanigalbat gewesen zu sein. Spiiterhin wurde 
ale von den (einem Teil der?) Kummuchtier(n), die ans der Tigrisebene verdringt 
warden waren, besetzt. 
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noch 	ausserhalb 	des 	assyrischen 	Machtbereiches 	belegene 	Stadt 
handelt. 

Wir kommen nunmehr zu den Kriegsziigen Agurnii,sirabal's, 
welcher den Distrikt , in dem nach Jensen angeblich das Land 
Hanigalbat mit der Stadt Milidia liegen soil, lariji nennt, wiihrend 
das Gebiet zwischen Tigris und Euprat noch von den Kummult, 
und Miaci eingenommen zu sein scheint. In seinem ersten Regierungs-
jahre zieht er zunfiehst gegen Nummi, welches, wie aus dem im 
Berichte aufgeffihrten Berge Itini') hervorgeht, im nordlichen Teile 
von Zamua, nahe der Grenze von Zamua und Kirruri, gelegen 
haben muss. 	Von dort zieht er nach Kirruri 2) am Siidufer des 
Vrmict-Sees und hierauf in westlicher Richtung fiber die Gebirge 
hinweg durch Hubuskia nach Kirhi, wo er u. a. auch die Stadt 
Mitkia (in der ich den heutigen Gaunamen illotki [Vilayet Bitlis] 
wiedererkennen mochte) erobert. 	Noch in demselben Jahre zfichtigt 
er einige Stildte , die am Nordfusse des Mons Masius und dem 
Tigris gelegen waren, und dringt hierauf in Kummul! ein , wo er 
dessen und der Aiugici Tribut empffingt, zieht dann infolge des in 
Bit Hadippi ausgebrochenen Aufstandes zum Chaboras und nimmt 
dort u. a. auch die Tribute der Konige von Lalsi und Hindanu 
in Empfang. Nirgends ein Wort caber das Land Hanigalbat, 
dessen Konige, wenn es, wie Jensen will, zwischen Mons Masius 
und dem Tigris gelegen hatte, gewiss nicht versfiumt hiitten , dem 
bis weit nordlich des eil-e:gris vordringenden siegreichen Konige Tribut 
zu zahlen, um nicht mit Krieg iiberzogen au werden. 

Im 	2. Jahre .21,;'urndsiraats spielt dann 	der Krieg in 	der 
Gegend der T i gris quell en (Sebeneh-su) und im Ka.0ari-Gebirge, 
wo u. a. Nirbu, das wir nicht allzuweit sfidlich vom Arsanias zu 
suchen haben8), zweimal verwustet wird. 	Von Nirbu aus zieht 
Agurndsirabat fiber das Gebirge und gelangt durch den Pass von 
Buliani nach Ardupa; die Lage 	letzteren kennen wir leider nicht, 
es ist aber kaum zweifelhaft, ''dass es westlich. von Nirbu, nahe dem 
Euphrat gelegen war, denn andernfalls wiire es unverstandlich, wie 
er hier in Ardupa den Tribut des Het hit erkonigs, der am 
westlichen Euphratufer wohnte, in Empfang nehmen konnte. 	Und 
hier 	nun , in 	der 	Mlle 	des 	ostlichen 	Euphratufers, 
empfangt Agurnasirabal zusammen mit dem Tribute der Hethiter- 

1) Dass der Berg Itini in Zamua lag, 	ergiebt sich aus AS'ur., Ann., 
Col. II, Z. 	63. 

2) Filr die Bestimmung der Lage von Kirruri, Hubuskia, Zamua ver-
weise ich auf meine Untersuchung: „Das Reich der Mannfier", Verh. der Berl. 
anthrop. Gesellsch. 1S94, S. 479 ff. 

3) Argistis I. berichtet in der Inschrift Sayce Nr. 38, Z. 5-24, von 
einem Kriegszuge gegen die Hethiter, in dem zuntichst (Z. 13) das Land Niriba, 
welches schon Sayce mit dem assyrischen Nirbu identificiert hatte

'
und daran 

anschliessend Milidia erobert wird. 	Dass Nirbu sfidlieh vom Arsanias im 
Kcaiari-Gebirge gelegen war, geht aus Ai•urnetWrabai's Berichten (s. Col. I, 
Z. 104 bis Col. II, Z. 24) klar hervor. 
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1111'sten auch den Tribut der Konige von Hanigalbat, dessen Lage 
dadurch zur Evidenz klar, als eine den Hethiterstaaten unmittelbar 
bentichbarte erwiesen ist. 	Und da die sildlich von Karchernisch 
gelegenen grosseren westeuphratensischen S taat en ihrem Kamen 
nach alle wohlbekannt sind, so kann Hanigalbat nur 
nlirdlich von Karchemisch gelegen haben. Lage Irani-
galbat Jense n's Ansicht entsprechend wirklich zwischen Mons 
Mastus und Tigris, ja lage es selbst im Kakiari-Gebirge, so hatten 
dessen Fursten dem Assyrerkonige, 	der,  in 	einem viele Monate 
wahrenden Kampfe jenes ganze Gebiet siegreich durchzogen und 
erobert hat, ohne ihrer dabei auch nur mit einem Worte 
zu gedenke n, nun undenkbarer Weise nach dem Euphrat n a ch- 
eilen niiissen, um ibm Tribut zu zahlen. 	Einen derartigen Erfolg 
bei so hervorragenden Fiirsten, wie es die Konige von Hanigalbat 
waren — mag sich auch ihre Bedeutung seit der Epoche der 
el-Amarna-Briefe 	erheblich verringert haben (vgl. auch S. 556, 
Abs. 1) — in der bekannten Weise: 	„sie horten von dem Ruhm 
ailk;ur's u. s. w., Furcht 	ergriff sie" u. s. w. zu vermelden, 	wurde 
der prahlsiichtige Assyrer gewiss nicht unterlassen haben.. 

Und so wie in den eben besprochenen Kriegsberichten ASur-
ndsirabal's kommt auch in alien iibrigen Berichten dieses wie der 
anderen Assyrerkonige, welche sich mit dem Gebiet zwischen .Mons
,i b 1.81148 im Silden, 	 'igris im Westen und Arsanias im Norden 
beschaftigen, das Land Hanigalbat oder die Stadt Milidia n i e - 
m a is vor. 	 . 

Schliesslikh wollen wir auch noch Asarhaddon's Bericht fiber 
die 	on 	ihrn_im 	Lande 	Hanigalbat seinen Brildern 	gelieferte 
Sal: dit betrachte 	und sehen, 	inwieweit die Angaben desselben 
zusam iengestel 	den Zeitangaben, der babylonischen Chronik 
B. Col. TI, Z. 	, mit der bisherigen Lokalisierung von Hani- 
galbat ii 	 i. 	Am 20. Tebet wurde Sanherib in Ninive 
auf Betreiben 	-1- 	Sohne 1) 	welche 	sich 	gegenuber dem de- 
signirten Thronerben Asarhaddon der Herrschaft zu bemachtigen 
suebten, und durch einen von ihnen ermordet. 	Es ist klar, 	dass 
dem weit entfernt im nordwestlichen Gebiete des grossen assyrischen 
Reiches, 	etwa in 	Nordostcilicien 	oder in Tabal 	(siehe sogleich) 
weilenden Asarhaddon von semen Anhangern sofort eM Eilbote 
mit der Nachricht des Geschehenen und der Aufforderung, schleu-
nigst zur Sicherung seines Thrones heinazukehren, gesandt worden 
sein muss. 	Wir wissen, dass sich Asarhaddon dort an der Spitze 
eines Heeres befand, dass er demnach von Sanherib zum Zwecke 
irgend eines Feldzuges dorthin gesandt wurde (of. HI R 15, Col. I, 

1) Die in Bezug auf die Zahl (2 oder 1) der Mime einander widersprechen- 
.tlen Angaben des A.T. und der babylonischen Chronik etc. lessen sich recht wohl 
dahin voreinigen, dass der Mord von nur einem Sohne ,Sanherib's ausgertihrt 
wurde, an der Verschworung, dem Aufstande und spateren Kampfe aber z we i 
tiiihne beteiligt waren. 
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10-17). 	Wir wissen ferner aus Sanherib's Berichten (Inschrift 
vom Nabi-Janus-Hugel, Z. 17-19, und Tayl. Cyl. III, 42-65, 
vgl. such Berossos [Fragm. 42]) dass von einem irgendwie erheb-
lichen Widerstand der Fiirsten von Palitstina, Nordsyrien, Tabal 
und Cilicien nach den dort stattgehabten Kampfen nicht mehr gut 
die Rede gewesen sein kann, so dass also die Folgerung, wir batten 
es bei jenem Feldzuge Asarhaddon's mit einer auf noch ent-
fernt er e Gegenden gerichteten Unternehmung zu thun, nicht von 
der Hand zu weisen ist. 	Und wenn wir dazu noch berticksichtigen, 
dass Asarhaddon bereits in seinem vierten Regierungsja,hre gegen 
die in Assyrien eingefallenen K i m m e r i e r zu Felde ziehen musste, 
so 	liegt der 	Schluss nahe, 	dass es 	sich such schon vier Jahre 
frither 	urn 	eine 	Expedition gegen 	diese 	oder 	andere 	unruhige 
Volker an der Nordwestgrenze des Reiches gehandelt haben wird. 
Der Weg 	den der Bote einzuschlagen hatte 	kann auch nicht , 	 , 
weiter zweifelhaft sein, derselbe fithrt heute noch wie friiher von 
Mosul fiber Nisibis , Diarhekr nach Charput. 	Von dort fithrt 
1) eine Route Ober Isoglu nach Malatia und Bann weiter nach 
Stiden , WTesten 	oder Nordwesten, 	und 	2) 	eine andere, weniger 
wichtige Route nach Kjeban Maaden am Euphrat and weiter 
nach Nordwesten. 	Welche der beiden Routen hier in Betracht zu 
ziehen ist, 	lasst sich mit Gewissheit heute nicht mehr ermitteln. 
Die grossere Wahrscheinlichkeit spricht fiir die Route Ober Malatia. 
Es kann nach dem Bericht Asarhaddon's ferner nicht bezweifelt 
werden, dass er sofort alle Vorbereitungen zum eiligsten Rtick-
marsch nach /Wave getroffen hat, ,dem er naturgemass auf dem 
ktirzesten Wege zugestrebt haben wird; und ebenso sicher ist es, 
Bass zwischen dem Empfang dieser Nachricht and dem thatsach-
lichen Aufbruch des Heeres nach Ninive wohl sicher ein Zeitraum 
von mindestens 24 Stunden, wahrscheinlich sogar zweimal 24 Stunden 
gelegen haben wird, wenn wir rechnen, dass Asarhaddon einen 
Tag allein darauf verwandt haben diirfte , 	seinen Entschluss zu 
fassen und seine Dispositionen zu treffen, wahrend auf den zweiten 
Tag die damit verbundenen Opfer u. s. w. gefallen waren. 

Es kann ferner keinein Zweifel 	unterliegen, 	dass 	die 	auf- 
rithrerischen &ohne Sanherib's nach dessen Ermordung iii 	erster 
Linie darauf bedacht sein mussten , 	den an der Spitze 	eines ver- 
mutlich siegreichen und sieggewohnten Heeres stehenden designirten 
Thronerben zu bekOmpfen und zu besiegen. 	Sie mussten ferner 
darauf bedacht sein, den unvermeidlichen Entscheidungskampf mog- 
lichst nahe 	dem 	damaligen Actionsgebiete 	Asarhaddon's 	auszu- 
fechten, denn sie batten nicht nur alien Grund zu verliindern, dass 
letzterer, bei dem ja votauszusehenden Anmarsche auf Ninive, sein 
Heer fortwahrend durcl4 die Truppen der von ihm durchzogenen 
unterworfenen Gebiete vergrossere , sondern mussten im Gegenteil 
darauf bedacht sein, 	alle diese Krieger ihrem eigenen Heere 	ein- 
reihen zu konnen. 	Sie werden weiter das Bestreben gehabt haben 
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mid 	gehabt haben miissen, 	Asarhaddon moglichst schnell• und 
auf dem kurzesten Wege entgegenzuziehen, um ihm keine Zeit zu 
gro,,son Vorbereitungen und Riistungen zu lassen. 

Auch darfiber darfte Einigkeit herrschen, dass das Ende des in 
der babylonischen Chronik berichteten Aufstandes durch die dort 
nicht, wohl aber in Asarhaddon's Inschrift (Prisma B [III R 15 f.], 
Cid. I, 18 ff:), erwahnte Schlacht 	,in Hanigalbat“ bezeichnet wird, 
mid ferner daraber,  , dass Asarhaddon nach stattgehabter und ge-
wi innener Schlacht sof ort in Eilmarschen nach Ninive aufgebrochen 
sein wird, um von Thron und Herrschaft Besitz zu ergreifen. 

Nun 	berichtet 	die Babylonische Chronik III, Z. 34 bis 38: 
,Ain 2)). Tebet todtete Sanherib, den Konig von Assyrien, sein Sohn 
in einem •Aufruhr. 	23 Jahre regierte Sanherib in Assyrien. 	Vom 
20. Tebet his zum 2. Adar wurde der Aufstand in Assyrien auf- 
reeht erhalten. 	Am 18. Adar 1 ) bestieg Asarhaddon, sein Sohn, 
in Assyrien den Thron'. 	(Keilinschriftl. Biblioth., Bd. II, S. 283). 

Der Aufstand 	dauerte 	also 	40 	Tage 	(vom 	20. 	Tebet bis 
2. Adar) und wurde durch die am 2. Adar in Hanigalbat ge- 
lieferte Sehlacht beendet. 	Der Marsch Asarhaddon's vom Schlacht- 
Nile in Hanigalbat bis nach Ninive dauerte 16 Tage (3.-18. Adar), 
ein Zeitraum, welcher zu unserer Lokalisierung Hanigalbat's sehr 
gut stimmt, da ein Heer in E i l in a r schen die Strecke Malatia- 
C'harput - Diarbekr - Mossul 	.anstandslos 	in 	16 	Tagen 	zuriick- 
legen kann. 

Vollstandig diesen Erwagungen und Erwartungen entsprechend 
hat Asarhaddon , wie er uns (III R 15, Col. I, 17) berichtet, that-
saehlich den Marsch gegen die Emprirer mid demnach sicher auch 
den nach /Wave nach der Schlacht in Eilmarschen zuriickgelegt. 

Wie aber stellt sich die Sache, wenn wir mit Jensen Hani-
galbat-Milidia zwischen Mons Masiu,s mid Tigris, also wesentlich 
nailer nach Ninive bin verlegen ? 	Es Ware schlechterdings un- 
verstandlich, 	wie Asarhaddon auf dieser viel begangeneii, gut- 
gehaltenen Heerstrasse, bei der geringen Entfernung 16 Tage fiir 
den Marsch nach Ninive gebraucht haben sollte. 	Er miisste ge- 
radezu nach erfochtenem Siege mit seinen Truppen eine Woche 
auf der Barenhaut gelegen, oder sich um etwaige vereinzelte kleine 
aufriihrerisehe Stamme gektimmert und dariiber die Hauptsache: 
die 	Erreichung 	Ninives 	und 	die 	Besitznahme 	des 
Thrones vollstandig vergessen haben. 	Ebenso unklug 
aber wurde es auch von den Aufriihrern gewesen sein, hatten sie 
Asarhaddon his hierher ruhig vorriicken lassen und ihm dadurch 
Gelegenheit gegeben , sein Heer durch die Streitkrafte 	der Statt- 
halter von 	nicli, 	Tila u. s. w. zu versiiirken. 	Und schliesslich 

.. 
1) Zu der Lesung: „18. Adar" statt wie bisher: „18. Sivan" vorgleiche 

K n u d t z o n , Assyrische Gebete an den Sonnengott fur Staat und kiinigliches 
Haus, Bd. II, S. 69 F. 
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noch eins : Wenn Asarhaddon von Norden her gegen die Tigris-
hochebene anriickte und dort die Aufrtihrer schlug , wie war es 
dann moglich, dass sie bezeugtermassen in das viel weiter nordlich 

	

gelegene Land Ararat-Urartu entfliehen konnten? 	Sie waren j a 
geradezu 	Asarhaddon 	in 	die 	Arme 	gelaufen! 	Es 
wiirde das eine ganz unmogjiche Konstellation ergeben. 

Geht schon hieraus klar und deutlich hervor, dass Hanigalbat 
nicht, wie Jensen es will, so nahe bei Ninive gelegen. haben 
kann, class 	vielmehr 	die 	bisherige geographisehe Fixierung dieses 
Gebietes den in diesem Bericht vorliegenden Verhaltnissen 	aus- 
gezeichnet entspricht, so bestatigt sich dieses Ergebnis auch durch-
ens bei Erwagung der den Marsch beider Parteien begleitenden 
Nebenumstande, der treibenden und verzogernden Momente. 

Da ware zuvorderst hervorzuheben, dass auf seiten von Asar-
haddon's Gegnern zunachst einige Zeit erforderlich war, um die 
durch die Ermordung Sanherib's in Ninive und dessen unmittel- 
barer Umgebung hervorgerufene Erregung zu beschwichtigen, das 
Volk und dessen einflussreiche Personliclikeiten an die neue Sachlage 
zu gewohnen, und die eigene Herrschaft so weit zu befestigen, dass 
an den Feldzug, gegen Asarhaddon gedacht werden komite. 	Noch 
weit mehr Zeit aber wird die Aufbringung des zum Kampfe gegen 
Asarhaddon bestimmten Heeres erfordert haben. 	Dass im Ubrigen 
der Vormarsch der Aufrahrer gegen Asarhaddon lanasamer er-
folgte , als spaterhin der Marsch des siegreichen Asarhaddon nach 
_Arinive, dass also die ersteren in demselben Gebiete taglich kleinere 
Streeken zuracklegten als Asarhaddon , darfte schon deshalb be- 
greiflich 	sein, 	weil 	es 	sieh 	far 	die 	Aufrahrer 	clarum 	handelu 
musste, in den durchzogenen Gebieten Anhanger und Parteiganger 
zu werden und dergestalt das eigene Heer moglichst zu verstarken, 
ein Motiv,  , welches fur den siegreichen Asarhaddon nicht mehr 
vorlag. 	Ich meine also, dass die Aufrahrer far den Marsch von 
Ninive nach Hanigalbat, welche Strecke Asarhaddon vom 3. bis 
zum 18. Adar,  , also in 	16 Tagen zuriicklegte , weit mehr Zeit, 
etwa 21-25 Tage, gebraucht haben werden. 

In den 40 Tagen, welche nach der babylonischen Chronik 
zwischen der Ermordung Sanherib's und der Niederwerfung des 
Aufstandes durch Asarhaddon in der Schlacht in Hanigalbat ver-
gingen, miissen nun folgende Vorgange erfolgt sein. 

A. Auf seiten Asarhaddon's und seiner Anhanger: 
1. Der gewiss berittene Bote eilt zu Asarhaddon. 
2. Kriegsrat , Opfer, 	Beschlussfassung und Vorbereitung fiir 

den Rtickmarsch seines Heeres. 
3. Rtickmarsch 	seines 	Heeres 	bis 	auf 	das 	Schlachtfeld 	in 

Hanigalbat. 
4. Die Schlacht selbst. 
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B. Andererseits trug sich bei den Aufr ii hrern im selben 
Zeitraum folgendes zu: 

1. tisurpierung der Staatsgewalt in Ninive, Kalach u. s. w. 
und I3efestigung der Herrschaft. 

2. Aushebung des zur Bekampfung Asarhaddon's benotigten 
H eeres. 

3. Marsch des Heeres bis auf das Schlachtfeld in Hanigalbat. 
4. Die Schlacht selbst. 

Fur Nr. 4 bei A und bei B diirfen wir natiirlich nur einen 
Tag annehmen. 	B Nr. 3 	erfordert , 	wie 	oben ausgeftihrt , circa 
20-25 Tage, je nach der Starke des 	von 	den Aufriihrern in 
Siam zusammengebrachten Heeres. 	Je grosser letzteres war, je 
langer demnach die Aushebug desselben in den assyrischen Stamm- 
landen stattgefunden hatte, 	um 	so 	schneller 	konnten die Auf- 
standisehen auch den Weg nach Hanigalbat zuriicklegen , urn so 
weniger waren sie auf Verstarkung von seiten der Volkerschaften, 
deren 	Gebiet 	sie 	durchzogen , 	angewiesen. 	Was 	also 	an Zeit 
bei 	B 3 	eventuell abzusetzen ist, muss 	bei B 2 zugefii gt 
werden. 

Wenn wir nun den thatsachlichen Verhaltnissen entsprechend 
annehmen , dass ein Eilbote doppelt so schnell vorwarts kommt, 
wie ein in Eilmarschen vordringendes Heer , das ja doch in 
erster Linie verproviantiert werden muss und dadurch erhebliche 
Zeitverluste 	verursacht, 	so 	konnen 	wir 	die 	Reisezeit 	desselben, 
ebenso wie die Marschdauer Asarhaddon's auf Grund folgender 
rberlegung ungefahr berechnen: Zwischen der Ermordung Sanherib's 
und der Thronbesteigung Asarhaddon's liegen insgesamt 56 Tage, 
von denen ein Tag far die Schlacht und 1-2 Tage fiir die Yon 
bereitungen zum Abmarsche von Asarhaddon's Heer, die , iibrigen 
53-54 'Page aber als Marschtage in Anrechnung zu bringen sind. 
In dieser Zeit war also der Eilbote von Ninive zu Asarhaddon 
nach Nordost-Cilicien geeilt, und letzterer mit seinem Heere 
nach 	Ninive zurdckmarschiert. 	Hiernach 	ergeben 	sich 	far das 
marschierende Heer ca. 36 Tage, far den Eilboten ca. 18 Tage; 
diese aus den Inschriften sich ergebenden Zahlen stimmen sehr gut 
zu den thatsachlichen Verhaltnissen, 	denn ein berittener Eilbote 
brain:lit zur W in ters ze i t sicher ca. 18 Tage 	fiir diese Strecke, 
die er zur Sommerszeit in ca. 10-14 Tagen zuriicklegen kann. 
Da nun Asarhaddon 16 Tage gebrauchte , um vom Schlachtfelde 
nach Ninive zu gelangen, so bleiben ca. 19-20 Tage fiir seinen 
Anmarsch bis zum Schlachtfelde tibrig, wobei er die sehr gebirgige 
(legend zwischen. Nordost-Cilicien mid dem Bezirke von Malatia, den 
schwierigsten Teil des ganzen zuriickzulegenden Weges., zu fiber- 
winden hatte. 	Dieser Marsch wurde 	noch bedeutend erschwert 
dureh die Ungunst der Jahreszeit; er wurde namlich , wie Asar- 
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haddon selbst -berichtet 1) , wahrend des Monats A'abat (Februar) 
ausgefiihrt, 	so 	dass 	also 	das 	Heer 	sich 	durch 	eine 	schnee - 
b e de c k t e Gebirgslandschaft durchzuarbeiten hatte 2). 	Diese Er- 
schwerung fand mit der Erreichung der Tigrishochebene bei Diar-
behr so ziemlich ihr Ende. 

Andrerseits konnen wir fur B 1 und 2 einen Zeitraum von 
wenigstens 14-16 Tagen ansetzen und weitere 20-25 Tage fur 
den Marsch der Aufstiindischen nach Hanigalbat, wo sie Asar- 
haddon's neer e r w art et en; 	ich halte es fur das Wahrschein- 
haste, dass die Aufriihrer in der Nahe von Milidia, das Asarhaddon 
auf seinem Marsche passieren musste, Aufstellung 

b
crenommen hatten, 

cr wobei sie sich 	durch die nahegeleene Grenze Urartu's, das viel- 
leicht irgendwie mit ihnen verbilndet war und deshalb spater auch 
die Fluchtlinge aufnahm , im Riicken gedeckt wussten. 	Sie ver- 
loren , wie bekannt , die Schlacht und retteten sich nach dem Be-
richte des A. T. in das „ Land A r arat“, was unter diesen Um.-
standen ganz begreiflich ist, da in ihrem Riicken kein Feind war, 
der ihnen den Riickzug abschneiden konnte. 

Wenn bei „Moses von Chorene " berichtet wird, die Vater- 
morder 	seien 	in 	Armenien - Chaldia 	mit 	ffirstlichen 	Ehren 	auf- 
genommen und ihnen nebst ihren Anhangern umfangreiche Landereien 
angewiesen worden , so wiirde eM solches Verhalten der Chalder- 
konige durchaus verstandlich und politisch richtig sein ; 	siedelten 
sie doch auf diese Weise 	unmittelbar 	an den Grenzen des ,ge- 
fiirchteten Nachbarreiches unversohnliche Feinde der bestehenden 
staatlichen Zustande Assyriens an. 

Ich hoffe hiermit nachgewiesen zu haben, dass der von Jensen 
behauptete 	Unterschied der Stadte Illeliddu, und Milklia nicht 
existiert , dass vielmehr die Stadt Meliddu, (chaldisch Melita) in 
Kainmanu, die Jens en selbst dem heutigen Malatia gleichsetzt, 
identisch ist mit Mita& in Hanigalbat, sowie endlich , dass die 
bisherige (reographische Fixierung von Hanigalbat in besten Ein- 
klang zu bbringen 	ist mit 	alien 	assyrischen Berichten , 	wahrend 
Jens en's Lokalisierung dieses Landes mit eben alien diesel} Be-
richten in unvereinbarem Widerspruch steht. 

Wenn ich eincrehender,  , als es manchem notwendig erscheinen 
mochte , J ensens Ansicht behandelt und als irrig nachzuweisen 
mich bemaht habe , so geschah es, weil er auf Grund derselben 

1) Vgl. HI R 15, Col. I, Z. 14 ff. „Frost und KIlto des Monats g a b at, 
mfichtiges Unwettor fiirchtete ich nicht, wie ein gefiederter .... Vogel offnete 
ich meine Arme, urn meine Feinde niederzuwerfen, machte mich in Gewalt-
und Eilmarschen auf den Weg nach Niniveh". 

2) Die enormen Schwierigkeiten, welehe dem Ubergang eines Heeres fiber 
die Taurusketten zumal im Winter entgegenstehen, werden sehr anschaulich 
geschildert von M o 1 tk e, Gesammelte Schriften VIII, 231 f.; 357; 384 etc. 
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bei seiner Untersuchung des Alters der sogenannten „hethitischen“ 
Insehriften weitergehende historisehe Schlitsse ziehtl). 

Leh benutze die Gelegenheit, urn Jensen auf einen weiteren 
Fehler aufmerksam zu machen, den er bei seiner Festsetzung der 
Chronologie 	jener 	Inschriften 	begeht. 	Auf S. 	313 	(79) 	seiner 
sehon 	vorhin citierten Ahhandlung versucht er, 	das 	absolute 
Dublin der Tarleudimme-Legende festzustellen, und aussert dabei: 
„Die gute Erhaltung des Silbers zwingt uns, so weit 
wie irgend moglich in der Zeit hinabzugehen 2). 	Nun. 
dos ist absolut falsch! 	Jeder Archaologe, der sich mit praktischen 
Ausgrabungen beschaftigt hat, wird Herrn J ens'en bestatigen, dass 
Fundlibjekte aus Silber fast ausnahmslos sich in vorz itg lich e in 
Erhaltungszustande befinden, was einfach darauf beruht, dass Silber 
als miles Metall sich nur .ganz oberflitchlieh oxydiert, 	anlauft, wie 
man sagt. 	Ich habe bei meinen Ausgrabungen dem Schoosse der 
Erde zahllose Schmucksachelchen aus dannstem Silberblech (meist 
Filigranarbeit) u. a. viele 	kleine Silberknopfchen von kaum 1/, gr 
Gewieht (!) entrissen, die alle vorziiglich erhalten waren, trotzdem 
sir sich in dem betreffenden prahistorischen Grabe ca. 3000-3500 
.Talire befunden hatten. 

Dieses Argument Jensen's kommt also ganz in Wegfall, die 
gute Erb altung des Silbers wiirde uns ohne weiteres gestatten, den 
Burka nicht nur in die Zeit der Kassiten-Herrschaft, wie Hilprecht 
es that, sondern, wenn erforderlich, noch viele Jahrhunderte friiher 
zu setzen.  

Nur nebenbei noch machte ich Jensen gegentiber bemerken, 
Bass die bessere Ausfiihrung der Bilder auf diesem Buckel gegen- 
Ober derjenigen verschiedener Felsinschriften, keineswegs ein jiingeres 
Alter des ersteren beweist. 	Die Bearbeitung des Metals, zumal 
mit dem 	Gritfel, 	ist 	entschieden leichter 	und 	deruaemass 	auch 
feiner ausfahrbar, wie die von Gesteinen. 

1) Sie werden von Jensen wiederholt, 	Vossis e h e Zeitung, 1897, 
Sonntsgsbeilage vom 8. August. 

'2) Von mir gesperrt. 	W. B. 
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A Syriac Chronicle of the year 846. 
By 

E. W. Brooks. 
• 

In Brit. Mus. Add. MS. 14, 642 are contained fragments of 
two Syriac chronicles , 	both written in hands of the earlier part 
of the 	10th cent. (Wright CBM p. 1042), but belonging to per- 
fectly distinct works. 	The longer of these occupies fols. 1-36 a, 
and also includes two detached fragments on fols. 40, 41, of which 
fol. 40 should be inserted between fols. 31 and 32, and fol. 41 is 
a piece torn 	off fol. 	22. 	This 	chronicle, 	which 	is written 	in 
Estrangelo, 	in 	its present state begins in the time of Jacob and 
ends in the year 846 AD, soon after which time it was probably 
writtenl). 	Besides small lacunae, 	caused by the leaves being torn, 
several leaves have 	been altogether lost, 	so that we have gaps 
extending (1) from 30 BC to about 37 AD; (2) from 230 to 275; 
(3) from 481 	to 	449; 	(4) from 540 to 574; 	(5) from 582 to 
601; 	(6) from 610 to 679. 	I have 	taken a transcript of the 
whole of this chronicle ; but the earlier portion, though perhaps 
important for the purpose of tracing the connexion between different 
chronicles, is of course of no direct historical value2); and I there-
fore propose for the present to publish only that portion of the 
chronicle which is not derived from any extant work. 	This portion 
covers fols. 32-36 a and comprises two short fragments dealing 
with the years 574-582 and 601-610 and a continuous narra- 
tive extending from 679 to 846. 	It would occupy too much 
space 	to 	discuss 	at 	length 	the 	question 	of the 	sources 	of this 
portion of the chronicle; but it is clear that they are in part the 
same as those of Theophanes, the chronicle attributed to Dionysios3), 

1) It is not defective at the end; and, as it ends with the ordination 
of the patriarch John, it must presumed to have been written before his death 
in 873. 

2) Portions of fols 9, 10, dealing with the legends of SS Peter and Paul, 
have been published by M. Nau (Revue de l'Orient Chretien 1896 suppl. trime-
striel p. 39 6 ff.) 

3) Now 	published 	by the 	Abbe 	Chabot 	(Paris 1895). 	It is scarcely 
possible that this chronicle, written in 775, can be really the work of Dionysios, 
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and _Michael, who is followed by Gregory Abu'l Farag. 	In com- 
paring this chronicle with that of Michael I have had the great 
advantage of consulting the full Arabic version of Michael acquired 
by the British Museum in 18911), which is far superior to the 
miserable Armenian Epitome, in which alone his work has hitherto 
been 	known. 	But, 	though 	his narrative 	closely 	corresponds to 
the 	three 	chronicles 	above mentioned, 	our author also preserves 
many interesting details not known from any other source. He has 
for instance several notices concerning the 	exactions of the Arab 
governors in Mesopotamia, and he gives us the name of a hitherto 
unknown 	bishop 	of Edessa, 	Athanasius, 	who 	must be 	inserted 
between 	Constantine and 	Timothy. 	To 	other pieces 	of new in- 
formation attention is called in the notes. 

The last portion of the chronicle divides 	itself naturally into 
three 	sections, 	(1) 	a 	general 	narrative, 	dealing 	with Byzantine, 
Arabic, and ecclesiastical history from 679 to 728, (2) an ecclesia-
stical history with a few short notices relating to the Caliphs from 
7:14 to 784, 	(3) a mere list of Caliphs and Patriarchs from 	784 
to 8-16=). 	Of these the last can hardly be anything but an addition 
by a copyist, and we must regard the work as practically dating 
from a time not much later than 784. From the frequent mention 
of the 	bishops 	of Karrhai 	its 	composition should probably 	be 
ascribed to that place. 

The 	shorter 	Chronicle, 	covering fols. 36b 	to 	39, 	which 	is 
written in a cursive hand, is defective at beginning 'and end, and 
in its present state extends 	continuously from 	755 to 	813. 	The 
history is mainly ecclesiastical and narrated in considerable detail; 
but. as the writing is very bad and nearly all the leaves are defective 
at the top 	and bottom and on one side, it is extremely difficult 
to make out. 	I have made a rough transcript of it, but do not 
propose for the present to publish it. 

In the transcript of the Chronicle of 846 given' below I have 
made no alteration in the text of the 'MS., but, where an emen- 
dation seems to be required, have suggested it in a note. 	Letters 
and words 	supplied from conjecture, 	where the MS. is defective, 
are enclosed in square brackets, both in the text and in the trans- 
lation. 	Fol. 35 	is very much torn and obliterated, 	and I cannot 
always be sure of my reading of it; in the rest with the exception 
of the fragmentary fol. 32 	and a few lines at the top of fol. 34 
the text is perfectly clear. 

and I therefore refer to it for the sake of convenience as 'Dionysios'. 	See 
articles of M. Nau in Bulletin Critique June—Aug. 1896. 

1) MS. Or. 4402. 
2) This last section should perhaps itself be divided into two parts, since 

the list of Caliphs ends with Al Mamun, neither his death in 833 nor that of 
his successor Al Mu'tasim Billah in 842 being mentioned. 
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	  O ? fol. 32 a.  
... 

	  01 	'opo ,NU*Z 	.44cci.4.o 

6).1-/N j.a..ao 	Jit\. 	cy..can 	..a...m 	0...16..7 0}9. 	&.t.a.zo •:. 

J.1)o.N.;".. J1  [j] J* (Ny.no •)-0)\ / -j ja.i2..tz sga..\90.1.44co011z 

.zs9 Lt_a_zo] 	........ [=1 41... ..00t] ..:..g...z1n..\.. 	 ‘00170 

JIA..../ J[A..a..no — 	 — J.0-„,•,p] J4.9 Jo[om 1.109 -.11./ 

Kiolo:01.0 — — — — 
Here several lines are missing. 

t•a.m.nl.Jo 

	

	[.\x)]/ Jzaz 04va? .? .01i fol. 32 b.  

0].4,40 Jai/ E4.n %N. in[0]a.. [Joel .z..j N]iazo 	.•:.. j.t...N.a..i 

[-cmio1.1] igN4.1 %N. 	N.La. 	0:.. J.130..? oQaz [J 	an .cii[r]Jo 	 t..j 

..:.. - 	- 	]Na jnj [Ltazo 	J..encon 0Y Jioi.cri.\] )4;:o 

so0,1.0ii0, CliiZ [43::,Jo — — — — 

— — - --  	JI.Jo [ — — 
Here several leaves are lost. 

)10.1.4 tX). 	P.Clip-NM J..° Ji.. 	;3:47 VI\ Ns;—Jo 1)&laz t... fol. 33a. 

4.40004 4-X3/ 	4.44 socm.nap.x) Ev.. 	-J..), .4....1.Jo v..01 
_ . 

2)4...i.&clo01' .a.in, -0). 	)o-oo. 	 ua. jn ....oinzj 	 soo,opo.col 

4) Ingo 	34—X)... 	1..... t.Na 	112 	P.t.a. 	N.,bo -oioN.N. 	 ,FaNniu 

on..\-vjo 	4...ica.cani.1 	oi;,...-.3 	OA. 	a.N.4..00 1......NooV -otoJr.ao 

L\.1. 	+Nob it\zo 	,....,§Ja. ...0100N- -GroJta. 	iii. 	.gzci...3.49 

1) There is no 	space for the number, but ... j  j is written above the 

line in another hand. 

2) Read 1.4.4030.0 . 

3) There is probably some corruption in these words. 

4) Read 0X).00. 

Ed. LI. 	 38 
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44\mm. 49 	1..11 ..t/NDJI iNzo szo;x1.21J an..\* .z) 

.)....voq, tuoi 	')a..\.4.15o 	JJ...%co 	J4,.... $1.1. Pomo/ *aoi....\i‘ 

a.a1mJo 	.....-....m...p.o 	...o)a...\4_oo 	...oia.N.s. 	o...00 .c:4.z 

.a..Lail 	 .64%\so L.zj, %.,&.x, J.JoA.o 	2) Jt... soa 0,  a -\- ch 

J...voq 	a.m.r. 	J...10;.lol sasoqoA. ia....aio szoloparo -.0)o.\1. 

1....ai. ..t\s3/ 	 on..\.loio ...oictul. 'pins .° -omits. 	.moo 	.:t&coill 

ci..a1N3Jo boA. ota. -..; 1-ii, it•..o 	.socueo,o)& o_nlx)Jo 

J.L.;\i.&coctoo 11-4ca.. ......15{.z ,(1.0, 	pro 	.i..4 <004. vl 

N.J.A.Z 	 j..J0;—V, atl....aA0, 	1.001 	0}..t.Zj.Z1 0601 ,03...1 	........z 	j  j 
Op° 	J.Z7 1.10J )001 : gas.  &AZ 4492 Jam... pa. :op % . 

J_Nal, &,_vo 	Jtva.A.s. Pls.° 	.3;.col 	 ..14. 	1‘..9.3 .,oiioh 

otz 	 Ja.\-"va J.ctl..13 &..lo Jj 	&um() 	•:•))...%co t..j.. .11aJo 	.J...431 	 2 

iagi-ND P Ma) ,4-v 973 	t\14 6o 	•:. v...;.. o rift. 	oti.N. j 

NIA- )0-1- :z 	.1\*0  J-.01—NO P 	J^0044, Jai49  NC;33 	 t4e0  

L\JAZO J0;..;.&\,9 9a-ccuL/ *-413  J001 a33 N.UrtZ0 	.:.. 64%1.90 

r41, 	 tn.. 	 ..1:3 jiol  IS WS., cmit\z cop 4xtli 	1. ..i\loJo 4..);x) 	oj  j 

)on, %n Atm .(30N J901 Jacaio 	•vrA, 	t•-voq )os. 4.* 
fol. 3311. jj,..CL, 	J001 	&IJIZO 	J4 ixocgio 	him ON\ ,4)C1 	 •i'• 	 ...c. .13j  j 

....j,,,‘?  ....—...vo 	.soki.ol ..zcuaN., -;Y:), J-...tz lo;.49 

\•iio 	tell:30-• /"-V30., )1•0 ••;:o rill  ?/ i co 	A\ NISMO -14-1)1 

CL.1.95m 0 	06\..N./ JVC1.1.10 .:11/ %.,§i3o ;.,..' 	7 p ...1..2 . $.30)..1Y3 	 ,9.1/ 

1) Read %.,&.00. 

2) The word jb..iit, seems to have dropped out. 

3) Here the word t•....121 seems to have dropped out. 
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‘a. J.33oV or....v JNisk. ...c..z 1*.zo 	J*  1.....voi La\ .ta..z 

ot;.-11 ..oloasJo .-o1or4o 	.01414D0 (301-1:\10 930- 

4.010 	 h.co/ N...z , ‘..XUAS 	. 43.0),... ..olons)Jo 	,zo sci..4.0. 

j.nr.‘, 	t) 	j....Nocii! j-t\,Z1 JOgaik. t... 	r. 	 .1..Nzuk,i to 	.‘,..NN.. 	.zo 

t_NaN..j.. 	4).64z 	);.1.40 )10) 4 CNV-Nt ..q -tv.itzo 	.*::.J..\\. ....\..? 

9),•Lca 	J..,,§N. 	Olit\z? it‘.110 	A iN.-..N.:0 	ill .1....rn:ib 	 t..,. 

:0'..CIDN. ILA. 	j;..! 	j90.0.1:0.-9/ ....01%  ..**X) 	100,0 ,4*.-Vo? 	4;0 

&KM/ 1i!..7 4=01, Jx)oil. -;x) N..x• .T..? Lv,1MO 	Po". JiLJJo .:.. 	 .4.. 

11,- )(11. .1\x1)\ 	:z 04\ 	%A. 0)-1 t..1Azo .4.%02. 	.=.N. 	.1,. 
cizo 	jiLjz? ...e), 400...commlai cii.z6 J;%......vo ...,0. .j..0.s.....0? 

A\likzo 1;..J..- 	cill§.oLio Jitoo9 2)000li Jtwiz c)i_ <30A..0 	 tn 

J:z%-.,, 1.1::: 	01it‘•Z 01:Z 	4.o ..i\Y))0 	....1121 0.? 1\'o\\ pl. 

;i1.<) 	%.0 	'...L JUI.I.o J&N.S/. ....%coh A....ij  ....010-Vr.0, 

cilopaA.0 	J.t..t.12, 	4z° 	.1.m.:: 	J.4,..\. <2024.\ni 	4.N.o 

Joingoz iii49 1..icy.- .......m.a. 1...9.z ...9.6.11 As.utz oizo 	di).%  

-A--v 	)L.-l. \\\ A 	o 4.z :.....? Nisizo 	e• JA\..-o ‘-t•-•j-J-z? 

-*.-v 	oikts) 	J:-.! 	061 	3)0 n m-°)/ v? 	.314.101 	e 	<....! 	<3.173-a,  

9zo2opaco Loot •Nsin1.1 J.L.Laz oi-zo 	 ti.S.o.. ..:..J__o;.-;...b_s 

j.izjz 'ci_o 	J.I.S.a. -....x) 	ILA. ...,..v? J....voz .0;.49 	.....inLsz 

of 	JsN.loo 	v.r.Lx) JzN*6, JicuLan ,zo.o.a. ......v. 9=/ .loot 

1) If this word is right, it must be a longer spelling of j.aND. 	The 

sense is 	clear 	from 	the 	Arabic Michael: 	......Z 	ja......\ 	0$* 	Li/1'  

' :-NDP? ei ,,,k • 
2) Read .Ca,  
3) The short spelling is due to lack of space at the end of the line. 

38* 
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fol as a 	— — 	— — 	1)..000)2] 1...CO;(161 %.a0—X?0 8:010140,001 

LIAZO 	.i.. It1/1.! jr"p t\.-Nz 	  - _ 

azial [J]L..utz oi..o 	j.& 	[-pa Joof 	J]2 .0....4.9 	t•Aalo 

•.i,Lzo 	•:•[-cmaz]/ N-m..\..o o,11.11 Alio ...a.L.n .m[nt.i? lironS] 
INa\mx) -ogas.N.- JLJo 	JL.$% 	;. 	-x) -;Nit../ jj,  . 	*apo 	.lo 

%.1. O;.-0 	J-ODOV t \ 	%S.0 1L0-\-:; -Limo 	P • ..-- 	 -1\10.\\ ..s. 
cy.z,o vij cm;....Jo 	.g\.L.tx) 1.4.con_vo i.cocwo 44? Jiro. 

•:).\.z. 	h...x3/ ixilccao ;)til. ..Z.0? t.111LZO 	•:. 	%.-.1.N. J.Zia v0)=:, 

1.1...LOo JA.6.1.o N.Ssio imp o.poo NI.,? a-stmo .14.4%  
..tea, ..;.- 	2).6\n/,  NIAzo 	.)..aii \\.ol Proz J;zi, J-N.z1:, (1.1.o 
JLoVI./ 	 p3o)_..\.,az 	)1.N.4 	loo, 	j=itz A\.\./. 	..o 	xi 	:oi.. .z- 

19010 	Ji 3)`0)N.. t\...N., 4.1.15 ;101130 \.Z.:0 1..VCIM t Y10 
1..a. 	000 	t\ ...N0 one, &Lazo 	.•:.. bl.a.vo JJ.%co ..1.0-N. 	1\1010 T...\.0 

J1.8._\... 	oo 	..ALLD 	j •:. 0}....\. ,c_vi.S.o_szo 	-D 	.IAZO 	-SO vLil 
. 	&.L..:i3 	Q.K..00 	. j..001.. 	0;,...0 	1.11. 	0-\1.0 	j...,..\ BO viSL 	 . 

t 1..-MAZ cy,z,c, 11...43.1 .04.00 . tri./ Asiii.0 j.sazo ...?;cc. 
—0/ twkz 	•:.J1A.a. 	4.1.11 cieSio ci.o...\-%  tra/.2 j.....Vocc& ....* 
Jt.%co Ji- it.a.o .o.il? j.lo..\. J.I.o...\-: 411.a.co  .mol. .....1,6 
Pi./ I.J-$: 	0:-,-0 o•--0 	J-.100 	t\:•11"... 	4)J;,\  Jr.m. • • 	-a\- 

1) The first line of this page is torn off. 

2) The 4, is corrected from (or perhaps to) J , and in the margin is 

written TD?. 

3) The ‘„ is corrected from (or to) .,Z . 

4) There is clearly some corruption in these words, but, though the sense 
is clear, I cannot suggest an emendation. 
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.:.J..oz ,) ..z......1.? o)...\.......? JJ'%ocoo . pi./ J.. 	0_1 Jr.*. 1)0..\\.c, 

•,z-4. 	%.1-\ 	Jio, J.330.i? ilt Jp.\-1-3 	ii 3.1/ 	aft92 fro ‹a 	j•\/ 

.:.c.)..t-i.o? Ilzio ha= ‹.:3..\_ojJ1 j2atl. 	-. j...loo” 	J......../ 4144.....IN.i16, 

;-z 	1,%4\3/ Jun,. .......z01./ JLIAz Op° .cm...\.o..co 	ro? 
fol. &lb oli ,z 	,1:1[11] J.-NaZ 	N...10‘.0...\--/ 1-\-13J0 • 	 ‘bo.S.o-co 	...4.1..zo 

— — —) J....4.") `Z 1.1i: g•-Y3 ••Z [/41•W 	;- 	;Y;3011. t- 1. 

t‘iflZ0 	 {1-1.\B 	 ;..N.. ji....-v;_la ja.N.i.o - - .:.....010XlO? 	*30}1.0] 

L. [,<.11.] 7A 	Jt\zo;1. )oci. :oi..z tn[z 24%.1.0 •••••••-] -6-0 

%. 	t‘.1A, 	jzi !bal.? 	.1..? 	o, 	v.vt\,..Jo J,.... 	4.o) joos jt ..- ..). 

;..vao.x t‘....V. q N.Lazo 	..:•.*,.d..,.o? J;..?.....; j.zot soil./ .;.‘o jool 

Izt\l- *.? 	c•&z ..1.x/Jo jtvo;.o..j? h..tz 	4.1.9)1 jiLjz .al...= 	.4. 

Le. oPr-012 il-Vojo 0.3-\:? 	 2 J4-41] j'&/ --32, 	 voiND \.--S. 32 to-so 

P.4.4%, j...,x)? 	its. 	jnokimo 191.0?0 103:41:10 t..., 	.--i 	.i.kzo 	..:.. 

1.%),1. 	jvc3.1,, ba....6 	sazDo 	.20-\.= ilzt.ny3 .tzvoio 	 .oppaiii. 
0,=.1.0 	9.tmo *Is/ a.......no 	oi.z Joey 	ooh. .tt.zji 	 .txva..z 	t.,\..? 

\.4...%P.o. 	op 000, 	 .....n.an %no .oiLooj Jcicy 1.11 jm.ons. 

-;s:. 	o).\../ N.tAo •)4.1,:az Jj...4o 000i sos... 	000l ....lo 	 .o).%. 

...;:o O 	)(too 	:op J~1J\z pi..t.o 	in;.4.9 	J...\./ v;s4.1\z 

.0..\:.0 	t\..x) Jt\-ta. 	op° .:4..... 	lam, 44 r).. 	 soo..milj 

ja.\,i) 	;.4.. J101 4.. j...Iii. Col; 	?"\ 1 	)2‘..A.01 .-.:Z 	1\13)0 

CI-nsv\ )49 0 ji0p 3)61.0.9j0 AO./...0 it...vy, ei:.. 	I.p ..0,...v,.0, 

1) Read \\10. 
2) There does not seem to be room for the insertion of )0....0. 

3) Read aj-SIO 
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vi )4 	. -oici.\.‘. ..11, N....—Th\. INACCLX) 	*o..:. 	 /1‘1.Vio it‘Sji c 
J......v.z 	'tif.asjo 	elm-Jo 	.900,§191 1.40apotiN. el...-Jo 	.1.-Noof 

U. 00310 	1\..x...0./,  t•aitz ‘.s. ..zoLo .:1..icice .1-ova& 	 . 

JN.tzi 	J..o Paco.9 Ji..i3,19910 	p.c1-s----1..riboto JI..%co .‘.o 	. 

fol. as. .:. 1 ) ( 9 j&ZiO'i 	(?) J[.t...t]iio )gin... 1L. Azo . Jpio ....oJia v1A., 

h., 	j9ancia..9/ 	2)..sa93 	ooq N.ukzo <,...? 	*as.sap. 	.;x3 

otrsa.\.1. 41x u. -...x) 	[..cdo ch\-. j00,0 	iol..,o! 4[..]1...z 

foi]taill. 	1.9acica,9/ 11.4.4cocup ...to 	ct.v• 	NIAZO -o0ob 	 t.t..‘ 

..:*.oirxil.1. -snit/ oOt‘z 	loom 	)9c4! cio, ..zsaal.....m ,o 	.o1Wz 

1[..p] OcuiciaaJN 90010Paco ivani./ AV, N.I[Az]o vzil, 
•:.J...0.[1.] hai.6[,] ?jioi.v. Jo;[..4]9 sad./ ..[;..N3]'o.s. b; 	z, 
ji!op. 	J.9cuana...9? 1.tooZp. ...*o 	4_va? &Lazo ..;Do 	...[,] 	 tl.N. 

[..;]soo 	1...x);.%? 	cio, 	j..iiopiP. 	-;_vo ..L..a.. 	....n.. 	 ..,§A...sa[w.] 

j[z;]slaz 	t•A.oL/ 	N. 	 1...)0600/ spo,o$.soco 	t.s/
(

upsi) 	.......zW.S., 

az-M.41904w 8)).A.tico awl./ 	I7;.49 Sfa...40.......v pa. ...**X50 

Ot]zo 	j[9]1[...ii]x) 	fi.,..z )00,2  La.Q%di, %,pcs i1....4%, . 	Vac) 

JL.L.a. 	[j]r....1 	[?...Ndo 	oi[i]t•.z 	P.....Loi A......3) 	Jt‘[.k.a.z IN*0 

N...v ci.q t\.LAzo 	..:.. J[...],a90 J[;xt....] 1a....,1 ha%  [.14.].N.2c> 

[T]no •:. J...../3  %._.‘. P....lc) 1..A.0 hn.*74-`0 0,[it‘.Z] +-X))0 1,....\-0 

1) I cannot read this word 	as 	anything 	but 	ib.ri..1.0f , which is no 
word; but the writing on this page is very indistinct owing to the marks showing 
through 	from the other side of the leaf. 	I must therefore suppose that this 
cause has here produced an optical delusion. 

2) Perhaps the words 131\1 *) have dropped out, since ...10....1 alone can 
hardly boar the sense required. 

8) In other authors this man is called J.S...10J; but both here and below 
the 5th letter is clearly J 
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cy,s11.1.Jo 	liol 	. [t]xl....cas :z of.\./ 	clWz .mil tm.9 	 ps. 	 ....No 

0,..\./ 	ts.,..so 	cv..c0[l] 	b.[..1..]zo 	j.,..As.co, Jb..61,..-il Jpinlik. ps. 	 ..:.. 

ji[..;]-o 1=;.,3 olLa_n\sz -1/41,1.z 	foot 	c4.1 	..i\NaJo v? 	-.op../ 	ps. 

J.4 %-‘• [-10**1 4=1:-=-\ (Wz] 	4...[> 	1.01);]9 4..z • 71ssJo 

...acia.a 1 ci.,41..oLjo J.0;416s az..ijo_. -;32, t..-No owl 	.1.4k_o 

[....;10] Jo: ci....[nzjo Jam,  cs)litociL9 ..i..]/ J.i.s.A.4. -;,p  4.3o).1 

oliN.z? j[.utz]o 	J.,' 	J9a.o[co..9j] .*:$11;.021 	‹.....! 	..o.....co..? 

10.....4.9 oiit•.= Jooto 	1.1o.eism J.. 	')Lod. t\..xs 9cs..0./ -;.10 

-Am 	...;.col L/ 4.co( 	[.t].a.zo 	..:-.,kol;..o? 	J...? 	ji.).1.1.co 

-;so t.,so N.lit. 	ao.o •:•ol.....o 	<,...\..190[.o.cp]....9/ soo.rocua..! 

Lt.z, J;_vo.s. 	2).0icalo0o -0,0A40 	1...z 	sail./ f ‘:.1.,. 	\;.....z 

j..41.0.111.0 1..Ore0 )001 \i/
‘ 
 &.1-11LZ0 4 ....la..a.z[S.]L t\ 	‘s..\,. ...z 

J.o[:]..;e9 °p1° J..z•Ass Ockiica..9/ want/ 	oi 	jz; v.: 	.p.ts.z 

ot=.... ji..;..,,,[yz., jay+ n ,-,-,0>jo 	o jiAnAlo .....% .,t..\.1.0 
tv.fizo 	3)Jtq9s4ott h.? 	..4.1:\ 43.0)-\ -..n 	.._xs 	./, 	. 	 .ko 	.1...ct. 

ja[0:603]..s/ 	J.nNis oA,./ 	..a.Loo 	Jo....4.9 . 	*acs)_\.o 	ps. 	. 	,c..t...o.. 

p-oJo 	;.c.s.s. Jul 	..A=.:. [tm]..:p ....o4o . 	,..i..;*, 	 .....z 

o[1.] 	c:•!....o? 	4.4 	)411 jscLosa..z/ 1[1....&]; 	.op.91,.. . 	 ro, 

iL0:33  11.1 5)? [tIglZ0] 	4)cinco.,9/ 9oo...cocuca4 .4X:, 	...10 .•:.. 	....? 

C3,L":)Q:4-, )01  )00/ iin-X30 	$]L{JJ] 	11-4\x)  .114-1%[1 	\iam 

1) This word is written above the line, and the L is in the cursive form. 

2) After this the word‘—  ‘,..\ is written and crossed out. 
3) Supplied from "Dion". 	4) See p. 5 note 3. 
5) A space is left after this letter, 	but 	nothing seems to have been 

written there. 
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P.Mmyl. [..Woo2] o$...Jooi;X)Jo 1)11o..\.[1.z]*[4.4(?))410. -%%I. 
L.N0)12 Jo[ol 	:44%, gcAL/ 01L& orio ..-4../ .P.a•m1 	tz9]o 

ja.....26.\[o] J[z%]N..i.o 	J...- •ia1 	: JmW.o 	-.)[c)$]N. Jodi .......\.x)fa v! 
J—As)..t./ 4.10/ %m/ JO JAm[.....z]o 	cliiitz, l[o]ot '..x3/ ...a.tos.) 

+Jii]Liz 	Joel 	0)-Nal- ii[ P4C1̀ 2•4D N/20 -A[?! 	v? 	-ciot•-/ • 	-]40  
1ii4[41.Z J]Vt..4..9 j[0011 001 J.-N.40h [r.0]2 N.-0 2)/

( 
 4A .Z0 

::..,.-.. .o J[:...]coj t\...z -49 . v?] J..tzoil  P.o.o-\)21 ?[30] 

01;.z] )o-oo 	[tm....c]m 	oi.[N./ 	4]3)/ 

	

.....v ‘...1..i. v 	 t=.1. 

	

....... [oyx.6 4:5]/ JJO, [ap] 	oi..o..\mg, 001 04> too 	 ..403{10  

24Cip.N. A j90151:0.9)7 	[..*A]n0 	4.00/ {t‘....Z *I] ,90010).3000 	. 

fol. st;s. c) o).-\-..0 	 0.4...\-904-.Y3  ..0,0.X4..40 .t\..;.4? 	 ,k-LA.0-0‘WX)  
o 	%A..X) 	0)..\-Th-.00 	‘&010jt-it.0 ‹.10)-1-X) t-,-.1.0 	.4-X:1 .h..XXI.N. 
.60 j...ti, 	..1.-.10/ 	t\..X) N.t.A. 	oho .00.6a)..2/ ... v, 	...IC:4-X)  

c•iiz 	4 Jr  Jam. otiNz or.z koo-x) 4*o ,,,...;.. *pioi 	v? 	-No/ 
0A..&..00 	4m...QM 	lici, oiWzo 	...olo.../ .o4..z 	i\m/ 	.+.33-ti. 

in-Vx) Al! PQM 1.1-V 0$-N.0 loom 	i-\1 ..oict.l*:13)W 	tzl, 

4.2 	c:• J..%...49 ._s_sx)a. 	......woll.? Jot tuAzo 	•:• vaii. os.. ...;....x) 
loo •q\,.xx) Jr. Jt\lip. J....z J.o,t,  sgoo.a..;co ,..;.xf •••40oLL/ t.o? 

o.... 	[...n]s)/ tvizo •:..zi 	oi,..z Jic4z1 h.., 	1o:4p kw.,- 

•IzL--\•• 1I0 	IN[..]0)-V *.-.z?! iJIN- 	• JAL•to J-z[itzt]- )0{0-] ...la. 

.J.-L.ts) 	 .N.L.t.x) JLt_\z y)...coLLJo 	L;%&A.zo[L]lJo 	%Jo= 1.10, 

I) It would accord better with "Dion.", if we could read JsoN.\\ 	but 
the visible remains of the first letter are not consistent with this. 

2) A space is left for the rest of the number, but nothing seems to have 
been written there. 

3) There is no space for the number. 
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jo;:.49 soculazoico -;.‘o -;coLL) %IV 	Jim-, *- IP .1.•.=0 	.:, 
0A..= 1))00, LY3 	W.t..T33 S000-1X0-1 F.A.10? 44? .e t..0 	... 

v! ...4.1:01/./ .[.....).uq 	.t.ft.= .......0) ..413, 4..? .3 ‘..t...a. lo:Ap 
..:......,,,,,,,..F;s3a=2 p.*. ..;r? );..p 

Translation. 

carried 	
in the year 885 of .the Greeks Khosru took Dara and 

carried 908,000 2) men into captivity from it. 	And the same year 
the bubonic plague came to Constantinople3), and [corpses were] 
carried out [to — — —,.. —] instead of to a grave. 

[And in the year 8924) Paul was expelled and] Peters) became 

eicb. 

Jo. 
moh. 

Greg. Greg. 

Eph: 
Grog. 

[patriarch — . . . . 	And in] the next year — — — — —. — 
— .— — — — 

	 Phokas succeeded him, and Rhesaina was taken 6) 
And in the year [912 there was] darkness over the whole 

land, and [the stars] appeared in the middle of the day. 
'Dion' 

In the year 914 Narses came to [Edessa] and [took] it, and 
he stoned [Severus the bishop. 

prolipi:. 

And in the year] 9217) [Phokas was killed5), and] liferakleios] 
succeeded him 	 . 	And he came to — — — 
— — — — - — — — — — — — — — — — -- — — 
[A Synod met at Constantinople] in the year (992) and anathema• 
tined everyone who speaks of one will 	and one energy in the 
dispensation. 	And Maximus the monk distinguished himself in it. 
Then Justinian became king and reigned 27 years; and he confirmed 
the Synod which Constantine his father had assembled, and expelled 
from the church all who did not serve the altar in accordance with 
the doctrine (?)2). 	And the Romans rose against him and cut off 
his nose and sent him into exile and made Leontius the patrician 

Mich. Greg. 

1) Before 	this 	word 	the 	letters 	.N..-NZ/ 	are 	written 	and 	apparently 
crossed out. 

2) The omission 	of the dot over 	would give the more reasonable number 
..? of 98,000: 90,000 is the number given by Michael, who places the capture 

in 886 (575), while Theophanes' date agrees with our author's. 
3) This plague is not elsewhere mentioned. 
4) This is the date given by Jo. Eph.. Michael has no date. 
5) Possibly this is not Peter of Antioch, but Peter of Alexandria, who 

	

was elected in 575. 	If so, the supplement must of course be different. 
6) The capture of Rhesaina is not elsewhere mentioned. 
7) More correctly placed by Michael in 922. 
8) This is the sense required, but more is wanted to fill the gap. 
9) Perhaps we may suppose some words to have fallen out and render 

'expelled from the church fall who did not accept] the doctrine, 	so that they 
should not serve the altar'. 
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Minh. Greg. king in his place. 	And, after he had reigned three years, they 
Mich. Greg. deposed him and made Apimaros king. And, after he had reigned 

3 years, Justinian returned from exile with a great army, and he 
killed all the leading men among the Romans: and they rose against 
him and killed him and Tiberius his son, and made Philikippos 

Mich. Greg. king for one [year] and a half'). 	And in his case, because he 
wished to assemble a Synod and establish the heresy of the ItEaro-
nites2), the Romans rose against him and put out his eyes and 

Mich.(?)Greg.(?) made Anastasius king. 	And, when he had reigned 3 years3), they 
mich.(?)Greg.(?) deposed him and made Theodosios king. And, after he had reigned 

2 yeals4), they deposed him and made Leo king over them. 
Now before these things in the times of Justinian and Con- 

Theoph• 
Dion.' stantine, in whose time was the heresy of the Maronites, in the 

year 990, in the month of April, the 301h1)  day of it, on the first 
day of the week in the season of unleavened bread"), at the 3rd  
hour, there was a great earthquake, and in it Batnai in S'rug was 
overthrown, and the old church of Edessa7), and large numbers of 

• people perished. 
Theo 

ic 
 h. 

Mh. And in the year 991 Mu`awiya, King of the Saracens, died, 
Greg. (?) and Yazid his son reigned after him for 3 years 6 months. 
'Dion.' And in the year 994 my lord Severus Bar Mashke, patriarch 

of Antiocheia, [died] s), and so did Yazid the son of Mu`awiya9); 
and Marwan the son of Chakham reigned for a year and a half. 

Ana,. And in the year 995 my lord Athanasios became patriarch, 
and in the year 996 Marwan died, and `Abd Al Malikh his son 

Theoph. 
Mich. Greg. reigned after him for 21 years. 	He made peace with the Romans 

for 3 years10), and paid them a tribute 	of a thousand denarii 
and one Arab horse every day. 

Mich. 
Greg. And in the year 999 my lord Julian was made patriarch in 

(Ece14 (?) the monastery of my lord James at Kyrrhos, and my lord George 
was made bishop of the tribes). 

Mich. And in the year 1006 the armies of the Romans went out to 
the Valley of Antioch; and Dinar the son of Dinar 'met them and 

1) Mich. '2 y 5 m'; Greg. '2 y 6 m'. 
2) Michael does not give this as the reason for his deposition, but only 

places the two in juxtaposition. The expression here and below perhaps points 
to a Melchite source. 

3) Mich. '2 yrs. : 
4) Mich. '1 yr. : 
5) 'Dion.' says on Sun. Apr. 3; and the correspondence with the day of 

the week shows that he is right. 
6) i. e. on Easter Day. 7) '‘a lardy Isla 6 TpoiiLlos Ti'jc ittichialas .E8iene Theoph. . 
8) Mich. places the death of Severus in 995 (684), and Greg. (Chron. 

Feel.) in 991 (680). 	The latter however afterwards states that Athanasins was 
ordained in 995, in the same year as his predecessor's death. 	'Dion.', who like our 
author places Severus' death in 994, says that it was followed by a vacancy of 5 yrs.. 

9) Mich. more correctly places Yazid's death in 995. 
10) Michael says '10 yrs .. 
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slew them; and few of them escaped and returned to the land of 
the Romans with evil fame'). And in that same year the Romans 
rebelled against Justinianus their king and cut off his nose and 
banished him: and they brought Leontios out of prison and made 
him king over them. 	And these things have been recorded by us 
above, when we recorded the names of the kings of the Romans, 
one after another, as far as Leo. 	And in the year 1008 the 

Mich. Greg. 

Mich. Grog. 
Saracens struck `zuze'2) and denarii with no figures upon them, 
but only legends. 

And in the year following `Atiyya made a register of foreigners; 
and my lord George)) from the monastery of my lord Shdo was 
made bishop of S'rug and the district of Chauro. 

mid,. 

And in the year 1010 the blessed my lord Thomas of Con-
stantia4) died. 

And in the year 1015 ‘Abd Allah the son of `Abd Al Malikh Theoph. 
came with a great army and brought workmen and built Mopsouestia, Mich. (?) 

Greg. (?) 
which is in the country of Cilicia5). 	And the same year there 
went out an edict, and all the swine were killed. 	And in the 

Mich. 

year 1016 'AM Al Malikh died, and Walid his son reigned after Theoph. 'Dion.' 
him for 9 years, an astute man, who made the exactions and the 
oppression greater than they had been under any that were before 
him : and he destroyed and annihilated the robbers and brigands6): 

Mich. Greg.  

and he built a city and named it 'In Gero7). 	And in that year Theoph. (?) 
Shabib 	the Charuri, 	a 	celebrated 	and mighty horseman's), 	was 

' drowned in the Euphrates. 	 . 

1) This battle is placed in A H 75 (May 694—Apr. 695) by El. Nis. and 
Ibn Wadhich. Ibn Wadh. locates it at Al A`mak (Al Tab. II p. 2016 Al 'Amk), 
which is clearly the jaxlas. of our author. 	Al Baladhuri places it 10 miles 
from Mar'ash. Dinar is mentioned by Ibn Wadh. and Al Bal., but not by Michael. 

2) i. e. drachmas. The Armenian Michael wrongly gives the year as A H 75. 
3) See Wright CBM p. 110. 
4) According to 'Dion.' Thomas the Stylite of Constantia flourished circ. 

1021 (710). 
5) Theoph. places this event in 702. 	Mich. places the capture of the 

city by Maslama in 1015 (704) and its rebuilding in 1017 (706) (Mich. Arm. 
wrongly 1011). 	He does not mention `Abdu' Bah. 	The Arabic writers place 
the rebuilding in A H 83 or 84 (702/3). 

6) I know no parallel to this description of Al Walid. 
7) Theoph. AM 6202 4 4e4aeo (Agee) =gets,  rd !apes ale qv zafeav 

1-12eovndleces: cf. AM 6235 ',1/aeovait „ ,, ,, ,, leraTas els -.E8eoav, xdxeit,ev 
etc vd µfen tlapaexoi• xal'Arrasficivev, els 'algae?. iterdperov rave, mixei 
ovallaZter 'r 	.Zovle‘aav nap& ref; 7varegliii /ler& . . . spines ainiv'. 
`Dion; in recording this last event calls the place 'In Gero, and Ibn Wadh. 
(II p. 413) 'Ain Gar. Probably the Syrians changed the Arabic name into one 
that had a meaning in Syriac. 	Its foundation is mentioned only by Theoph. 
and our author. 

8) Probably a misunderstanding of a statement that he was drowned on 
horseback. 	Al Tab. places his death in A H 77 or 78 (696/7). 	Theoph. 
mentions him under the name of ‘.2agivos' (AM 6185), but no non-Arabic writer 
except our author records his death. 
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And 	in 	the year 1018 	my lord Simeon, bishop of Karrhai, 
who came from the monastery of Karthamin'), built and completed 
the church in Nisibis; but it was dedicated by my lord Julian the 
patriarch. 

*Moe.' And in that year?) a Synod assembled in the convent of my 
lord &Bo in the days of my lord Julian. 	And at that time the 
abbot, my lord James, the translator of books, was highly reputed: 
and he was constrained by the Synod and accepted the throne [Of 

Dna. m amt.  Edassa2). — — — — — — — he died in the monastery] of 
sts.a.m unite qbel `Addo4). 	And in the year one thousand [and twenty5) .my 

'1' 60.•  lord] Elijah [became] patriarch. And in that year there went forth 
(an edict that] every man should be registered and should come 
t4) his country and to [his father's] house6). 

Mich. And in the year 1021 Mahomet the son 	of Marwan was 
removed from G'zirtho; and in his place came Maslama the son of 

malhei.  'A bd Al Malikh; and he assembled forces and invaded the land of 
the Romans: and they encamped against the fortresses of Toranda 7) 
and Ma.seia8) and the city of Mystia9); 	and they laid them waste 
and led all who were in them into captivity. 

And in the year 1022 Maslama sent amirs over the whole of 
Wzirthow); and they measured lands and counted vines and plants 
and men and cattle; 	and they 	hung 	seals 	of 	lead 	on 	every 
man's neck. 

Tbeoph. 
Mich. And in the year 102911), in the month of February, on the 

1) He is mentioned by 'Dion.' under 1032 (721) and appears among the 
signatories of the decree of union with the Armenians in 726 in the Arabic 
Michael. 	ills death is recorded below p. 585. 

2) Placed by 'Dion.' in 1017 (706). 
3) This was not the first election of James, which was in the time of the 

patriarch Athanasius, but his restoration (cf. Greg. Chron. Eccl. p. 293). 
141. 4) lietween Antioch 	and Berrhoia (Theodoiet tom. 3 	p. 	1340 Migne). 

Abbeloos and Lamy (ad Greg. Chron. Eccl 	p. 275) place it between Emesa 
and Damascus, but I do not know on what authority. 	Mich. Arab. does not 
here mention Thel 'Addo, but afterwards (fol. 262 b) refers to it as the place 
of the death of James. 

5) So Grog. . Mich. Arab. has 1028 (717); 	but 	this 	must be 	an error 
of the translator, since Mich. makes Elijah ordain Constantine to succeed James 
(d. 708) at Edessa 	and makes him 	die 	on Oct. 3, 723 	after a patriarchate 
of 14 years.  

6) 'Dion.' places this edict in 1003 (692) in the reign of 'Abdul. Malikh, 
but says that it was renewed in this year. 

7) Tnranton 	in 	Cappadocia. 	Mich. 	places 	its 	capture 	in, 	1022 	(711). 
Theoph. 	mentions an 	unsuccessful 	attack upon it in 702, and Al Baladhuri, 
quoting Al Wnkidi, places its occupation in that year. 

8) Amasoia. 	Theoph. 	places its 	capture in 	713, 	Mich. in 1023 (712), 
aitd so the Arabic writers. 

9) Misthia in Lycaonia. 	Theoph. 	records its capture 	under 713. 	It is 
not mentioned by Mich.. 

10) Not elsewhere recorded. 
11) The date 	1024 (713) 	given in the margin is undoubtedly correct, 

since both Michael and El. Nis. reco-d it under that year. 	The date 1029 
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8th of  it  •i, 	early in the 	morning 	on 	the third day of the week, 
there was an earthquake in all the regions of Syria, and it destroyed 
and engulfed men without number: and there were large numbers 
of locusts, and a plague. 

And in the year 	1026 	Walid died, 	and Sulimanbecame 
king for two years and a half. 

ie
1
1
1
1
e
.
op

G
li. M 

m 	r eg, 
'Dion.' 

And in the year 1027 Suliman assembled armies and workmen, 
and they went by sea and encamped in Asia; and they took two  
cities, Sardis and Pergamos, 	and other fortresses; 	and they killed 
many men and led many into captivity; and the Syrians also who 
were there they carried away and let them go in safety'). 

Mich: Greg. 

In 	the year 	1028 	Suliman 	again 	assembled forces in 	the Mich. (?) 
Meadow-land of Dabik and sent a great force under the command 
of 41.Tbaida 2) to the land of the Romans: and they went and en-
camped in the region of Thrace; and Tbaida went to the region 
of Bulgaria, and many of his army were destroyed by the Bul- 
garians"). 	And the rest, who remained, were so hard pressed by 

Greg. (?)  

inch. (?) 
Leo, the astute king of the Romans, who has been mentioned above 
last among the kings of the Romans, that at last they ate the 
flesh and the dung of their draught-animals 4). 	And in that year 
the fortress of Antigun 5) was taken by David the son of Suliman. 

'm1,7) 

And in the month of September Suliman died in the Meadow-land 
[of Dabi]k ; and after him reigned '[Umar the son of `Abd Al `Aziz] 
the son of Marwan for 2 years and 7 months: -- -- — — —
and a merciful king beyond [all the kings] that were before him"). 

And in the year 1029, [in the month of December], on the T
'Lloo

ni:
. 

 
24th of it, on the Preparation'), at the third [hour], on the Nati- 

has arisen from a confusion with. the earthquake of that year mentioned lower 
down. 	Michael places the earthquake of 713 on Feb. 28, and so Theoph. (who 
however places it in 714), and the accuracy of this date is guaranteed by the 
fact that Feb. 28, 713 was a Tuesday. 	The letter n has therefore dropped 
ont in our Chronicle. 

1) Not elsewhere recorded. 
2) 'Umar the son of Hubaira is meant, as in Michael. 
3) According to Michael it was Maslama who was 	defeated 	by the 

ma. 

Bulgarians. 
4) Michael says 'the caulking of their ships', and so the Syriac Gregory. 

The Arabic Gregory has 'draught .animals and skins and the roots and leaves 
of trees', 	'Dion.' 	'their cattle and horses', and later, 	'their shoes and the flesh 
of the dead, and even attacked one another'. 

5) Perhaps Antigous in Pisidia: see Ramsay, Hist. Geog. 'of Asia Minor 
p. 141. 	Ibn Wadh. however says that David took Al Mara near Melitene. 

6) Theoph. and Mich. give a very different account of `Umar. 
7) El. Nis. also mentions this earthquake and places it on Fri. 15 Gum. If 

AH 99, i. e. Jan. 23, 718, which however was a Sunday. 	We must therefore 
correct 'Gum. 1'. which gives us Dec. 24, 717, which was a Friday and agrees 
with our author. 
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vity l), there was a great earthquake, and a voice was heard, as, of 
many people. 

In the year 1030 my lord Athanasius Haboyo2) became archi- . 
mandrite of Karthamin. 

Illisiele- 01 	And in the year 1031 3) `Umar died in the district of Apameia, garie (P) mbioarei.m in the monastery of Ikruntho 4), and after him reigned Yazid the 
11108110Dies-' son of 'Atha, the son of `Abd Al Malikh5). 	He reigned 4 years, 

M".  n 	and ordered that all images and likenesses in his dominions, of bronze 
almuils1P-11""suid of wood and of stone and of pigments, 	should be destroyed. 

Tb0•Pa• 47) 	And 	in 	the year 1033 Dachakh, 	Amir of G'zirtho, sent re- 
gistrars through the whole of his province; and they registered all 
persons, children and adults, even to him that was born that day''); 
and they measured lands and counted plants and made an inqui-
sition the like of which was never known: and everyone in whom 
they found 	any false 	statement 	they 	shaved: 	and 	they shaved 
many persons.  

Mach 	And in the year 1035 died my lord Elijah the patriarch, in 
October, on the third of it: and he was succeeded by my lord 
Athanasius from the monastery of Gubo Baroyo7). 

o) 	And in that years) Yazid the king 	died; 	and Hashing. the Thooph. w .tann 
mks. Om son of `Abd Al Malikh reigned after him for 19 years. 	He founded 

Th«,qa. 	houses and sowing-lands and workshops more than all the kings that 1,n 	m 
3ii,l, ()mu 	were before him; and he carried a canal from the Euphrates to water 

the plantations and the sowing-lands, which he had made upon it. 
11$4.pts 

.'
0) 	And in the year 1037 Maslama invaded the land of the Romans; 'on 

Mivb. Oreg. 	and he took Neokaisareia in Pontus 3); and he burnt it and carried 
• the inhabitarits into captivity to the land of Syria. 

1) Strictly on the Eve of the Nativity. 	By the 3rd hour the 3rd hour 
of the night is perhaps meant. 

2) Not otherwise known. 
3) 'Dion.' and Michael wrongly 1034. 	 • 
4) Not otherwise known. 	The Arabic Gregory says that he died in the 

monastery of Simeon, and so Al Tab. who also says that according to one 
source ho died in the district of Chasarin (the locality of which I do not know). 

• 5) 'Yazid was son of 'Abdul Malikh and 'Atkha, which through the common 
confusion of 3 and 3 appears in our author as 'Atba and was perhaps taken 
by him as the name of Yazid's father. 

6) Not elsewhere recorded; 	but Theoph. (AM 6224) 	transfers this state- 
ment 	to 	the action 	of Leo in 	Sicily and Calabria ' g7C07(T82;8121 vs mai civa- 
ye4srEti9as 	TA 	rtxrewEva xaeljoas el0Oeva fi'qiyrn', 	and actually has the 
impudence to add 	111'n-te (AP aka 7VOZE of Jactoxcaot airrol) "Aeafles 
bulb/env Fis zoiv scaTa "C;72 ,  itintl ,  XelintaVate. 

7) Stated by Assomani (BO 2 p. 74) to have been in Mesopotamia on 
the Euphrates; but I do not know on what authority: from Greg. Eccl. p. 337 
it seems to have been in the district of Kyrrhos. 

8) So 	El. Nis. 	correctly. 	Theoph. 	has 	725, 	'Dion.' 	1038 	(727), 	and 
Mich. 1037 (726). 

9) So 'Dion.', 	Mich. 	Arab. 	(Arm, 	has 	`Diokaisareia'), 	and 	Greg. 	(ed. 
Bectian). 	Theoph. records the 	capture 	of Kaisareia 	in 	Cappadocia in the 

   
  



Brooke, A Syriac Chronicle of the year 846. 	585 

And again in the year 1039 	invaded the land of the .he 	 m'llooP1 
Turks; and a great army met him, and he returned defeated I): and 	

Greg. 

again 	he 	collected masons and carpenters, and he went a second Mich. (?j 
time 	and 	fought 	and 	won: 	and 	he 	built 	fortresses 	and 	great Greg. (?) 
cities 	(?) 	there 2). 	. 	 . 

And in the year 1045 my lord Simeon, bishop of Karrhai 3), 
from the monastery of Karthamin departed on the 3rd of June; 
and his place was taken by my lord Simeon, his disciple 4). 	And 
in the 	year 	1046 	died my lord Constantine, bishop of Edessa, 
the 	disciple 	of my lord James and his successor 5) : and he was 
succeeded by Athanasius his disciple). 

And [in] the year 1047 a Synod [of] bishops was assembled 
[in the monastery] of Arbin in the West, which was attended by 
my [lord] Athanasius the p[atria]rch, for the purpose of reforming 
the ecclesiastical canons 7). 

And in the year 1049 died [my lord Thomas, bishop [of] 
Karrhai ''), and my lord Theodore of [Sa]mosata9), and my lord 
Theodotos of Germanikeia"), and [my lord] John the Stylite of 
Yathrib(?) 11) 

following year (727), El. Nis. in All 107 (May 725-726), and Al Tab. in 108. 
Ibn Wadh. makes Maslama invade the South in AH 108, which is not con, 
sistent with a capture of Neokaisaraia. 

1) Theoph. places this expedition in 730. 
2) According to 'Dion.' 	and Mich. the Turks 	in 	1042 (731) 	invaded 

Atropatene and were 	compelled by Maslama to retire. 	According to Theoph. 
he invaded 	the country of the Turks in 732 and returned in fear. 	El. Nis. 
makes him 	undertake three victorious campaigns in AH 109, 110,' and 113 
(727, 728, and 731), and Ibn Wadh. two in 107 and 109. 	'Dion.' makes him 
destroy the 'gate' of the Turks in 1042 and rebuild it in 1043 (732). Al Tab. 
places his campaigns in 110, 112, and 113. 

3) See above p. 582. 
4) 'Dion.' mentions this man under the year 1057. 
5) He was one of the signatories of 726 (Mich.). 'Dion.' erroneously makes 

him succeed Chabib in 1040 (729). 
6) Not otherwise known. 
7) I find no other record of either the place or the Synod. 
8) Not otherwise known. 
9) Cf. Greg. Eccl. p. 321. 

10) His name appears among the signatories of 726 in Mich. 
11) Cf. Wright CBM. p. 595, 988. 	&Mister (ZD31G. 24, p. 263) and 

Smith (Thes. Syr. col. 1946) take %. as the preposition and suppose Yathrib 
or Medina to be meant, and, though it is odd that '. is always prefixed to 
the 	word 	(cf. 	also 	CBM. 	p. 	708), 	this view is strongly supported by an 
extract 	from 	Dionysios 	in 	Mich. Arab. 	fol. 223 b, 	where ....?o,nk\\. 	J..i...o.. 
,.......q. j.11 appears 	in a list of chroniclers; 	cf. also fol. 268 b marg., where we 

have 	 n'\\ 	1.1....a.. 	Hence, strange though it may seem, ..it%....- 	......1)  ..10 
we must assume .the existence of a stylite and even a monastery (CBM. p. 708, 
988) at Medina. 	Of. Nau has called my attention to Wright Syr. Lit. p. 154, 
where the 	place is identified with Aizaefier or Al Atharib near Aleppo, but 

., unfortunately no reference for this name is given.] 
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, 	*oh, p) 	And in the year 1054 a Synod was assembled in the West, 

	

ti" 0) 	which was attended by my lord Ioannes the patriarch and my 
lord Athanasius Sandlono9, metropolitan of G'zirtho, concerning the 

-rubor). M 	disturbance existing in the church and various reforms'). 	And in 
ni,li 	(in* [that] year Hashim died 3), and Inalid] reigned after him for one 

year and a half, a man given to [wine] and debauchery. 
Thooph.  (I) 	And in the year 1056 Walid died, and Marwan reigned [after] mkt, 	tr) ,;,.v to 	him4), a  man 	oppressive 	and formidable 	to the Saracens. 	And, 

when he died, 'Abd Allah the son of Mahom[et] reigned after him. 
He gave orders, and the walls of the cities of Syria were razed 
to the ground. 

471,....pn .tnea ' 	And in the year [10]65 `Abd Allah died; and `Abd Allah, his 
14"'h (aur ' 	"brother, became king. Now in the beginning of his reign there was 

	

1-1,..0..0km.. war and strife between the P[ersians 	and the Saracens]. 	And he 
appointed 	his son M[andi] 	to reign 	over the Saracens after him. 

•tatto.. ()) 	And in the year 1066 my lord Ioannes 	the pat[riarch] died; Mch. 0(?1) 
thee 	[and] the bishops [assembled] at Rhesaina [by the king's] command, 

oli• in x ) 	[and] 	ordained 	[my lord] Isaac, 	[bis]hop 	of Karrhai, 	from the in xi. i. e 

monastery [of Kar]thamin to be 	their patriarch. 	And 	[in the 
year] following he died at the king's court at 'Akulo 6); and my 
lot.d Athanasius Sand'lono from the monastery of Karthamin became 
patriarch after him. 

And in the year • 1069 	my lord Dionysios from Karthamin 
was ordained bi[sh]op of Karrhai 6). 

And in that year my lord Athanasius died at Karrhai on the 
Ahab- in 	11th of June 7); and they brought him and laid him in the convent Gm. tn 

which he built above Beth Thel Beshmai 8). 
And in the year 1070 there was great division and confusion 

'1'4°D.' 	in the church. 	Then the Western bishops assembled and consecrated mkt,. rt) 
aria. m 	George the deacon from B"elthon patriarch; and the bisho[ps] from 
Dios. sp.    

• pm wi,. 09 G'zirtho consecrated for themselves my lord John from the mon- 
astery 	of [Karkaf]tho 9). 	And 	in 	the 	year 	1073 	my lord John 

1) Mich. Arab. ‘.11.1.,\.? 'the sandaled', from which it appears that the 
name is not derived from his place of origin, but is a nickname. 

2) Mich. 	records these 	disturbances 	but places 	them 	in 	the reign of 
Marwan. 	According to him the Synod was held at Tharmana near Kyrrhos 
in 1068 (752). 	Ho is followed by Gregory (Chron. Eccl.). 

• 8) Mich. erroneously 1056 (745). 
4) The short reigns of Yazid III and Abraham are omitted. 	'Dion.' tells 

us that they were not recognised in Mesopotamia. 
5) 1. e. Al Khufa. 	Other authors say that be was killed by the Caliph's 

orders. 
6) 'Dion.' mentions him 	under 1066, 	and again among the bishops who 

elected George in 1070 (758/9). 
7) Other authors say that he was murdered: no one else gives the day 

of his death. 
8) Between Constantia and Mardin; see Josh. Styl. 51 and Wright's note. 
9) i. o. a skull, 	or Calvary, 	celebrated as the 	birthplace of the Karka- 

phensian recension of the Scriptures. 	It was at Magdal (Assem. BO 2 p. 78) 
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the patriarch died'): 	and 'Abd Allah the king assembled all the 
bi[sho]ps, and George the patriar[ch] he shut up in prison for ten 
years ; and in his place he appointed the impious David, bishop of 
Dara, fr(ffn the monastery of Karthamin. 	There my lord Dionysios, 
bishop of Karrhai, died"). 

And [in the year] 1—s) Morutho the impostor came from 'Dion.' 
Mausil [to the region of] G'zirtho; 	and he proclaimed that in his 
days 	sin 	[should 	be 	destroyed 	in (?)] the world: and he said of 
himself, "I am a worker of miracles": and the regions of G'zirtho 
came to 	him. 	And [he commanded them] to offer prayers, and 
he sprinkled them with ashes, 	while he said that he consecrated 
altars 	and 	crosses 4) 	[and] presbyters in his own name. 	And on 
Maundy Thursday he ate a lamb to represent Christ, inasmuch as 
there were many Christians with him (?). 	Now he was in [the 
district of Da]ra. 

And [in the year] 1— D[avid] the impious, [who was made] 
patriarch [by] compulsion of the crown, died5); 	[but] the blessed 
[George remained] shut up in prison. 

[And], when ['Abd Alla]h the son of M[ahomet] had reigned 
23 years, he died, and [Ma]hdi [his son, whom] he had appointed 
to be king, succeeded [him]. 	And, when he [was on the throne, 
he released] 	George [from] prison. 	And he assembled a Synod Mich. 0) 
of 	36 	bishops 	at 	S'rug 	on 	account 	of John, 	metropolitan 	of Gra)Tr)im- 
Thagrith;") and they all anathematized him and deposed him: and 
the convent of my lord Matthew7) received him, and he consecrated 
6 bishopss) from among them. 	And in that year llandi died, and 
he had reigned 	S years 	and 	9 months"). 	And Musa his son 
reigned after him for one year, while after him llama his brother 
reigned for — years. 

And after him reigned Mahomet his son; and he was killed 
by 'Abd Allah Al Mamun his brother: 	and the whole land of 
Syria was without a king for 15 years. 

And in the year 1101 my lord Joseph from the monastery 
of Gubo Baroyo was ordained patriarch for one year and died. 

in 	the 	district of the 	Chaboras 	(Greg. Chron. Syr. p. 385 	ed. Bedjan): 	see 
Stud. Bibl. et Eccl. 3 p. 61 (Oxford). 	I supply the name from 'Dion.'. 

1) Dionysios (ap. El. Nis.) and Mich. have 1074 (763). 
2) 'Dion.' places his death in 1079 (768). 
3) In 1081 (770) according to 'Dion.', whose account is somewhat different 

from our author's. 
4) There is possibly some misunderstanding here. 	'Dion.' has "he not 

only consecrated priests, but also made 	the sign of the cross and performed 
the imposition of hands over the heads of the priests". 

5) The date of David's death is nowhere mentioned. 
6) According to Michael in 1096 (785). 
7) At Mausil (Assem. BO 2 p. 114). 	 . 
8) Michael says '3 bishops'. 
9) Al Mandi died in 1095 (784), 	the 	year before the Synod of S'rug, 	if 

Michaels date for the Synod is correct. 

Bd. LI. 	 39 
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And in the year 1104 my lord Kyriakos from the monastery 
of Bizuno') was ordained patriarch on the 15th of August'). 

And in the year 11[28], on the 16th of June3), [on] the holy 
first 	day of the week, 	at the 	time 	of the 	divine Sacrifice, this 
man departed from the world in the city of Mausil: and he was 
carried 	to the 	city of Thagrith 	and laid in the great church of 
the fortress. 

And in the year 1130 4) my lord Dionysios from the monastery 
of Kenneshre5) was ordained patriarch in the city of Kallinikos. 

And, when he died, John from the monastery of my lord 
Zakhain) became patriarch 	after him in the year 115[8] : 	and he 
was ordained in the monastery.  of my lord Shilo in S'rug. 

1) At Kallinikos (Greg. Ecel. p. 329). 
2) So Mich.. Greg. says according to some authorities on Aug. 8, according 

to others on Aug. 1. 
3) Tho 	Arabic 	Michael 	has 	Aug 	19 	and 	Greg. Aug. 16. 	The fact 

mentioned by our author that he died on a Sunday shows the last to be right. 
4) Mich. 1129; and 	Dionysios himself, 	whom 	Michael quotes, says that 

he 	was ordained on 	Sun. 	Aug. 	1, 1129 (818), which is correct. 	The %, is 
not clear in our MS., but there is not room for a 4th letter. 

5) Not Kenneshrin (Chslkis), 	but the celebrated monastery of John the 
son of Aphthonia on the Euphrates. 	(Land, Anecd. Syr. vol. 3 p. 245.) 

6) At Kallinikos (Assem. BO 2 p. 307). 
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abbhard. 

Von 

Richard Pischel. 

• In 	dieser Zeitschrift 50, 722 	sag,t 	Bart holomae: 	„Des 
prakr. abbhara 	nehen 	acchara 	geht 	nicht wie 	dies 	direct auf 
ai. apsarcis zurfick, sondem, wie mir scheint, auf eM daraus durch 
volksetymologischen 	Anschluss 	an 	abjd-s ,wassergeboren` hervor- 
gegangenes *abiar° ; vgl. dazu hind. kubbo: 	ai. kubjd- , Ascoli, 
Brit. Studien II, 263" [lies: 262]. 	Wie aus dem Citat hervorgeht, 
ist Bartholomaes Quelle Asc ol i. 	Bei ihm heisst es Kritische 
Studien 262: „Diese Form [Alt-Hindi apchar] wird meiner Ansicht 
nach bestfitig,t durch pr. abbhara, das seinerseits rfitselhaft erschien 
(Lass. 267) und welches 	sicherlich auf das einschneidendste urn- 
gestaltet worden ist. 	Gehen wir aber von apkhar aus, so be- 
kommen wir durch Schwa chung der Tennis zu Media: abjhar 
und damns ubbhar- nach der Analogie von hind. kubba , sind. 
kubo etc. fur Skt. kubja bucklich, krumm". Ascoli, der richtig 
kubba bat , 	was Bart holomae ads kubbo wiedergiebt , beruft 
sich demnach auf Lassen 	Institutiones Pracriticae p. 267, wo es 
heisst: ,Legitur tamen Vik. 6, 11 et alibi abbhara pro apsarak . 
Mit 	„Vik. 6, 11" 	ist 	gemeint : 	Vikramorvasi; 	or 	Vikrama and 
Urvasi: A Drama. 	By Kalidasa. 	With a Commentary, explanatory 
of the 	Prtikrit 	Passages. 	Calcutta 	1830. 	Dort 	steht 	p. 6, 11 
aravbhara = anapsar4; die Worte „et alibi" aber kdnnen sich 
nur auf La.ssens Collation der Pariser Handschrift der Vikramorvak 
(H amilt on et Langl e s, Catalogue des manuscrits Samskrits de 
la Bibliotheque Imperiale, Paris 1807, p. 73 No. LXXXV) beziehen, 
aus der Lassen Lenz Mitteilungen gemacht (Apparatus criticus 
ad Urvasiam, fabulam Calidasi , Berolini 1834, p. 5), 	und 	die er 
spfiter auch Bollensen iiberlassen hatte (Vikraraorvag, St. Peters- 
burg 1846 , p. VIII). 	Aus 	dieser Handschrift (P) zeichnet B o 1 - 
lensen nach Lenz oder Lassen zu Vikramorvak 16, 11-13; 
31, 14 ; 51, 13-15 die Form abbhara, zu 40, 11 abbharehinj auf. 
Sonst findet sich abbhara in keinem der Lassen zugfinglichen Texte, 

39* 
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ebensowenig in irgend einem 	spater veroffentlichten. 	Die Form 
beruht also lediglich auf der einen gedruckten Stelle der. Calcuttaer 
Ausgabe der Vikramorvak vom Jahre 1830 und auf einer Variante 
der Pariser Handschrift desselben 	Stiickes. 	Diese Handschrift ist 
in 	bengalischer Schrift geschrieben, wie vermutlich auch die von 
dem Herausgeber der Calcuttaer Ausgabe, benutzten MSS., und es 
ist daher sehr leicht moglich, dass sie iiberhaupt nur verlesen ist. 
Jedenfalls ist sie falsch. 	Das aziavhhard der alten Calcuttaer Aus- 
gabe hat Lenz in seinem Abdruck dieses Textes p. 6, 4 zu col-
fibhhara verbessert , und danach hat Hoefer diese Form citiert 
ID,. Prakrita dialecto libri 	duo. 	Berolini 1836 , 	p. 109 , 	§ 103), 
ohne dass such er andere Beispiele desselben Lautuberganges bei- 
hringen konnte. 	Im Apparatus criticus hat Lenz spater keine 
v. I. angegeben; aber B ollens en , dem der ganze kritische Apparat 
von Lenz vorlag , bemerkt in den Anmerkungen zu seiner Aus- 
gabe 	p. 172 	ausdriicklich, 	dass nur die Calcuttaer Ausgabe aii- 
abbhara (richtiger ware atzavbhara, 	wie gedruckt ist) lese, alio 
I landschriften avaccharei, wie 	er im Texte 7, 18 giebt. 	Und so 
.chreiben auch elle anderen Ausgaben. 	p. 620, 20 meiner Ausgabe 
der sitdindischen Recension 	der Vikramorvagi 	(Monatsbericht der 
Konigl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin. 	Nachtrag zum 
octoberheft 	1875) 	habe 	ich 	alzachchara 	fiir 	aljaccarei 	 beider 
MSS. verbessert; in der Ausgabe derselben Recension von Shankar 
1'. Pandit, Bombay 1879, p. 9, 1 	steht ebenfalls azzachchard ; die 
MSS. BP haben attaccard, wie 	siidindische MSS. auch sonst oft, 
K atiaththara. 	Die neueste Ausgabe endlich von Parab und Telang, 
Bombay 1888, p. 16, 2 hat avacchard. 	Das Wort acchara findet 
.ich 	in der Vikramorvak noch 	16, 15 ; 31, 14 ; 40, 11; 51, 13; 
75, 10 ed. Bollensen , und an alien Stellen lesen samtliche Aus- 
gaben 	mit ihren MSS. °ccha°, 	die siddindische Recension "chcha°, 
wo sie iiberhaupt das Wort hat. 	Auch 	wo 	sonst acchara in 
kritisch 	herausgegebenen Ausgaben 	vorkommt 	(gakuntala 21, 6; 
118, 10; 158, 2 •meiner Ausgabe; vgl.- auch 59, 17 ed. Bohtlingk 
wit Anmerkung; Ratnavali 322, 30 ; Ravanavaho 7, 45. 62 ; 13, 47'; 
Ovaviiiyasutta 	§ 	[38]; 	Ausgewdhlte 	Erziihlu_ngen 	in 	Maharaqrl. 
Herausgegeben von H. Jacobi 64, 26; vgl. Weber, Bhagavati 
2. •215. 217) 	findet sich nirgends auch nur die Variante abbhard, 
auch nicht in den bengalischen Handschriften der gakuntala , wie 
die kritischen Anmerkungen zu meiner Ausgabe zeigen, sondern nur 
(serhara in Ubereinstimmung mit -Hemaeandra 1, 20; 2, 21. 

Bollensen zu Vikramorvagi 7, 18 p. 172 meint, die Form 
abbhara gehore 	den 	spateren Dialekten 	an , 	offenbar beeinflusst 
durch 	Lassen, der Institutiones 	p. 267 	bbha der PaiSaci zu- 
sebreiben mochte. 	Weber, Bhagavati 1, 414 wollte auch -Ober- 
gang von psa in ppa annehmen, und ich war friiher der Meinung, 
class 	anlautendes psa zu pha werde, 	also 	aus 	a-psaras hatte 
oapphara werden miissen (Vedische Studien 1, 79). 	Das ist alles 
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iitig. 	Far 	anlautendes psa giebt 	es 	nur ein sicheres Beispie/: 
(Ala = Pali chata = Skt. psata (Playalaiechl 183; Pefinitniatnitlit 
3, 33), far inlautendes, ausser aecharct, numentlich-soch jugucchair  
Ardhamitgadhl dugucchai, dugurpchai --,-- jugupsati, juguccjia, AM. 

-dugautcha, duguintcha ,------- jugupsii mid licchair. .--=.- lipsatt, licchit 
=---"-- lipsti. 	Es wird also auch im Frarit tyie int NB, worts& 
Bar tholoma e' nach E. Kuhn mit Recht verweist, psa mir in 
(Act. 	Auf apsaras liesse sich also abblaara in imineni Pialekte 
turtickfiihren. 	Eine solche: Form f„,riebt es abev,. *ie gezeigt, ither- 
banpt 	nicht , 	und' die 	Etymologieen 	von Ascoli 	and 	Bar - 
tholomae beruhen auf einer falsehen Lesitrt, die seit lion Jahre 
1833 aus alien Texten verschwunden ist. 

   
  



Ein Exposé der Jesiden. 
Von 

Mark Lidzbarski. 

In 	dem Sammelband Cod. Sachau 200 der Kgl. Bibliothek 
zu 	Berlin, 	der 	alles 	und 	noch 	einiges 	dariiber 	enthalt, 	teilt 
Jereinias Schamir aus Mossul') auf Fol. 37 a ff. ein the Religion der,  
Jestden betreffendes Schriftstfick mit, das bei der geringen Kennt-
nis, die wir noch immer von jener Sekte haben, ediert zu werden 
verdient. 	An 	der 	Echtheit 	desselben 	ist 	nicht 	zu 	zweifeln9, 
Henn seine Angaben decken sich mit dem, was man sonst vom.  
Jestdentum weiss , 	es enthalt aber auch 	vieles , das 	the anderen 
Quellen uberhaupt nicht bieten oder nur dunkel andeuten. Jeremias 
hatte 	offenbar 	die 	Absicht , 	das 	urspriinglich 	arabisch abgefasste 
Schriftstiick ins Fellichi zu fibersetzen, gab aber bald sein Vorhaben 
auf und teilte es arabisch mit. 

In den Anmerkungen zur tbersetzung 	citiere ich 	I 
gekiirztem Titel: 

Badger: 	The Nestorians 	and 	their 	Rituals . . . . 	i 
Rev. George Percy B., 2 Bde. 	London 1852. 

Chabot: 	Notice sur les Midis, publiee d'apres deux manu- 
scrag syriaques de la Bibliotheque Nationale et traduite par M. J.-B. 
Ch., Journal Asiatique, Serie IX, Bd. 7, p. 100 ff. 

Chwolsohn: Die Ssabier und der Ssabismus von Dr. D. Ch., 
2 Bde., St. .Petersburg 1856. 

Hoffmann: 	Auszuge aus syrischen Akten persischer Mar- 
tyrer . . . . von Georg H., Leipzig 1880. 

K i e p e r t: 	Nouvelle Carte 	generale 	des provinces asiatiques 
de l'empire ottoman . . . . dressee par Henri K. 	Berlin 1884. 

t) VgI. fiber ihn Sachau, Reise p. 	355 und meine Bemerkungen in 
Zeitschrift air Assyriologie IX, p. 255. 

2) Andors verhalt es sich mit dem auf Fol. 33 b ff. desselben Codex mit- 
getoilten Schutzbrief fur alle Christen der Welt, 	den der Prophet diktiert und 
MoAwija 	niedorgeschrieben 	haben 	soil. 	Er 	ist 	unterzeichnet 	von: 	 <4  i..? t 

‘,....k.: 	Lot cy.? 	L51... 	lsic 	1.4 .:Z.c 	L...)L12.11 	04 	J.4.=3, 	%...17..A,..X.A.21; 0 	(J.3  . 	U 	3 	• 
ot.toi.... cy.? 	KA").....4 u. s. w. 	Das geniigt. 
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Layard-Meissner: 	Austin Henry L. , Niniveh und seine 
Ueberreste . . . . 	Deutsch von Dr. N. -N. M. M., Leipzig  1850. 

Layard-Zenker: Austin Henry L., Niniveh und Babylon.... 
Ubersetzt von Dr. J. Th. Z., Leipzig o. J. 

Menant: 	Les 	Yezidiz . . . . par M. J. M. 	Paris 	1892. 
(Annales du Musee Guintet. 	Bibliotheque de vulgarisation. V.) 

Ritter: 	Die Erdkunde von Carl R, Theil 9, Buch 3, West- 
Asien. 	Berlin 1840. 

Sachau: Reise in Syrien und Mesopotamien. Von Dr. Eduard S., 
Leipzig  1883. 

Si o uffi A: 	Notice 	sur la secte des Yezidis , pas M. N. S., 
Journal Asiatique, Serie VII, Bd. 20, p. 252 ff. 

Siouffi B: 	Notice sur 1e Cheikh `Adi et la secte des Yezidis, 
par M. N. S., ibid., Serie VIII, Bd. 5, p. 78 ff. 
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„Zur Zeit des Sultans Abdu-l-eziz1), im Jahre 128921), sehiekte 
derselbe den Generalsta,bsobersten Muhammed Ttthir Beg vkm Stambul 
nach Mossul, damit er aus den in der Umgegend dieser Stadt 
wohnenden Dasniiern, 	d. h. 	der Jesidensekte , etwa 15 000 Nistim- 
soldaten 	aushobe. 	Der Oberst belief zu sielr nach Aldssul ihre 
Notabein and Sehulzen and las ihnen den Ferman vor'). Darauf 

1) Rogierte 1861-76. 
2) Dauorto vom 11. Miirs 1872 bis sum 28. Fobr. 1873. 
3) In don 	europiiischen Quenon wird 	dieser Name in den Formon iiber, 

liefort: Dnsoni, pl. Duason, Ba dger, I, p. 111, Dasni oder Daseni, Loyard• 
M eissn or , p. 163, Davashim, Monant, p. 61; Angabon titterer Roisondor 
s. bei Ri tter, p. 754ff. 

4) Sehon friiher, im Jahre 1847, war tier Vet-Such gentacia wooden, die 
Jesidon zum Militiirdionsto Itoranzuzioben, das Vorhabon wurde jedodb infoige 
der Intervention Sir Stratford Canning's aufgogobon, vgl. Lay a r d,Z enit or, p. 2 f. 
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(Thai en sie eine Frist von zehn Tagen , und heriaach iiberbrachten 
sit• ilia ein Exposé, in dem folgendes geschrieben stand: 

Wir, 	die 	Dasnaersekte, 	ktinnen nach 	unserer Religion un- 
intiglich in den Nisamdienst treten. 	Wir wollen vielmehr, gleich 
den 	Syrern und Juden, Geld statt Menschen liefern. 	Es giebt 
viele Grunde, die uns daran hindern; hier schreiben wir 14 von 
ilmen nioder. 

§ 	1. 
Nach unserer Jestdenreligion muss ein jedes Mitglied unserer 

Sekte, klein wie gross, Frau wie Mndchen, jahrlich dreimal, namlich, 
erstens von Anfang bis Ende des Monats April nach griechischem 
(julianischem) Kalender, zweitens von Anfang bis Ende des Monats 
September, drittens von Anfang bis Ende des Monats November 
das Bild des Melek Tails erhabenen Wesens besuchen. 	Thut er 
es nicht, so wird er unglaubigi). 

1) Die Besuche bei dem Bilde des Melek Tails werden den Jesiden da-
durch bequem gemacht, class Qauuals (vgl. p. 600, Anm. 2) mit don flinf noch 
vorhandenen Exemplaren desselben, den Sandjaks, in 	die verschiedenen von 
Jesiden bewohnten 	Gegenden reisen; 	fiber 	die Haufigkeit 	der Besuche vgl. 
Siouffi A. p. 268. 	Nur die Ortschaften des Distriktes Mossul erhalten drei- 
mal im Jaime den Besuch 	des fiir sie bestimmten Sandjak. 	Abbildungen s. 
hei 	Badger. I, p. 	124, Layard-Zenker, Taf. XV, 	H und 	Menant, 
p. 99. 	ebrigens diirfte in Melek, 	trotzdem 	es allgemein mit Konig iibersetzt 

ci 	 5,.. 
wird , nicht e.U.A, 	sondern rL,r),./.04 	stecken; 	vgl. 	schon 	Ritter, 	p. 	759 	ass 

Perkins Reisetagebuch: 	„Malek Taoos, d. h. 	machtiger Engel". 	Auch Tads 
scheint nicht von vornherein = u...33W zu sein, sondern es diirfte diese Gleich-
setzung ant einer Volksetymologie beruhen, nach der dann die Sandjaks ihre 
F.,rin 	erhalten 	haben.' 	In dem Worte scheint eher ein 	alter Gottesname zu 
!deacon, wenn such beim Dunkel, in das der Ursprung des Jesidentums und 
des Weser' des TaAs gehiillt sind, schwer zu sagen 1st, 	welche Gottheit darin 
zu suchen sei. Aber eben deswegen dart lautlich Ahnliches herangezogen warden. 
land so mochte ich denn auf eine Stelle im Fihrist p. lir , 1.27 f. aufmerksam 
machen. 	Sie handelt von den Festen mid Gottern der Harranier und lautet: 

r.....S1 	 j.......7i 	0...,..= 	 Sie 	wird 	von 	Chwolsohn, 5 3Lx.1 	5. 1.1 'P., . . . ).3.4.:i . 
11, p. 2016. eingehend behandelt, der in 53L:i eine Korruptel von 531...4 .--- 'inners 

(1?) sehen 	mochte, aber doch nur deshalb, 	weil ihm ein dem 	Worte .33L:i 
iihnlich lautender Gottesname nicht bekannt ist. 	Da man aber anch sonst viel 
Ilarranisches bei don Jesiden wiederfindet, halte ich es flir moglich, dass Tadz 
mit unserem Melek Tails identisch ist. 	Wer ist nun Tab.z7 	Die Moglichkeit, 
dass 	 J., ), ..L.:r 	.=. 	...4:_i sei, 	hat 	Chwolsohn 	salon 	hervorgehoben 	(ibid., 	p. 205 
Oben), 	und 	dies scheint mir das Richtige zu sein, denn in der That 1st MI 
Kurdischen — und die Jesiden sprechen kurdisch — der Ubergang von r. in , 
Behr 	hautig, 	vgl. Just i, 	Kurdische Grammatik, p. 82f. 	An einen 	direkten 
Znsammenhang mit Dunn' darf man natiirlich nicht denken. 
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2. 
Besucht irgend ein Mitglied. unserer Sekte, 	klein wie gross, 

nicht wenigstens einmal im Jahre, namlich vom 15.2,- 20. September 
nach griechischem (julianischem) Kalender das Heiligtum des Scheich 
Adi ibn Alussafir, Gott heilige beider hohe Mysterien, so wird es 
nach unserer Religion unglitubig 9. 

§ 	3. 
Ein jedes Mitglied 	unserer Sekte muss titglich bei Sonnen- 

aufgang einen Ort aufsuchen, wo es den Sonnenaufgang schauen 
kann 2), und zwar darf sich daselbst kein Muslim, oder Christ, oder 
Jude 	oder sonst 	ein [Andersglitubiger] befinden. 	Thut ein Jeside 
es nicht, so wird er unglitubig3). 

§ 4. 
Ein jedes Mitglied unserer Sekte muss tiiglich seinem Bruder, 

nitmlich seinem Bruder fiir das Jenseits, d. h. dem Diener des Mandi, 
und seinem Scheich oder Pir die Hand kiissen. 	Thut 'er es nicht, 
so verfallt er dem Unglauben4 ). 

1) i'ber 	das 	Fest 	des Scheich Adi vgl. 	die 	priichtige 	Schilderung bei 
Layard-Meissner, p. 151ff., Menant, p. 1113ff. 

2) Itn Texte steht eigentlich „den Ort des Sonnenaufganges". 
3) Uber die Gebetsverrichtung vor der aufgehenden, aber such vor der 

untergehenden Sonne, vgl. Hitter, p. 752, 758, Lay ard-Meissner, p. 154f., 
Hoffmann, p. 125, Menant, p. 93, 116ff., Chabot, p. 110 u. a. 

4) Hass ein jeder Jeside sick „un 	frere ott tine soeur pour reternite" 
willilen muss, teilt such Siouffi B, p. 86 mit; fiber das Wesen denselben sagt 
er aber leider ffur, 	dass sie etwa den 	christliehen Paten entspreehen, — Aus 
unserem Schriftstiick allein konnte man schliessen, dass Scheich und Pir, elgent- 
lich nur 	das arabischo 	und persische Wort fiir denselben Begriff (t---- senior), 
elite und dieselbe Wiirde bezeichnen, in Wirklichkeit sind es aber zwei Klassen 
der jesidischen 	Geistlichkeit, 	vgl. Sio uffi, a. a. 0., p. 	87-90, 	Menant, 
p. 61 ff. 	Pir als Titel bei 	den Ismaeliten 	s. JA, 	Serie VII, Bd. 9, 	p. 3811. 
— Den Titel Scheich rtihrt such eine Rollie gottlich verehrter Wesen, in denen 
sich alto Gottheiten erhalten haben. 	Sio werden oft mit arabischen, muslimischen 
Namen genannt, sei es dass es Avirklich Menschen gegeben hat, die so !dessert, 
and die 	die Jesiden als Inkarnationen jener Gottheiten tmsehen, sei es dass 
jene Einkleidung nur statttindet, um das Heidnische an Bitten vor den Muslimen 
zu verbergen. 	Hierher gehtirt der Scheich Scheins, d. h 	Herr Sonne, den sie 
auch Scheich Schems-ed-din nennen, vgl. L ay ard-Meissn er , p. 154, Badger, 
I, p. 117, Sion ffi B, p. 83, 87, femur Scheich Sinn, angeblich 'eine Abkiirzung 
von Hassan el-Bassri, in Wirklichkeit = Scheich Sin, d. h. Herr Mond. 	Ans. 
rahrliches aber 	den Sinn s. bei Siouffi A, p. 252ff., B p. 83 ff. 	Sie haben 
ihn, 	wie so vieles andere don Harraniern entlehnt, und sein harranischer Ur- 
sprung zeigt sich such darin , dass sie ihn zum Vater Abrahams machen, vgl. 
Sion ff i B, p. 83. 	Auch .der Scheich Naer-ed-din gehort blether, aber er ist 
nicht wie Chabo t's Syrer meint, der Nesroch der alten Assyrer (p. 106, 1. 8 

. - 
und 	116 1. 	13), 	sondern 	es *darn° 	4.........3 	in ihm stecken, 	d. h. der j;,.&,1 der 

Doctrine of Addai (ed. Phillips, p. 24 1. 18) und iillZni des babylonisehen 
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§ 5. 
Etwas, das nach unserer Religion unmoglich geduldet werden 

kann , [ist folgendes]: 	Wenn die Muslims des Morgens zu beten 
beginnen , sagen sie 1 wovor Gott uns behuten mag —: „Ich 
nehme meine Zuflucht zu Gott u. s. w."1). 	Wenn jemand von 
uns dies htSrt, 	muss er den, 	der dies sagt, und sich selbst totem_ 
Sonst wird er ungliiubig. 

§ 	6. 
Wenn zur Zeit, wo jemand von unserer Sekte stirbt, nicht sein 

Bruder fiir das Jenseits, sein Scheich oder Pir und ein Qauual2) 
be 	ihm ist und drei Spruche fiber ihn sagt, namlich: „O du An. 
'peter des Melek Tans erhabenen Wesens, du musst im Glauben 
an unseren Angebeteten, d. h. den Melek Tans erhabenen Wesens 
sterben und nicht im Glauben an einen andern. Und wenn jeman 
zu dir kommt und dir etwas vom Islam, dem Christentume, Juden 
tume oder sonst einer Religion sagt, so glaube ihm nicht and folg 
ihm 	nicht, und so du 	eine andere Religion 	als 	die unseres an 
gebeteten Melek Tans erhabenen Wesens bekennst und ihr folgs 
stirbst du als Unglitubiger", [der verfallt dem Unglauben]. 

§ 	7. 
Bei uns giebt es etwas , das Scheich-Adi-Segen genannt wird, 

d. h. Erde aus dem Mausoleum des Scheich Adi heiligen Mysteriums. 
Davon muss ein jedes Mitglied unserer Sekte eine Quantitat mitj 
sich in der Tasche tragen und jeden Morgen davon essen , sonst 
verfallt es bestimmt8) dem Unglauben. 	Auch wenn der Tod an 
jemand herannaht, 	und 	sich 	nicht etwas von dieser gesegneten 
Erde bei ihm findet, stirbt er bestimmt3) als Unglaubiger4),. 

Talmuds (Aboda tare. f. 11 b). 	Die Annahme J en s en 's, dass lid  a 
Nuskn verderbt soin diirfte (ZA XI, p. 297, Anm. 1), ist meines Eracbteni• 

nicht nadir, denn die beiden Angaben stiitzen einander. 	Nasr steckt vielleicht 
such im Nasrfin-Thal der Achikargescbichte (vgl. Lid zbarski, NeuaramUische 
Ilandschriften, I p. 	12, 13 1. 13, II, p. 13, 522, und NO 1 d ek e in ZDMG., L, 
p. 309 unten). 	Man kann wohl ein Qinnesrin ;,Adlerhorst" begreifen, aber ein 
Adler t hal passt weniger. 

1) Gemeint ist Sure 114 mit ibrem filr den Scheitan keineswegs schmeichel-
hRften Inhale. 

2) D. b. „Redner", Vorbeter. 	tber diesen geistlichen Stand vgl. Badger, 
1, p. 131 f., Siouffi B, p. 94f. und Menant, p. 62f. 

3) Die 	eigentliche 	Bedeutung 	von 	i,..X..iat:i 	„mit Vorbedacht" 	passt hie  
nicht. 	Man kiinnte allenfalls noch begreifen, wenn gesagt wiirde, dass die Erd 
mit Vorbedacht gegessen werdon solle , 	aber dass bei jemandes Tod etwas vo 
joner Erde mit Vorbedacht vorhanden sei, das giebt keinen Sinn. 	Wahrschein 
lick haben die Verfasser, 	deren Muttersprache ja 	nicht das Arabische ist, du 	, 
Wort bier false') angewandt. 

4) Dies orinnert an die Erde vom Grabe des Hussein in Kerbela. 	Von 
der Scheich-Adi-Erde erzithit auch der Syrer bei Chabot, p. 106 f., 111, 115. 
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§ 8.  
Wegen unseres Fastens. 	Ein jeder von unserer Sekte muss, 

wenn er fasten will, in seiner Heimat fasten, nicht in der Fremde. 
Denn an jedem Fasttage muss er sich des Morgens in das Haus 
seines Scheichs und') Pirs begeben und da das Fasten beginners"). 
Dann muss er auch zur Zeides Fastenbruches in das Haus seines 
Scheichs oder Pirs gehen und mit dem heiligen Weine jenes Scheichs 
oder Pirs das Fasten brechen. 	Trinkt er nicht 2-3 Glas von 
diesem Weine , so 	ist sein Fasten ungiltig, und er verfallt dem 
Unglauben8). 

§ 9.  

Wenn jemand von unserer Sekte in die Fremde reist, dort 
[selbst ?] 	weniger 	als 	eM 	volles Jahr bleibt und dann in seine 
Heimat zuriickkehrt, so darf er dann nicht wieder mit seiner Frau 
zusammenleben , und keiner von uns darf ihm eine Frau geben. 
Thut es jemand, so wird er unglaubig4). 

§ 10.  
Mit Riicksicht auf unsere Kleidung. 	Wie wir bereits in § 4 

gesagt haben, hat ein jedes Mitglied unserer Sekte einen Bruder 
far dos Jenseits. 	Es hat aber auch eine Schwester fiir das Jenseits. 
Will nun jemand von uns sich eM neues Hemde machen lassen, so muss 
ihm die erwiihnte Schwester fiir das Jenseits den Halsausschnitt darin, 
d. h. in jenem Hemde mit eigener Hand offnen. 	Hat sie nicht mit 
eigener Hand den Halsausschnitt geoffnet, und er zieht dos Hemde 
an, so verfallt er dem Unglauben. 

§ 	11. 
Wenn ein Mitglied unserer Sekte sich eM Hemde oder sonst 

ein (neues) Kleidung,sstiick machen liisst und es nicht im gesegneten 
Wasser tauft , das sich MI Heiligtume des Scheich Adi gesegneten 
Mysteriums befindet, 	so 	darf er es nicht anziehen; thut er es, so 
verfallt er dem Unglauben5). 

1) Vgl. oben p. 599, Anrn. 4. 
2) Wahrscheinlich, indem er erkliirt, fasten zu wollen. 
3) Das Fasten ist freiwillig, vg1. L a ya r d -Meissner , p. 160; bei Chabot , 

p. 109, 1. 5 heisst es sogar : 1100? JJ J.1 Jo \. 	Nur die Scheikhs mUssen 
wahrend eines gewissen Monats fasten, - vgl. 111 e n an t, p. 116. 	. 

4) Nino ahnliche Angabe babe ich nirgends gefunden. 
5) Ober die hoilige Quelle vgl. Layard-Meissner, p. 159, Menant, 

p. 128 ff., Chabot, p. 115. 	Dass diese Quelle mit Zemzem zusammenhiingen 
soli 	und 	iiberhaupt 	Zemzem genannt 	wird, 	ist far 	das 	Jesidentum 	ebenso 
charakteristisch , 	wie 	dass 	sie 	sich 	such einen Djebel 'Arafat zugelegt .haben, 
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§ 12. 
Dunkelblaue Gewander diirfen wir auf keinen Fall anziehen'). 

Mit dem Kamme eines Muslims, Christen oder Juden u. s. w. diirfen 
wir uns niemals den Kopf kammen. 	Auch mit dem Rasiermesser, 
dos ein Andersglaubiger benutzt , diirfen wir uns nicht den Kopf 
rasieren. 	Wenn 	wir es jedoch im gesegneten Wasser waschen 
(wollen), des sich im Heiligtum des Scheich Adi befindet mid uns 
Bann &unit den Kopf rasieren, schadet es nicht. 	1st es aber nicht 
im gesegneten Wasser gewaschen , und wir rasieren uns den Kopf 
drunit, werden wir unglaubig. 

§ 	13. 
Kein Jeside darf ein Klosett betreten oder ein Badehaus be-

suchen oder den Loffel oder das Trinkgetass eines Muslims oder sonst 
eines Andersglaubigen benutzen. 	Betritt er eM Badehaus oder ein 
Klosett odor isst oder trinkt mit dem Liiffel eines Muslims und der 
iihrigen erwithnten [Andersglaubigen], verfallt er dem Unglauben2). 

§ 	14. 

	

Mit Riicksicht auf die Speisen. 	Es ist ein grosser Unterschied 
zwischeu uns und den iibrigen Sekten. 	So diirfen wir z. B. Fisch- 

_ 
vgl. Chabot, ibid. 	Auf die Quelle wird 	auch in 	der Jesidenqacide (Rath- 
riehten 	d. (lotting. Gesellschaft 	d. Wissenseb. 1853, 	p. 209 ff.) 	Vs. 23 f. an- 
gesplelt. 

1) Die Furcht der Jesiden vor 	der blauen, 	speciell dunkelblauen Farbe, 
der Trauerfarbe des Orients, 	wird 	such 	sonst 	iiberliefert: 	Ritter, p. 762, 
Layard-Zenker, p. 3 oben, Badger, 1, p. 121, Siouffi B, p. 91, Menant, 
p. 85. 	Anch 	Chabot's Syrer berichtet davon. 	Wir lesen namlich bei ihm 

p. 1111 	un t. : 	In.,10) 	J.1.....V0 N..N....W 	J.A.C1—Th..\. %.0 	 Die . . . Ne:4...-Y1 . 
.....1.  

hoiden letzten Worte iibersetzt Chabot: 	„avec 	du liquide 	noir", er leitet also 

4..33 von .:;..s...yo ab. 	Aber 	zuniichst 	ist 	es ja selbstverstAndlich 	dass Stoffe , 
O_ 

mit 	fitissigor 	Farbe 	gofarbt 	werden, 	dann 	bedeutet 	is:_me,...e 	mehr 	die harzige 
Flilasigkeit ,  die doch zum Fiirben kaum verwandt wird. 	Ich verbessere daher 

4.4) 	in 	ji...X3 	eine jiingere 	Form 	von 	j.1....1 	blaue 	Farbe" 	(vgl. , 	 „Indigo, 
P ay ne-S mith, s. v. und Lidzb., 	Neuaram. Handseh. II, p. 509), 	so dass 

133^10/ ji,...X1Z 	dunkelblauer Farbe" bedeutet. „mit 
2) Die Josiden, Manner wie Weiber, baden, 	wie es scheint, 	nur im 

Frelen, was ihrem Rule bei den Muslims sehr geschadet hat. 	Oder 1st es ihnen 
nur verboten, zusammen mit einem Muslim zu baden? vgl. L ay ar d- Z enke r, 
p. 3 oben: 	„Das Bad, welshes die tiirkischen Soldaten wachentlich einmal ge- 
meinschaftlich nehmon milssen, 	ist fiir sie eine Verunreinigung, wenn sie es in 
Oemeinschaft mit Muhammedanern nehmen". 
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fleisch 1) , 	Kiirbis , Bamia 2) , Schnittbohnen3) , Koh14) und Lattich5) 
nicht es$en. 	Ja wir diirfen nicht einmal an einem Orte wohnen, 
wo Lattich gesaet ist, u. s. w. 

Aus diesen und sonstigen Grilnden k6nnen wir nicht Heeres-
dienste leisten, u. s. w. 

Die Namen der Unterschreiber:  
Das Haupt der Jesidensekte, Fiirst von §eichan3), Hussein7). 
Das geistliche Oberhaupt der Jesidensekte im Distrikte von 

eichan, Scheich Nassirs). 
Der Schulze des Dorfes Mama Regan''), Pii Suleiman. 
Der Schulze von iViusktm, Alurg.d. 
Der Schulze von Hatitrah"), Ajjftb. 
Der Schulze von Beibanil), Hussein. 
Der Schulze von Dahkan'3), Hassan. 
Der Schulze von HuzrAn13), Nu`mo14). 
Der Schulze von Bagasra, Ali. 
Der Schulze von Balicia13), Gamo. 
Der Schulze von ChOgaba16), Ilja.s. 

• 
1) Vgl. such Badger, I, p. 117. 	tber das Verbot des Fisehgenusses 

bei den Harraniern und bei anderen Volkern vgl. Chwelsohn, II, p. 100 f. 
2) Es ist der Hibiscus esculentus, vgl. such Layard-Meissner, p. 160, 

Menant, p. 66. 
3) Auch 	die Harranier 	assen 	keine Bohnen, 	vgl. 	Ch wolsohn, II, 

p. 	109 ff. 
4) Vgl. such Menant ibid. 	In Bezug auf die Harranier vgl. Chw ol- 

sohn, p. 10.  
5) Vgl. such Chabo t,,,p. 116 unten. 
6) tber 	die 	Gegend 	Seichan 	vgl. 	Layard-Meissner, 	p. 	147 ff., 

Hoffmann , p. 197 u. a. 	Ein 	merkwfirdiges Missverstiindnis findet sich bei 
R it ter, p. 757 Ietzter Absatz. 

7) Der Emir Hussein herrschte schon zu Layard's und Badger's Zeit, in 
deren Werken er haufig genannt ist. 	Sein Portriit s. bei Menant, p. 55. 	Er 
regierte nach Si ou ffi A, p. 266, ungefithr 40 Jahre und starb 1879. 

8) Es ist wohl nicht derselbe Scheich NIleir,. den Layard und Badger 
kennel' 	gelernt 	haben; 	s. 	dessen 	Bild 	bei 	Badger, I, 	ale Titelbild und 
Menant, p. 59. 

9) Vielleicht identisch mit dem Dorfe ..Iia 00J.V.) )o bei Chabot, 
p. 	114, 1. 	5. 

10) Liegt siidwestlich von Alq6sch, siehe Ki epert (Hatarah) und Sachau 
Kerte II (Hatira!) ; vgl. such Hoffmann, p. 184. 

11) Liegt siidOstlich von Alq6sch ; bei Kiepert steht es nicht, wohl aber 
bei S a ch au (Rebell). 

12) Liegt nordwestlich von Alq6sch, vgl. S a chau's Kerte, 
13) Ist Harzin zu lesen? vgl. Kherzan bei L ay ard -Zenk er, p. 64, 1.17. 
14) Es ist eine hypokoristische Form auf o, wie einige andere bier ge-

nannte Namen, und wie sie bei den Kurden und such bei den aramaisch 
sprechenden Nestorianern and Jakobiten sehr hiufig sind. 

15) Ein oft genannter Ort nordOstlich von Mossul. 
16) Wohl sin Dorf in der Niihe von Mossul (= Sonntag) und kaum mit 

Chosch-itb—Mahmudiye identisch. 

Bd. LI. 	 40 
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Der Schulze . von Kre Pabn1), cgd (?).• - 	' 
Der Schulze von Kebareh, Kodschak 3) Qfisse. 
Der Schulze von Ssina, 'Abdo. 
Der Schulze von 'Ain Sifni3, Gurga4). 
Der Schulze von Qassr-Izz-elf-din, Cheiro. 
T)er Schulze von Kebertii (?), Nur, u. a: 
Von diesen wurde obiges Exposé unterzeichnet und getiegelt, 

und wir haben einiges daraus abgeselniebee 5). . ' 

1) lob vokalisioio 	das Wort 	flitch Qrepahn boi Such au tiordwastlich 
von Dalikan. 

2) Dio Kodschoks bildon eine Art tationlarli4eritchaft, vgl: S4o.wffi 130 
p. 95f. und Chabot, p. 109 f.  

8) Lino oft gonannto Ortschaft zwischen Chorvibact and' Schoikb4Aili; 
each dom Syror bol Chabot, p. 103 spll dio At 	dort halt gdmacht baton. 

4) Violloicht 1st dor Name so au losan4 or wiirdo dann ,,W8lillino bedoutoo. 
5) Viol wird or kaum ausgolasson habon, 'dem die Zell ,dor Paragrapken 

wird p. 598 solbst mit 14 angdgobon , 	und an dop einzoltion §§ sind keine 
Kiirzungon wahrzunolimon. 
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Ein Beitrag zur Ra-mayanakritik. 
Von 

Hermann Jacobi. 

Ini folgenden will ich an einem zusammenhangenden Stiicke 
zeigen, wie nach meiner Ansicht die Rekonstruktion des urspriing-
lichen Ra.mayana Testes ausfiihrbar ist. Dergleichen Untersuchungen 
begegnen ja leicht einem gewissen Misstrauen. 	Man glaubt, dass 
der Kritiker rein nach subjektivem Gutdiinken schalte und walte, 
and dass besten Falls sein asthetisches Gefiibl an Stelle sachlicher 
Kritik 	trete; 	das 	Resultat 	zeige 	nur,  , 	wie 	ein 	abendlandischer 
Philologe den Text geordnet haben wiirde, wenn er an des Dichters 
Stelle gewesen ware. 	Wer aber leiste uns Gewahr,  , dass unser 
Massstab auch der eines indischen Dichters, namentlich in so frillier 
Vergangenheit gewesen sei; etc. etc. 	Ob 	diese Skepsis gegeniiber 
der Leistungsfahigkeit der hoheren Kritik, oder unser Vertrauen 
auf sie berechtigt ist, muss ein Versuch zeigen. 	Deshalb will ich 
ihn machen, urn an einem Beispiele zu zeigen, welche Mittel einer 
solchen Kritik zu Gebote stehen. 

Ich wahle den Abschnitt im 4. Buche, in dem die Vorgange von 
dem Eintritt des Herbstes, fur welchen Sugriva seine Untersttitzung 
bei der Wiedergewinnung der Sita, zugesagt hatte, bis zur Expedition 
Hanumats geschildert werden. Es ist das Verbindungsglied zwischen 
zwei Stacken, dem Btindnis Ramas mit Sugriva und der Besiegung 
Valins einerseits und der Expedition Hanumats anderseits. 	Solche 
Verbindungsglieder, die man nach der Terminologie der Dramatiker 
Sandhi nennen kann, haben die Eigentumlichkeit, dass sie oft zwei 
Versionen derselben Sache darbieten, die 	ganz ausserlich zu einer 
fortlaufenden Erzahlung mit einander verbunden rind. 	Einige Bei- 
spiele mogen dies erlautern. 

Den tbergang von Ramas Waldleben zu den Verwickelungen, 
die 	durch Ravanas Raub der Sita 	herbeigefuhrt werden, 	bildet 
Ramas Kampf mit Khara, den dessen verstiimnielte Schwester gar- 
panakha um Hilfe angegangen hatte. 	Nun 	wird in III 19. 20 
erzahlt, wie Khara ihr 14 Raksasa gegen Raml, mitgiebt, mid wie 
diese von Rama getotet werden. Darauf kehrt Sarpanakha zu Khara 
zurtick , 	der nun sein ganzes Heer von 14 000 Ralqasa aufbietet 

40 * 
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und gegen Rima zieht. 	Dann folgt die Schilderung des Kampfes 
Rimas mit den 14 000 Raksasa (III 21-30). 	Es liegt auf der 
Hand, dass der Kampf mit den 14 Ralc§asa nur ein Abklatsch des 
Kampfes mit 14 000 Rak§asa ist. Glacklicherweise konnen wir dies 
direkt beweisen; denn in den beiden Inhaltsangaben namlich I 1, 47 
und I 3, 20 wird der. Kampf mit den 14 000 Raksasa , nicht aber 
jener mit den vierzehn erwahnt. 	Die Erzahlung von dem letzteren 
muss also jiinger gewesen sein als die beiden in das Gedicht selbst 
aufgenommenen Inhaltsangaben, oder wenigstens noch nicht die zur 
Aufnahme in das epische Corpus notige allgemeine Anerkennung 
gehabt haben. 

Ahnlich liegen die Verhaltnisse bei dem Ubergang von dem 
then besprochenen Stiicke 	zu der Erzahlung von der Entfiihrung 
der SIM. III 31 wird erzahlt, dass von jenen 14 000 einer, Akam- 
pana , 	dem Rivana die Niederlage 	der Rakwa mitgeteilt habe. 
Durant' babe dieser beschlossen , die SHE zu rauben. 	Er eilt zu 
Marica, urn ihn als Gehilfen bei der Ausfiihrung seines Planes zu 
gewinnen. 	Aber Marica rat ab und Ravana kehrt zurack. 	Nun 

2 ff.) kommt 6urpavakha, zu ihm und rat ihm Sit 	zu rauben. 
macht sich auf zu Marica und bewegt ihn, gegen dessen Willen, 
Rolle der goldenen Gazelle zu iibernehmen. 	Auch hier ist klar, 

s die erste Erzahlung nur eine schwachliche Reproduktion der 
eiten ist, und wiederum fehlt sie in beiden Tnhaltsangaben. 

Dieselbe Erscheinung kehrt wieder bei der Erzahlung, wie 
va sein Reich wiedererlangte. 	Den Anfang dazu bildet seine 

rausforderung Vilins zum Zweikampfe. 	Auch these haben wir 
eimal. 	In IV 12, 12ff. wird erzahlt, wie Rama und Sugriva vor 
kindhi ziehen, 	letzterer 	den Valin zum Kampfe herausfordert, 
r den kiirzeren zieht. 	In IV 13 	ziehen die Verbiindeten noch- 

or
1 

 

mals vor Vilins Residenz, wiederum fordert ihn Sugriva zum Kampfe 
raus, wahrend dessen Rama den Valin mit seinem Pfeile todlich 

. die Brust trifft. Die erste Herausforderung und der erste Kampi 
wind ganz iiberfliissig und schwachen den Eindruck ebenso , wie in 
den vorher besprochenen Fallen es die jiingere Version thut. 	Und 
wiederum fehlt -von der an erster Stelle vorgetragenen Version jede 

lippur in beiden Inhaltsangaben. 
Der Grund fur die Einschiebung einer jiingeren Version an 

denjenigen Stellen des Gedichtes, wo zwei je in sich abgeschlossene 
Materien mit einander verbunden werden sollen, (lathe nicht schwer 
zu erraten sein, wenn man bedenkt, dass das Ramayaua ursprang-
lich , wie es selbst in der Geschichte von KuAa und Lava angiebt, 
mtindlich iiberliefert wurde. 	Die Stellen, wo ein Faden ausgesponnen 
war und ein anderer angekniipft werden sollte, boten den Rhapsoden 
am ehesten Gelegenheit, eigenes Machwerk einzulegen; ja es mochte 
vielleicht such 	vorkommen, 	dass 	ern Sanger zwar die einzelnen 

p
icke gut kannte, weil er sie immer im Zusammenhange vortrug, 
r gerade die ebergange nicht sicher wusste und so nach freier 
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Phantasie eine eigene Version gab. Als man dann spater das Corpus 
des Epos 	feststellte, behielt man von der schwitchern Version so 
vie! als moglich war und brach sie ab, wo sie mit der bessern 
denselben Verlauf nahm , um dieser Platz zu machen. 	Die Dias- 
keuasten glaubten ja nicht mit einer Sage, 	sondern 	mit 	einer 
wahren Geschichte zu thun zu haben; darum kombinierten sie die 
verschiedenen Uberlieferungen, so gut sie konnten. 

Wenden wir die eben gewonnene Erkenutnis auf dasjenige Stuck 
an, welches hier zur Behandlung steht; wir werden leicht eine 
ahnliche Verschmelzung verschiedener Versionen entdecken. Zunachst 
allerdings begegnet uns eine Verdoppelung geringeren Umfanges, 
eine Variante eher als eine besondere Version. 

Der Herbst ist eingetreten, Rama hat die Sch6nheit dieser 
Jahreszeit dem Laksmana geschildert. Er beklagt sich caber Sugrivas 
Saumseligkeit und schickt Laksmana als Bote mit ernster Mahnung 
an jenen. 	In unserem Texte findet sich der Auftrag an Laksmana 
zweimal, namlich 30, 70-76 und 30, 80-83. Die Verse 71-76 
enthalten die Worte, die Laksmana dem Sugriva in llamas Auftrag 
sagen soil. Dann ist in 77-79 wieder von Sugriva in der dritten 
Person die Rede, wobei v. 78 durch den gleichen Schluss als an 
v. 69 sich anschliessend zu erkennen ist. 	Darauf teilt Rama dem 
Laksmana die Drohung mit, die er an Sugriva ausrichten soil: 
,,noch ist der Weg offen, 	den der getotete Valin ging; halte den 
Vertrag, Sugriva, wandle 	nicht des Valin Weg", und iiberlasst 
seinem Ermessen, was er sonst im Interesse der Sache sagen wolle. 
Pass die letztere Darstellung urspriinglich ist, geht daraus hervor, 
doss Laksmana seine Rede 	an Sugriva 34 , 28 	mit eben jener 
Drohung schliesst. 	Und da keiner der Verse 71-76, die nach 
der zuerststehenden Variante Laksmana zu Sugriva sprechen soil 
(vacanan mama), in Laksmanas Rede wiederkehren, so diirfen wir 
diese Variante als unecht streichen'). 

Man k6nnte einwenden , dass solche Wiederholungen zwar fur 
uns storend sind, aber der indischen Gewohnheit entsprechen; denn, 
wie mir Prof. M. A. Stein versicherte, pflegt im gew6hnlichen Leben, 
im Gesprach oder auch in Briefen, dos, worauf es ankommt, wieder- 
holt zu werden. 	Dem aber muss entgegengehalten werden, dass 
die Poetiker die purtarukti als einen der 10 dosa aufffihren, wo-
mit sie dasselbe asthetische Gefuhl bekunden, das wir haben. Aber 
k8nnte man weiter einwenden , das itsthetische Urteil der Poetiker 
braucht nicht auch da.sjenige der epischen Dichter gewesen zu sein; 
letztere konnen noch auf einem primitiveren Standpunkt gestanden 
haben. 	Wohlan, dann sehe man sich epische Gedichte an, die von 
_ . 

1) Man beachte, dass der Botencharakter Laksmanas an der ersten Stelle 
ein anderer 1st als an der zweiten. 	An der zweiten 1st er ein niergiirtha, an 
der ersten ein sandaahrtrakci nach der indischen Terminologie (Sahitya Dar- 
pana 3, 86 fr.). 	Lak5roana tritt aber als nienslartha auf. 
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vorneherein als einheitliche Gedichte , wie z. B. Nala , Sivitri etc., 
aberliefert sind; man wird lastige Wiederholungen , wie die oben 
beschriebenen, vergeblich suchen (abgesehen natarlich von den mehr 
lyrischen Teilen) und wird finden , 	dass die episehen Dichter weit 
davon 	entfernt sind, 	die 	saloppe Redegewohnheit 	des 	taglichen 

bens in ihren Werken wiederzugeben, sondern dass sie im ganzen 
erzahlen, wie such wir es thun warden. 

Eine Wiederholung in grosserem Massstabe bringers die folgen- 
Geange 31 f. und 33 ff. 	Den Anfang von 31, 1-9, der ganz 

,en 	den sonstigen Gebrauch in Upajati anhebt und in Sloken 
gesetzt wird, lasse ich vorlaufig beiseite, um spater noch innere 
nde gegen seine Echtheit geltend zu machen. 	Von 31, 10 an 

rd dann erzahlt, 	wie Laksmana nach Kiskindha geht mid in 
nein Zorne Baume und Felsen umwirft . 	Die Affen fliehen vor 
i und wollen den berauschten , mit der Tara sich ergotzenden 
griva benachrichtigen. 	Aber er hort nicht. 	An der Thiire trifft 
ksmana den Angada und schickt ihn zu Sugriva, um jenen an- 
elden. 	Nun kommt dieser zur Besinnung , mid seine Minister 

icsa und Prabhava sagen ihm, weshalb Angada von Laksmana 
chickt sei. 	Sugriva weiss sich 	gegen Rama keines Vergehens 
uldig. 	Hannmat trostet ihn mid rat ihm , den Laksmana zu 
anftigen. 	Dann wird in 33 wieder erzahlt, dass Laksmana nach 
kindha ging, ohne sich dabei so unsinnig zu betragen. Er kommt 
i Palast , geht durch mehrere Hafe , betritt das Frauengemach, 
er die Damen des Harems mid die Diener sieht. 	Was nun 

bis zur Begegnung mit Sugriva (v. 25 —63) fehlt in der 
ngalischen Recension und ist daher von vorneherein verdachtig. 

wird erzahlt , doss Laksmana sich durch das Gerausch seines 
gens angekandigt babe ; darauf schickt urn Sugriva seine geliehte 
a entgegen, um ihn zu besanftigen. Ihr richtet Laksmana seinen 

Auftrag aus , worauf sie um Nachsicht fur ihren Gatten bittet (in 
rpajati) und sagt, Sugriva babe schon das Heer,  , 	viele Milliarden 
Mien, zusammenberufen (in 	l.oka). Die Zweiheit der Version endet 

mit, dass Lakkmana das „Innere“ betritt und den Sugriva erblickt. 
eser springt verwirrt auf, ebenso die Weiber, und ihm, dem Ruma 

Seite steht, macht Laksmana bittere Vorwarfe und schliesst 
e Rede mit der oben mitgeteilten drohenden Warnung Ramos. 

Von den beiden VersiOnen scheint mir unzweifelhaft die an 
eiter Stelle stehende, wie gewtihnlich , den Vorzug zu verdienen. 
nn die Motive, 	die 	in 	der ersten ausgefiihrt sind , lessen sich 
cht als sekundare erkennen. 	Es ist erstens die Riicksicht auf das 
ofreremoniell und zweitens die Betonung des Zorns Laksmanas. 

Nach feststehendem Usus wird ein Bote erst angemeldet; so musste 
auch 	Laksmana angemeldet werden. 	Diese Aufgabe 	fallt 	dem 
Angada zu. 	Wahrend der wutkochende Laksmana an der Thiire 

III
tr twet , halt Sugriva . erst einen Ministerrat ab , dessen Zweck und 

endigkeit nicht abzusehen ist, 	ebensowenig wie sein Resultat 
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uns mitgeteilt wird. 	Denn nach 34, 1 dringt Laksmana unauf, 
gehalten, also auch wohl unangemeldet vpr Sugriva. Und ich meine, 
dass dies vom Dichter so beabsichtigt war. Denn der Abstand des 
Menschen Rama von dem Affen Sugriva gelangt gerade dadurch 
zum Ausdruck , 	dass Laksmana bei dem ersten Versaumnis des 
inferioren Verbfindeten 	gegen Sitte mid Gebrauch unangemeldet 
nicht nur in den Palast, sondern auch in das Frauengemach ein-
dringt. Den darin liegenden Anstoss gegen die hofisehe Sitte haben 
dann spatere Sanger durch die Version in 31. 32 zu heben sich 
bemuht, ohne 	aber das Auffallige eines Empfanges im Serail be- 
seitigen zu kiinnen. 	Dass 	man dagegen 	wohl empfindlich war, 
beweist 38, 6. 	Der zweite 	Halbvers sagt, 	class •ehe Sugriva die 
Affen zum 	Tragen der Sanfte herbeirief, 	er seine Weiber fort- 
schickte. Ich habe diesen Halbvers (visarjayanzascs tada Taradyilst 
caiva yo.yitah) gestriehen, weil er mit dem folgenden in •irmerern 
Widerspruch steht, wonach alle Affen kamen ye sylch striclariana.,  
ksamah. 

Das zweite in dieser Version ausgefiihrte Motiv ist: der Zorn 
Laksmanas. 	Dass Laksmanas Wutausbruch, wie er im 31. Gesange 
aeschildert wird, kindisch ist, durfte ohne Weiteres klar sein. An 
t)  abgesehen davon, dass ein solches ungestinnes Benehmen bei einem 
Beistand verlangenden wenig angebracht ware, merken win davon 
in der Unterredung mit Sugriva nichts - mehr: Zwar macht sein 
phitzliches Auftreten den Eindruck eines Erregten, Zffrnenden, and 
ist auch seine Rede dieser Stimmung angemessen. 	Aber sie verrat 
keine Spur von Wut, und mit wenigen Worten gelingt es Sugriva, 
das fruhere freundschaftliche Verhaltnis wieder herzustellen. 	Die 
Schilderung von Laksmanas Zorn 1st also eine AusschmfiCkung, die 
spateren Sangern zur Last halt. 

Da wir zwischen der ersten und zweiten Version von Laks-
manas Sendung zu Sugriva wahlen miissen, mid da uns die „Inhalts, 
.angabe" keine Direktive an 	die Hand giebt, so miissen wir uns 
durch innere Grande lenken lassen. 	Und da scheint . es mir gar 
nicht zweifelhaft, 	dass 	die erste Version, welche der Ausfiihrung 
sekundiirer Motive client, 	als die spatere bezeichnet werden muss. 

Das Motiv, Laksmanas Zorn, tritt schon, wie oben bemerkt, 
im Anfange des 31. Gesanges v. 1-8 auf. 	Rama verweist dem 
Laksmana dort seine Leidenschaftlichkeit und schreibt ihm freund- 
liches Betragen vor : 	 . 

samopaliitaya vaca raksazti pariva7jayan 1 
vaktum arhasi Sugrivai.n vyatita7,n kalaparyaye if 8 11 

Wenn sich auch diese Stelle, wie schon angegeben, durch den 
Wechsel des Metrums, mitten in der Erzahlung als sekundar erweist, 
so zeugt sie doch einerseits fur ihres Autors Auffassung von Laks- 
manas Auftreten, 	anderseits 	fur 	das Bestehen jenes 	sekundaren 
Motives in Rhapsodenkreisen. 
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Dieses Motiv.  hatte ein zweites zur Folge: der Zorn Laksmanas 
musste durch Fiirsprecher, besanftigt werden. 	In v. 33 hat Tara 
these Rolle ; sie gilt hier als Gattin mid Geliebte Sugrivas, obschon 
sie, wie wir wissen, Valins Witwe ist. 	Sugrivas Gattin, die Valin 
ihm genommen hatter  ist Ruma; sie wird auch in dieser ,Stellung 
34, 6 genannt (Bionadvitivarp Sugrivain). 	Wie kommt Tara zu 
ihrer Stellung? 	Hat Sugriva sie vergewaltigt , wie„ Valin es mit 
Ruma, gethan hat? Aber dann muss sich die trauernde Witwe, die 
ihren Kummer uns kurz vorher in eindringlichen Tonen Ausdrack 
gegeben hatte, wahrend der Regenzeit in die Geliebte Sugrivas 
verwandelt haben, die alles thut, um den Morder ihres %melds 
vor Missgeschick zu bewahren. 	So etwas kann man dem Dichter 
nicht im Ernste zutrauen. Die Sache wird sich •wohl so verhalten, 
dass die spateren Slinger auf Tara verfielen, weil sie aus dem alten 
Gedichte bekannt war, wahrend Ruma nur dem Namen nach erwahnt 
wurde. 	Man gab Tara eine Vermittlerrolle, und. so  kamen dann 
the spatesten Slinger oder Redaktoren dazu, Tani als, Gattin Sugrivas 
anzusehen (31, 22. 33, 39. 43, 58.• cf. 35, 5). 	Als solche wird sie 
ausdrucklich 	neben 	Ruma 	in 	der 	bengalischen 	Recension . ge- 
naunt 33, 37: 

vamaparave sthitatn casya bharyarg Taram apastgata I 
Rumtiqz ca daksitie parave Sugrivasya mahatmanala II 

mid ebendaselbst 33, 43. 44: 
tasya Tetra. Ruma caiva dm bhiarye paravatah sthite I 
krttinjaknale ca"starg Laksmattabhimukhe tatha II 
patnyor madhyagatas tatra Sugrivah sa vyareUata I 
visrakhayor madhyagata4 sampartza iva candram4 11 
Es ist nur konsequent, wenn B dem Vers Rumadvitiyatn 

Sugrivaail narianaclhyagataag sthitam in C 34, 6 folgende Gestalt 
giebt: tatall stribh0 parivrtataz stkitam eva kapilvaram 34, 11. 
Die Fiirsprache der Tara liegt in C in zwei Versionen vor; im 
33. Gesang besanftigt Tara den Laksmana, ehe er vor Sugriva tritt; 
im 35. Gesang, der auch in B vertreten ist, ist ihre Vermittelung 
plump 	zwischen Laksmanas Ansprache 	an Sugriva mid ' dessen 
Antwort geschoben. 	Beide Male folgt Tanis Rede auf die An- 
sprache Laksmanas, the im ersten Falle an Tara, im zweiten an 
Sugriva gerichtet ist. 	Es ist natiirlich abgeschmackt, dass Laks- 
mana seine Botschaft zweimal ausrichtet, zuerst an Tara mid dann 
erst an denjenigen, ftir welchen sie bestimmt ist, an Sugriva. 	Die 
erste Version ist daher spatere Zuthat, worauf auch ihr Fehlen in 
der bengalischen Recension hinweist. Aber auch die zweite Version 
kann nicht urspriinglich sein , wenigstens nicht an der Stelle , die 
sie jetzt einnimmt (mid eine andere lasst sich nicht wohl denken); 
denn auf Laksmanas Vorwurfe 'iind Drohung musste Sugrivas Er-
klarung seiner Ergebenheit sorort folgen, and in dieser Erklarung 
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findet sich auch nicht die geringste Hindeutung darauf, dass Tara 
v o r ihm gesprochen hat. 	Wozu, fragt man sich, dieser ganze 
dichterische Apparatus: Laksmauas Zorn, die Anmeldung des Boten, 
der Ministerrat, die Ffirsprache der Tara, wenn es doch zu keinem 
Konflikt kommt und die Differenz durch ein paar Worte bei-
gelegt wird? 

Ein ferneres Motiv ergiebt .sich aus der Erwagung , dass zu 
dem bevorstehenden Kampfe mit den 'lapse ein grosses Heer der 
Affen aufgeboten werden miisse. 

In beiden, eben als sekundar bezeichneten Fiirsprachen der 
Tara, tritt dieses Motiv auf; nach .33,'59 ware das aufgebotene 
Heer schon versammelt, nach 35, 19ff. wartet aber Sugriva noch 
auf seine Ankunft. 	Im 37. Gesange dagegen giebt Sugriva dem 
Hanumat den Auftrag, alle Affen mit ihren Truppen aus der ganzen 
Welt in 10 Tagen herbeizuschaffen; Hanumat schickt Boten aus, 
diese kehren mit Geschenken zu Sugriva zuruck und melden, dass 
the Affen im Anzuge seien. 	Darfiber freut sich Sugriva mid ant- 
wortet nun erst dem Laksmana (der also mehrere Tage dagestanden 
haben musste , bis all' dies ausgefuhrt war) auf seine Auffordung, 
schnell mit ihm zu Rama zu kommen mid ihn zu beruhigen. 	Es 
ist klar,  , dass hier der Zusammenhang zenissen ist, um das neue 
Motiv zur Geltung zu bringen, and dass der ganze 37. Gesang 
nicht an these Stelle gehort. Urn den abgebrochenen Faden wieder 
aufzunehmen, sind dann im Anfange des 38. Gesanges einige Verse 
notig geworden, von denen 3 = 36, 4 ist. Mit tasya tad vacanam 
scrutva fahrt dann der ursprfingliche Teat fort. Sugriva mid Leics.. 
maua werden in einer Sanfte zu Rama getragen; Sugriva fallt ihm 
zu Ffissen, 	wird 	von ibm 	freundlich aufgerichtet rind umarmt. 
Rama spricht einige ernste Worte zu Sugriva mid fordert ihn auf, 
mit seinen Affen zu fiberlegen, was nun zu thun sei. 	In seiner 
Antwort weist Sugriva auf das Affenheer, das bereits angekommen 
ist (v. 27), in v. 32 aber sagt er, dass es noch kommen werde. 
Nun umarmt Rama den Sugriva mid spricht seine Hoffnung auf 
baldige Rache an Ravaua aus. 	Da zieht wirklich das Heer der 
Affen heran, angemeldet durch den alles verhiillenden Staub; jeder 
der Ffihrer bringt viele Millionen, ja Billionen von Affen mit (die-
selben Fiihrer, deren Palaste nach 33, 9 ff. in Kiskindha stehen). 
Sugriva weist Rama auf die versammelten Truppen bin mid bittet 
um seinen Befehl ; dieser umarmt ihn mid sagt, man solle Sit5, 
suchen und Ravaeas Aufenthalt ausfindig machen. 

Die Verwirrung, die in diesem kurzen Abschnitt der Erzablung 
heiTscht , hat ihren Grund, wie man leicht erkennen wird, darin, 
dass die Zusammenziehung mid Ankunft des Affenheeres geschildert 
werden soil , und diese SchildeEung nicht in die Erahlung ein-
gefiigt werden kami, ohne den Faden .derselben zu zerreissen. Streicht 
man die Stellen, an denen das Affenheer gewaltsam in die Er-
zahlung hineingezogen wird, so erhalt man eine zusammenhaaagende, 
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nicbts vermissen lassende Schilderung eines einfachen Vorganges. 
Und die Einschaltung theses, dem tu-sprfinglichen Zusammenhang 
fremden Motives hatte zur Folge, dass. Ramas Rede in drei Stiicke 
zerrissen wird, um eben die • gewiinschten Hinweise auf .das'lleer 
anbringen zu konnen. 	So kommt es, dass Rama den Sugriva drei- 
mal umarrnen muss, namlich nach dessen Fussfall 38, 19, nach 
dessen erster Rede 39, 1, und nach dessen zweiter Rede 40,. 10 = 
39, 1. 	lamas erste Rede wiirde' aber eine, andere .AntwOrt ver- 
langen als der jetzige Text sie bietet.; denn sie enclet in C mit den 
Worten sameintyatCog hi piizgesca haribh0 saha.,mantribhilt, in B 
mit dem Verse : 	 . 

Sitayei margaotirthe ca.lcuiru yatnam arindama' I.. 
mrgayasva ca tam &Avg yasirdn vasati Ravalzalz II 

. 	Es ist klar,  , 	dass sich hieriin die 'Verse anSchlossen , 	die jetzt • 
in 40, 11 if. stehen , da diese din vorher nur him angedeuteten 
Auftrag etwas klarer aussprechen und die SchluSsWorte bringen. 
Sugriva antwortet dem Rama min nichts, sondem ffihrt direkt seinen 
Befehl aus.  

Der nachstliegende Zweck -der Herbeiffihrung deS'Heeres ware 
wohl gewesen, dem Rama Truppen im Kriege gegen %Nana zu 
stellen. 	Aber davon ist zunaehst noch gar keine Rede. 	Die zahl- 
losen Affen werden vielmehr ausgeschickt, urn die gauze Erde nach 
der Sita abzusuchen, mid zwar in vier Expeditionen nach den vier 
Himmelsgegenden. 	Dass dieser Abschnitt eine spatere Zuthat ist, 
habe ich eingehend in meinem `Ratnayana' p. '37 ff. nachgewiesen 
und kann ich hier auf meine friiheren Ausfiihrungen Veriveisen. 
Allerdings glaube ich nicht, dass der ursprungliche Text sich an 
dieser Stelle mit den vorhandenen Mitteln befriedigend herstellen 
lasse; die Abweichungen zwischen C und 13 deuten auf starkere 
Veranderungen hiri. 	Urn aber zu zeigen, wie etwa der urSpriing- 
fiche Text gelautet haben •,konnte, stelle ich in meinem Texte einige 
Verse aus B 41 zusammen, wo ich den Anfang evam ulctas to 
Sugrivo aus 40, 14 nehnie und an Stelle von abravid girisaMkasfam 
setze. Damn schliesst sich damn der. specielle Auftrag an Hanumat 
an C 48 ---= B 41. 

Ich gebe nun den Text1),' wie er nach den vorausgehenden 
Erorterungen sich gestaltet. 	Man wird nichts ffir den Zusammen- 
hang Notwendiges vermissen, dagegen finden, class der Hergang in 
verstandiger Weise erziihlt ist. Liest man darauf den Text, wie er 
ii berli ef e r t ist, so bekonamt man erst einen Begriff davon, in 
welcher Weise die Spielleute mit dem urspriinglichen Texte um-
gegangen sind. 

Aber, wird man sagen konnen, ist es denn Kritik , mid nicht 
vielmehr ein Spiel, wenn man sechshundert Terse auf nicht ganz 

1) Und zwar nacb der Bombayer Ausgabe der Nirnaya Sagara Press (Bo) 
and der Madraser Ausgabe von 1883 in Tolugudruck (Te). 
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ein Viertel zusamrnenstreicht? 	Ich erwiedere, dass man vor die 
Alternative gestellt ist, entweder zu glauben, das Ganze, so wie es 
uns aberliefert ist, sei von einer Hand, and dann die unglaubliche 
Verwirrung und zahlreiche Widerspruche ruhig hinznnelimen, ode r 
anzunehmen, 	dass 	verschiedene 	Hande 	zu 	verschiedenen •Zeiten 
thatig gewesen. sind, um das Ganze herzustellen. 	Die erste Alter- 
native scheint, wie angedeutet, ausgeschlossen; denn wo wir sonst 
in Indien ein einheitliches Werk eines Dichters haben, wimmelt 
die Erzahlung nicht so von inneren Widersprfichen, sondem ist 
verniinftig disponiert. 	Eine Geistesverfassung, in der die iiberlieferte 
Darstellung unseres Stiickes in einem Kopfe entstanden sein konnte, 
ist unmoglich mit einem Dichtergenie zu vereinigen. 	So verbleibt 
uns die andere Alternative, dass wir nicht ein einheitliches Werk 
vor uns haben. 	Es lage nahe anzunehmen, class *viele selbstandige, 
von einander unabhangig entstandene Lieder fiber denselben Gegen-
stand von einem Redaktor gesammelt und oberflachlich iiberarbeitet 
zu einem Ganzen zusammengesetzt worden seien. Dieser Ansicht ist 
jedoch der.  Charakter der Rama-Sage nicht ganstig; dean diese Sage 
ist von verhilltnismassig geringem Umfange; .die Anzahl der handeln-
den Personen ist gering; die Entwicklung verlauft in einfacher Link; 
der Episoden sind nur wenige. 	Alles dies zusammengenommen 
musste die Sage geeignet erscheinen lassen far eine einheitliche 
Behandlung in einem Gedichte, wie die Sage+ von Nala, von &WWI, 
von 6alcuntalit und andere; sie bot kaum die Moglichkeit zu ein-
zelnen Liedern dar, in denen ein in sich abgeschlossenes Stack be- 
handelt werden konnte. 	Wenigstens ist diese Liedertheorie nicht 
bei dem Stuck denkbar, das wir behandelt haben, weil die einzelnen 
Lieder, 	aus 	denen es zusammengesetzt ware, keinen irgendwie 
selbstandigen Inhalt gehabt haben komaten, sondern mit Racksicht 
auf andere, in deren Zusammenhang sie einzufiigen waren , ent- 
standen sein rnassten. 	Eine solche Annahme ist nun mit der An- 
nahme selbstandiger Lieder nicht zu vereinigen, weshalb wir die 
eigentliche Liedertheorie als auf das Ramayana nicht anwendbar 
fallen lassen miissen. 	Alles weist viehnehr darauf bin, der Tradition 
Glauben zu schenken, dass die Sage einheitlich von einem Dichter, 
Valmiki, behandelt worden sei. 	Es fragt sich nun, warum bei der 
mandlichen Uberlieferung des Gedichtes Valmikis die Rhapsoden 
so viel von ihrem Eigenen hinzugethan haben, wahrend andere 
schone und gewiss auch beliebte Sagen, wie die von Nala, ,akuntala, 
Savitri etc. Von diesem Lose verschont blieben. 	Der Grund scheint 
mir der zu sein, dass Rama au einer Incarnation Visnus befcirdert 
wurde, and so wird das Gedicht Vahnikis, das sich ubrigens such 
.vor andern Gedichten ahnlicher Art durch Gehalt and Umfang 
ausgezeichnet haben wird, so beliebt geworden sein, dass das Publikum 
wiinschen mochte, Ramas Geschichte moglichst genau and aus-
fiihrlich zu hOren, and die fahrenden Sanger diesem Wunsche ihrer 
Zuhorer bereitwillig entgegenkamen. 
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• 

iyam sa prathamii yatrit plirthiviinam nrpittmaja I 
na ca pa6ylimi Sugrivam udyogam ca tathlividham II 30, 61. 11 4) 
catvaro virsiki mass gate varsaiatopamilh I 	 . 
mama aokiibhitaptasya tathrt Sitam apaiyatah H 64 112) 
priyavihine duhkharte hrtarijye vivrtsite I 
krrirp na kurute raja Sugrivo mayi Laksmaua II 66 0 
anitho hrtariijyo 'yam Ritvapena ca dharsitah I_ 
dino duragrhah kiimi mim caiva garauam gatah H 67 H 
ity etaih krtrauaih saumya Sugrivasya durititmanah I 
aham vanararftjasya paribhutah parantapah II 68 II 
sa kitlam parisarpkhyfiya Sitayah parimargaue 	.. 
krtitrthah samayam krtvrt durmatir n'cvabudhyate II .  69 II 
yadartham ayam ii..rambhah krtah parapurafijaya .1 
samayam na 'bhijanitti krtiirthah plavagegvarah II 77  II 
3)varski samayakTaaru tu pratijiiiya hargvarah I 
vyatitima caturo mitsin viharan nip; 'vabudhyate II 78 II 
siimityaparisat kridan plinam evo 'pasevate I 
6okadine§n nit 'smiisu Sugrivah kurute dayiim II 79  II 
ueyatim gaccha Sugrivas tvayit vatsa 4) mahftbala I 
mama rosasya yad rupam bruylig cainam idam vacate II 80 II 
na sa5) samkucitah panthrt yena Vale hato gatah I 
samaye tistho, Sugriva ma Valipatham anvagith II 81 II 
eka eva rave Win §aretia nihato mayit I 
tvam tu satyii,d atikriataur hanisylimi sabfialdha,vam II 82 II 
yad evam vihite kirye yad dhitam purusarsabha I 
tat tad briihi naragrestha 6)tvarrt 'k5lavyatikrarnah II 83 II 

atha pratisamiidisto Lairsmauah paravirahi I 	. 
pravive6a guhfim. ramyfirp,7) Kiskindham RamasiiiSanit II 33,1 
dvarasthit harayas tatra mahRkiyrt mahribarth I 
babhfivur Laksmariam drstvi serve priiljalayah sthitih II 2 II 
nihAvasantarp tu tam drstvrt kruddham DaAarathatmajam I 
babhuvur harayas trasta na cainam paryaviirayan II 3  II 
sa tam ratnamayirn 6rima„.n 5) divyam 8) puspitakiinaniim. I 
ramvim ratnasamitkiruitirp dadaria mabatirp guham II 4  II 
harmyapriisa.dasambalham nankipavyo9)pagobbitaan I 
sarvakamaphalair vrksaila puspitair upa6obhitam II 5 II 
devagandharvaputraiA ca vinaraih kilmartipibhih I 
divyamalyimbaradharaih 6obhitam priyadarganaih II 6 II 
candanagupmadm5m1m gandhaih surabhigandhitam I 	. 
maireyrtuam madhrinlim ca sammoditamahipathiim II 7 pa) 

. 

11 

Afigadasya grharp. ramyam Maindasya Dvividasya ca 
Gavayasya Gavasasya Gajasya 	arabhasya ca II 9  H 

1)  v. 62, 63 fehlen in Te, B. 	. 	2) V. 65 fehlt in B. 
3) Te varsA. 	4) Bo vim.' 	5) Te ca. 	6) Te tvarii. 
7) ghorAm Te, B. 	8) Bo umgestellt. 	9) Bo ratna. 

10) v. 8 fehlt in B, 8a in Te. 
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. 	Vidyunmaleg ca Sampateb Saryak§asya Hanumatab I 
Virabahob Subahog ea Nalasya ca mahatmanab II 10 If 
Kumudasya Susepasya Tara-Ja,mbavatos tali I 
Dadhivaktrasya Nilasya, Supata1a-Sunetrayob 11 11 11 
etesam kapimukhyanam rajamarge mahatmanam I 
dadarga grhamukhyani mahasafani Laksmanab 11 12 II 
pandurabhraprakagani gandhamilyayutani ca 1 
prabhfitadhanadhanyani striratnagobhitini ea 11 13 II 
pandurepa to gailena pariksiptam durasadam 1 
vanarendragrharp ramyam mahendrasadanopamam 11 14 1j3) 
haribhib sanivrtadvaram balibhib gastrapanibhib I 
divamalyavrtam gubhram taptakaficanatoranam 11 17 II 
Sugrivasya grham ramyam pravivega mahabalab 
avaryamanab Saumitrir mahabhram iva bhaskarab II 18 II 	• 
sa sapta kaksya dharmatma 2)nanajanasamakulab I 
pravigya3) sumahadguptam dadarga 'ntabpuram mahat 11 19  II 
haimarajatapaiTankair bahubhig ea varasanaib I 
maharhastaranopetais tatra tatro 'pagobhitam 4) 11 20 II 	. 
pravigann eva satatam gugrava madhurasvanara I 
tantrigitasamakirnam samatalapadaksaram II 21 11 
bahvig ca vividhakara riipayauvanagarvitab 1 	 . 
striyab Sugrivabhavane dadarga sa mahabalab 11 22  II 
drstva 'bhijanasampannag 5)citramalyakrthsrajab I 
6)pha1amilyakrtavyagra bhusanottamabhusitikb II 23  11 
na 'trptan 7)na 'pi ea 'vyagran nit 'nudattaparieehadan 1 
Sugrivanuearamg eapi laksayamasa Laksmanab II 24 11 
tatab Sugrivam asinarp kaileane paramasane 1 
maharhastaranopete dadarga "dityasaronibham 11 63 11 
divyabharanaeitrangam divyarupam yagasvinam I 
divyamalyambaradharam Mahendram iva dtujayam 11 64 II 

tam apratihatam kruddham pravistam purusarsabham 1 
Sugrivo Laksmanam drstva babhuva vyathitendriyab 11 34,1 118) 
utpapata harigrestho hitva, sauvarnam asanam 1 
utpatantam anutpetui Ruma-prabhrtayab striyab 1 
samraktanayanah griman 8) vicaerda k-rtahjalib 1 
babhuva 'vasthitas tatra kalpavrkso malign iva II 5  II 
Rumadvitryam Sugrivam narimadhyagatain sthitam 1 
abravil Laksmanah kruddhah sataram gaginam yatha 11 6 II 
sattvabhijanasampannab sanukrogo jitendriyab I 
kriajfiati satyavadi ea raja loke mahiyate 11 7  11 

1) Zwei Verso weggelessen, 	die wegen Wiederholang 	von 	5 b 	ver- 
diiehtig sind. 

2) Bo yanUsanasatmlvitah. 	3) Bo dadaria. 
4) Bo samavrtam. 	6) tatra. 	6) Bo vats. 	7) Bo ni‘tia. 
8) In dieser Stella, die in B fehit, habe ieh den storenden and iiber-

fiiissigen 2. Vers, sowie je die 2. Halite von 3 and 4 mit ihren unzutreffenden 
Vergleichen weggelassen. 	9) Bo sarpeacitra. 
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yas tu raja sthito 'dharme mitTauam upakarivam I 
mithyapratijiiim kurute ko nriarpsataras tatah II 8 11 
Igatam aSvanrte hanti sahasrarp tu gavanrte I 
atmanarp' svajanarp hanti purusah purusanrte H 9 II 
purvam krtartho mitrauarp na tat pratikaroti yab 1 
krtaghnah sarvabhutanam sa vadhyab plavagegvara 11  10 II 
gito 'yam Brahmans gloka4 sarvalokanamaskrtah 1 
drstva krtaghnam kruddhena tan nibodha plavarigfuna II ii II 
goghne caiva surape ca caure bhagnavrate tatha 1 
niskrtir iibita sadbhih krtaghne nasti niskrtih .11 12 11 
anaryas tvam krtaghnaS ca mithyavadi ca vilnara I 	.. 
purvalp krtartho Ramasya na tat pratikaroti yat 11 13 11 
nanu nima krtarthena tvaya Ramasya vanara 1 
Maya margaue yatnah kartavyab krtam icchata 11 14 11 
sa tvam griimyesu bhogesu sakto mithyapratiSravah 1 
na tvam Ramo vijanite sarpam mau4iikaravinam 11 15 II 
mahabhigena Ramepa papah karuuavedina I 
harivam prapito rajyarp tvam duratma mahatmana 11 16 II 
krtarp cen na 'bhijanise Raghavasya mahatmanah 1 
sadyas tvam nigitair bauair hato draksyasi Viilinam II 17 11 
na sa l) samkucitah pantha yena Vali hato gatah 1 
samaye tistha Sugr, Iva ma Valipatham anvagah II 18 11 

tatah kautbagatam malyam citram bahuguuam mahat I 
ciccheda vimadaS ca "sit Sugrivo vanaregvarah II 36, 3 11 
sa Laksmauam bhimabalam sarvavanarasattamah 1 
abravit prairitam vakyarp Sugrivah sampraharsayan 11 4 11 
prapasta §riS ca kirttig ca kapirajyarp ca ea6vattun 1 
Rimaprasidat Saumitre 'umb praptam 2) idam maya II 5 II 
kah 6aktas tasya devasya khyatasya svena karmani I 
tadtgarp vikramarn vira pratikartum arindarna3) II 6 II 
Sitam prapsyati dharmatma vadhisyati ca Ravanam 1 
Sahayamatreua maya Raghavah svena tejasa 11 7 11 
sahayakrtyam kim tasya yena sapta mahadrumah 1 
4)girig ea vasudha caiva vauenai 'kena darita 11 8 11 
dhanur vispharayapasya yasya gabdena Laksmaua 1 
saSaila kampita bhrimih sahayaib kim nu tasya vai 5) 11  9 it 
anuyatram narendrasya karisye 'ham nararsabha I 
gacchato R5,vauam hantum vairiam sapurahsaram II 10 ll 
yadi kimcid atikantam vi6viisiit prawlyena, vi, I 
presyasya ksamitavyam me na kacin na 'paradhyati II 11 11 

iti tasya bruvapasya Sugrivasya mahatmanah I 
abhaval Laksmauah pritab premna cedam 6)  uvaca ha II 12 11 

1) Te ca. 	 2) Bo captam. 
3) Bo pratikurvita ategenUpi wpiitmaja. 
4) Te Lailaica. 	5) Te tasya kinnu vai. 
6) Te cainam. 
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sarvatha hi mama bhrata sanatho vanaregvara I 
tvaya, nathena Sugriva pra4ritena vigesatah if 13 /I 	. 
yas to prabhavab Sugriva yac ca to gaucam arjavam 1) I 
arhas tvani kai►irajyasya griyam bhoktiun anuttamam II 14 y 
sahayena tu Sugriva tvaya Ramab pratapavaa I 
vadhisyati rave gatran aciran nä 'tra sarpgayab II 15 II 
dharmajiiasya krtajnasya sarpgramesv anivartinab I 
upapannarp ea yuktarp ca. Sugriva tava bhasitam II 16 if 
dosajitab sati2)simarthye ko ‘nyo bhisitum arhati I 
varjayitva, mama jyestharp tvam ca vanarasattama II 17 II 
sadrgag ca 'si Ramena3) vilaamena balena Ca I 
sahayo daivatair• dattag ciraya haripungava (I 18 II 
kim tu grghram ito vira niskrama 4) tvam maya saha 1 
santvayasva vayasyam ca bharyitharanadubkhitam 5) II 19  II 
yac ca gokabhibhiltasya grutva 6) Ramasya bhisitain I 
maya tvam parusarry uktas tat ksamasva sakhe mama 1)11 2011 

tasya tad vacanarp grutva Laksmanasya sublrasitam II 38, 4 II 
Sugr•ival► paramaprito viikyam etad uvaca ha I 
evam bhavatu gacchavah s) stheyam tvacchasane maya II 5  II 
tam evam uktva Sugrivo Lakmanarp Subhalaksanam 16 I 
9)ete 'ty uccair harivaran Sugriva 	samudaharat II 
tasya tad vacanarp grutva haray4 gighram a,yayub \ 7 I 
baddhairjaliputah sarve ye syub stridargan' aksamah 1\ 
tan uvirca, tatah praptau rap: 'rkasadrgaprabliah 1 8 1 
upasthapayata ksiprarp gibikam mama vanarah 11 
grutva tu vacanam tasya harayall gighravik-raanah 1 9 1 
10)samupasthapa,yamisuh gibikam priyadarganam 11 
tam upasthapitarp drstva gibikarp vanaradbipah 1 10 1 
Laksmana "ruhyataip gighrain iti Saumitrim abravit II 
ity uktva karicanam yanarp Sugrivab suryasarpnibham 111 

	

bahubhir '1) haribhir yuktam aruroha sa•Laksmanab II 	, 
pandurena "tapatrena dhriyamanena murdhani 112 I 
guklaig Ca valavyajanair dhayamanaib samantatab H 
gankbabherininadaii ea bandibhig 12)ca 'bhinanditab 113  I 
niryayau prapya Sugrivo rajyagriyam anuttamam II 
sa vanaragatais tiksnair bahubhib gastrapanibhih I 14 I 
parikirno yayau tatra yatra Ramo vyavasthitab II 
sa tarp degam anuprapya grestham Ramanisevitam 115 I 
avataran mahatejab gibikayah sa-Laksmanah II 
asadya Ca - tato Ramarp krtairjaliputo 'bhavat 116 I 
krtaiijalau sthite tannin vanarag ca 'bhavarps tatha II 
tatakam iva tad drstva Ramab kuilmalaparikajam 117 I 

1) Bo rdr.!:am. 	2) Bo prati. 	3) Te RAmasya. 
4) Bo niskrama. 	• 5) Te kariitam. 	6) Bo drstvA. 
7) Te tat ca tvam ksantum arhasi. 	8) Bo gauhAma, 
9) Bo ehi. 	10) Bo tam. 	11) Te brbadbhir. 

12) Te haribbii. 
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vrmarruiam mahat sainyam Sugrive pritimin abhrit II 
pidayoh patitam miirdhni tam utthapya harigvaram 118 l• 
premna, ca bahumEnEe ca REghavah parisasvaje II  
parisvajya ca dharmatmE niside 'ti tato 'bravrt 119 I 
nisannam ') tarp') tato drstvE, ksitau REmo 'bravit vacate 2) II 
dharmam artbant ca kEmani ca 8)kEle yas tu nisevate I 20 I 
vibhajya satatana vira sa raja harisattama II 	• 
hitvE dharmam tathE, 'rtharp Ca kimarp yas tu nisevate I 21 I 
sa vrksE,gre yatha, suptah patitah pratibudhyate II 
anaitrEnEna vadhe yukto mitraparp sarpgrahe rata', 122 I 
trivargaphalabhokta ca 4) raja dharmena yujyate II 	.. 
udyogasamayas tv esa praptah Satrunisudana 8) 123" I 
samcintyatrup hi pingeSa haribhih saha mantribhih II 
jilEyatirp saumya 8) Vaidehi yadi jivati va na va 
sa ca deSo mahEprEjila yasmin vasati REvanah II 40, 11 II 
adhigamya 7) tu Vaidehirp nilayarp REvanasya ca I 
prEptakElam vidhasyami tasmin kale saha tvayE, II 12 II 
nieham asmin prabhuh karye vanarendra 8) na Laksmanah I 
tvam asya hetuh karyasya prabhu6 ca plavageAvara II 13 II 
tvam evE, "jriEpaya vibho mama karyaviniScayam I 
tvam hi janasi yat 9) karyam mama vira na sarpgayah II 14 II 
suhrddvitiyo vikrantah prajhah kalavigepvit I 
bhavan asmaddhite yuktah ")suhrd apto 'rthavittamah II 15 II 

(evam uktas tu Sugrivo Hanumantam upasthitam I 
pitamahasutarp caiva Jambavantam mahakapim II 2 II 
Nilam Agnisutarp caiva Nalarp Candanam eva ca I 
gararcisam Suhotrarp ca Saragulmana tathaiva ca Ij 3 II 
Gayaqi GavEksana Gavayarp Kumudam Ikabham") tatha I 
Maindarp ca Dvividana caiva Aarabham Gandhamadanam II 4 II 
Darimukham Bhimamukharp Taram ca vanagocaram I 
Angadapramukhan etan harm kapiganegvarah II 5  II 
vegavikramasampannan samdideAa viSesatah I 6 I 
anvesy5, mahisi SUE Raghavasya mahrttmanah I 
adhigamya ca Vaidehirp nilayam REvanasya ca II 76 II 
gatirp viditvi, VaidehyEh samnivartitum arhatha I 
masad ardhvana na vastavyaip vasan vadhyo bhaven mama II 77 II 
yathoktam caiva karta,vyam evaip syam pritiman aham I 
anyatha sam§ayo \rah syad darinam jivitasya ca II 78 II ) 

vige§eva tu Sugrivo Hanumaty artham uktavan I 
sa hi tasmin hariSresthe niScitErtho `rthasEdbane 	II 440 II 
na bhrimau nii, 'ntarikse va na 'mbare na 'maralaye I 
mi, 'psu va gatisangam to payami haripufigava II 3  II 

• 
1) Te umgestellt. 	2) Bo tatab. 	5) Te yas tu kale. 
4) Te tu. 	5) Te tinrtiana. 	6) Bo hi. 
7) Te mama. 	8) Bo abhi°. 	9) Bo me. 

10) Te sukttartho. 	11) Lies Vrsabbam, metri cause.. 
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sasurah sahagandharvah sanaganaradevatah ' 
viditab sarvalokas te sasagaradharadharah II 4 II 
gatir vegag ea tejag ea laghavam ca mahakape I 
pitus te sadrgara vim, Afarutasya ma.haujasah H 5 II 
tejasa vapi te blifitam na samam bhuvi ')vidyate I 
tad yatha labhyate Site tat tvam evo 'papadaya 2) II 6 II 
tvayy eva Hanumann asti balam buddhih parakramah f 
degakalanuvrttig ca nayag ca nayapandita II 7  II 

tatah karyasamasangam avagamya Hanumati I 
viditva, Hanumantatp ca cintayamasa Raghavah II 8 II 
sarvatha nigcitartho 'yam Hanumati hartgvarah 
nigcitarthakarag 8) capi Hanuman karyasadhane II 9  II 
tad eva prasthitasya 'sya parijilatasya karmabhih I 
bhartra parigrhitasya dhruvab karyaphalodayah 11 10  11 

• tam samiksya mahateja vyavasayottaram harim I 
krtartha iva satphrstah prahrstendriyamanasah II 11 II 
dadau tasya tatab pritah svanamalikopagobhitam I 
anguliyam abhijilinam rajaputryah parantapah II 12 II 
anena tvam harigrestha cihnena Janakatmaja I 
matsakagad anupraptam anudvigna 'nupagyati II 13 II 
vyavasayag ca te vim sattvayuktag ca vikramah I 
Sugrivasya ea samdegab siddhim kathayati 'va me II 14 II 
sa tad grhya harigresthab krtv5, 4) miirdhni krtaiija1ih I 
vanditva caranau caiva prasthitab plavagarsabhab 5) II 15  II 

• 
Als Gegenstitck zum Vorhergehenden will ich jetzt eine Partie, 

in der zwei Versionen mit einander veischmolzen sind, behandeln, 
ohne zu versuchen, den urspriinglichen Text zu rekonstruieren, weil 
die Verschiedenbeit der Versionen nicht nur oberflachliche Ver- 
anderungen des Textes zur Folge hatte , 	sondern 	tiefer in den 
Organismus des Gedichtes eingriff 	Wie bereits oben angedeutet, 
konnteu nicht nur die Diaskeuasten, sondem schon die Sanger selbst 
zuweilen in Zweifel rein, wie zwei Begebenheiten mit einander zu 
verkniipfen, in welcher Reihenfolge sie zu erzahlen seien. 	Die all- 
gemeingiltige Ansicht aber den Gang der Erzahlung ist in den 
alten Inhaltsa.ngaben verkorpert, wie sie der 1. mid 3. Gesang des 
1. Ruches bietet. 	Eine andere, 	ithnliche Inhaltsangabe findet sich 
in 'VI 126; •Sie wird dem Hanumat als ein Bericht an Bharata 
iiber Riimas Thaten in den Mund gelegt; class aber das betreffende 
Stiick urspriinglich nicht diesem speciellen Zweck diente, sondern 
eine einfache stunma rerun war, konnen wir noch aus dem Umstand 
erkennen, dass Hanumats Referat mit der Verbannung Ramas an-
hebt and also Dinge wiederholt, die Bharata nicht erst von Hantunat 

1) To -samara bhuvi na. 	2) Bo anucintaya. 
s) Bo °tarai. 	4) Te skhripyi. 	5) To plavagottamab. 

Bd. Lt. 	 41 
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kennen zu lernen brauchte. 	Dieser Bericht weicht nun in einem 
Punkte von dem iiberlieferten Texte bedeutsam ab, insofern namlich 
die Begegnung Ramas mit der garpanakha, nach statt v o r"den 
Kampf mit Khara und seinen 14 000 Raksasa verlegt wird: pad - 
ca c Charpatialckti neima Ranzapciravam upagata v. 20. So in. C; 
B, das so manchen Widerspruch ausgleicht, hat auch diesen entfernt 
und bringt .den Bericht Hanumats in vollen Einklang mit dem Text. 

Die durch die obige ' Stelle in C bezeugte Anordnung 	des 
Stoffes litsst sich noch durch deutliche Spuren in unserem Texte 
nachweisen: mehrere Stellen lassen noch erkennen, dass Rama bald 
nach seinem Eintritt in den Wald in Kampfe mit Raksasa ver-
wickelt werden sollte, um die dort lebenden Basser zu schiitzen, 
nicht erst durch die Begegnung mit giirpapakha zufallig in den 
Konflikt hineingezogen. 	In II 116 	wird 	unmittelbar nach dem 
Abzug Bharatas erzahlt!), dass die Biisser, von denen iibrigens vorher 
noch gar nicht die Rede war, Zeichen der Unruhe und Angst ver-
rieten. Der Alteste teilt Rama mit, dass Khara, ein jiingerer Bruder 
Ravanas , die Biisser von Janasthana bedriinge; sie wollten weg-
ziehen, er solle mitkommen. Aber Rama lasst sie ruhig ziehen, and 
es kommt weiter nichts dabei heraus. Im nachsten Gesang verlasst 
Rama selbst jenen Ort, aber nur weil sich an denselben fiir ihn zu 
traurige Erinnerungen kniipften. 	Das MOtiv von dem Schutz der 
Biisser vor den Raksasa tritt dann wieder in III 6 hervor, wo die 
Biisser in 6arabhangas Einsiedelei Rama urn Schutz gegen dieselben 
angehen. 	Er sagt ihn auch zu: doch sei diese Hilfe nur ein opus 
superrogatorium; er witre in den Wald aus anderer Veranlassung 
gekommen. 	Und im 10. Gesange wiederholt er der Si* dass er 
den Biissern Schutz gegen die Raksasa zugesagt habe und sein 
Versprechen erfallen miisse. 	Aber mehr als 10 Jahre vergehen, 
ohne dass Rama mit den Raksasa in Kampf gerat , und als es ' 
endlich dazu kommt, kampft er nicht, um sein den Biissern ge-
gebenes Wort zu halten, sondem weil ihn Khara angreift, um die 
seiner Schwester §arpanakha zugefiigte Schmach zu ritchen. 

Zum dritten Male tritt dasselbe Motiv heriror nach dein Siege 
Ramos iiber Khara III 30. 	Die Gotter encheinen und feiern seinen 
Triumph. 	Darauf kommen die refjar§.1 und sagen, dass er nur zu 
diesem Zwecke, die Raksasa zu strafen, dorthin gefiihrt sei: 

anitas team imam delam upczyeria maharsiblzih 11 
gam vadhartham eatricom rak,sasiinz papakarmottam I 
tad idanz nah k:rtam karyam tvaya Dadarathatmaja II 
svadharnzam pracarisyanti 1.azzdalcesu maharsayah 1 

Dann erst kommen Laksmana mid Sita, um den Sieger zu begliick-
wiinschen. .0ffenbar ist die Stelle von den rajarsi erst nachtritglich 
in den Text gekommen, eben • mit Riicksicht auf jenes Motiv, wonach 

1) Dio Thatsaehe steht auch 	in 	der Inhaltsangabe I 1, 43 ff. , abor an 
an d er e r Stelle, die bei III 14 unseros Textes etwa zu suchen ware. 
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Rama von vornherein die Aufgabe hatte, die Bilsser vor den Raksasa 
zu schtitzen. 	 • 

Man sieht also, dass jenes Motiv in unserem Text nicht durch- 
gefiihrt und nur ungeschickt, 	scheinbar zwecklos eingefiihrt ist. 
Anders aber wfirde die Sache sich verhalten, wenn der Kampf 
Ramas mit Khara und den 14 000 Raksasa nicht durch seine Be-
gegnung mit 6firpapkha veranlasst worden ware, sondern v o r ihr 
stattgefunden hatte, wie -es nach VI 126, 20 wirklich der Fall war; 
dann konnte dieser Kampf wirklich den Zweck gehabt haben, die 
Basser von Janasthina vor den Nachstelluncren der Raksasa 	zu 
schtitzen. So drangt sich uns mit Notwendigkeit die Annahme auf, 
dass daraber, wie die Verwickelung, der Kampf gegen Ravana, 
herbeigefiihrt wurde, zweierlei Versionen vorgetragen wurden. Nach 
der einen, die in unserem Texte durchweg befo)gt ist, war der 
Grund der Feindschaft die Verstiimmelung der Siirpapakha durch 
Laksmana; nach der andern, von der einige Stficke in der iiblichen 
ausserliehen Weise mit der ersten verschmolzen sind, wurde Rama 
dadurch mit den Balsam in Konflikt gebracht, dass er die Btisser 
von Janasthana gegen sie schiitzen sollte. 

Dasselbe Motiv finden wir auch schon im ersten Buche ver-
wendet, wo nainlich Vigvaruitra den Beistand des jungen Rama gegen 
die Anfeindungen der Raksasa verlangt; un\ck es steht auch in bestem 
Einklang mit der spiiter aIlgemein recipierten Ansicht, dass sich Visnu 
in Rama verkorpert babe , urn die :Yacht der Raksasa zu brechen. 

Noch ern anderes diirfte in diesem Zusammenhang Beachtung 
verdienen. 	Das vorausgesetzte Verhaltnis Ramas zu den Bfissern 
masste es passend erscheinen lassen , dass auch Rama mid 	die 
SeMen in B ii ssertracht auftreten. 	In der That geschieht das 
auch an mehreren Stellen, und II 37 wird erzllhlt, wie Kausalya 
den Verbannten auch die Bastkleider gab'); trotzdem ist dieser 
Gedanke nicht konsequent durchgefalut, ja im allgemeinen scheint 
er sogar vollstandig vergessen zu sein. 

Die Zweiheit der Version lilsst sich noch weiter verfolgen in 
der Art, wie Ravana in den Streit gezogen wird; denn auch hieriiber 
sind uns, wie oben bemerkt, zwei Formen der Erzahlung bewahrt. 
An die Hauptversion schliesst sich die Erzahlung III 32ff. an , auf 
die wir gleich zuracklrommen werden, wahrend die Nebenversion 

1) Ich glaube nicht, class dieser Zug eine splitere Erfindung ist, sondern 
dass er in der Sage begrandet war. 	Jedor, der Dorf oder Stadt verliess, urn 
im Walde zu wohnen, war ern vanaprastha, mochten seine Motive sein, welche 
sie wollten. 	Der vanaprastha als religidse Institution ist wahrscheinlich die 
brahmanische Form 	der urspriinglich ethuischen Einrichtung der Verstossnng 
der Alten, siehe mein Ramayaua p. 61, Anm. 1. 	Der Wandel in der Auf- 
fassung von Verstossenen zu Eremiten hat dann auch dem verstossenen Rama 
zum Charakter eines Eremiten verholfen. — An& die Panduinge sind bei ihrem 
Auszuge in den Wald vanaviisaya dilesitah und ajina4 sanivrtah MBh U 
77, 1. 2. 	Irgend eine religiose Ceremonie scheint also mit jedem Auszug in 
den Wald verbunden gewesen zu soh'. 

41* 
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ihre Fortsetzung in III 31 findet. Dort wird namlich erzahlt, dass 
nach der Niederlage Rharas und der 14 000 Raksasa einer derselben, 
Akampana , der mit genauer Not entkam, nach Lanka geflohen• sei 
und dem Ravana die Vernichtung von 	 anasthana gemeldet habe. 
Darob gerat dieser in Wut mid will Rache an Rama nehmen. 	Er 
nimmt. Akampanas Vorsehlag, die Sita zu rauben , an mid eilt mit 
seinem Wagen zu Marica , urn ihn um seinen Beistand zu bitten. 
Aber es kommt dabei nichts heraus ; denn Marica rat ab mid Ravana 
kehrt zuriick. 	Hier wird also ebenso wie oben ai 116) , wo der 
alte Busser sich fiber die Anfeindungen der Raksasa bei Rama .be- 
klag,t , 	die Erzahlung plOtzlich abgebroehen , 	um der yecipierten 
Version Platz zu machen. In dieser fant giirpanakha die Rolle zu, 
dem Ravana die Nachricht von dem Untergange der Raksasa zu 
iiberbringen. Nach ihrem Beri.cht kfinnte es nun scheinen, als ob ihr 
das Ungliick mit der Versttimmelung eben bei jeneni Kampfe Ramas mit 
Khara, nicht in einer vorhergehenden Begegnung mit Rama zugestossen 
sei; denn es heisst in C ill 34, 9-12 (alinTich B HI 38, 9-11): 

' rale,sasam bhimavirylktam sahasreitti caturclasfa I 
nz'hateini darais tilegnais tenai 'kena padittind II 
ardhadhikamuhitrtena Kharal ca salsa-Ditgapab I 
rozzam abhayatn dattam lcrtaksemcia ca danclaktilt II 
eka kathamcin mukta 'ham paribhuya mahatmanii.1 
strivadham eahicameinena Rametta vicliteitmantill . 

Aber ern sicherer Schluss ist hierauf nicht zu bauen ; 'denn 
der Dichter diirfte die Sarpanakha mit, Absicht nicht die voile 
Wahrheit haben sagen lessen , weil sie sich hatte schamen miissen 
einzugestehen , dass sie nacheinander Rama und Laksmana einen 
Antrag gemacht habe, aber von beiden verschmaht worden sei. Ich 
nitiehte allerdings glauhen, dass in d e m Falle der Dichter es nicht 
unterlassen haben wurde mit klaren Worten anzudeuten, dass Sar-
panakha den wahren Sachverhalt entstellte , um Ravana fiir ihren 
Racheplan zu gewinnen. Auffallig ist auch, dass im weiteren Ver-
laufe der e r s t e n Ursache aller jener Leiden, namlieh der Zuriick-
weisuna der Aarpanakha kaum mehr gedacht wird. 

Wir werden woh.l nicht fehlgehen , wenn wir annehmen , dass 
in einer alteren Gestalt der Sage die Besiegung der 14 000 Raksasa 
allein mid far sich die weitere Verwickelung mit Ravana herbei- 
fiihren sollte', mid dass 	firpauakhas Anteil 	daran einer spateren 
Entwickelnng der Sage zuzuschreiben ist. 	.Da letztere aber die 
poetisch wirkmiasvollere ist, 	so dad sie vielleicht demDichter 
Valmiki zugeschrieben werden. 	Die recipierte Version ware also 
zugleich auch die „echte", "wahrend die Nebenversion auf die altere 
Gestalt der Sage zuriickginge, die trotz des Gedichtes des Valmiki 
nicht in Vergessenheit geriet und daher von Sangeni , die darin 
die „wahre“ Geschichte erblickten , in ihren Gesangen wieder auf-
genommen werden konnte.  
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Principien und Resultate der semitischen Grammatik. 
. 

Von 

Eduard Kiluig. 

Als ich vor kurzem durch die Veroffentlichung der ,Historisch-
komparativen Syntax des Hebraischen' mein „Historisch-kritisches 
Lehrgebaude zum Abschluss brachte , schrieb ich im Vorwort: 
„Mein allererstes Bestreben war, bei der induktiven Beobachtung 
der hebraischen Spracherscheinungen wo miiglich statistisch genau 
zu verfahren. Dazu gesellte sich naturgemass das lebendige Interesse 
fur den Entwicklungsgang, den Sprachbildung und Sprach-
verwendung innerhalb des Hebraischen selbst durchlaufen haben, 
und die drangende Frage, welches Licht durch die Vergleichung 
der verwandten Sprachen auf die Quellpunkte und die Stadien 
des hebraischen Sprachlebens geworfen wird. 	Endlich kam well 
das dazu, was man den Herzschlag und das Selbstbewusstsein der 
Sprachforschung ,nennen kann: die Lautphysiologie mid die Sprach- 
psychologie. 	In diesen Principien wusste und weirs ich mich 
einig mit Fleischer, Noldeke, Spitta, Pratorius 	Olshausen, Stade, 
Kautzsch, mit Bopp, Grimm, Schleicher, Max Muller, Georg Curtius, 
und wie die Namen aller derer heissen, welche in den letzten De-
cennien die semitische und die indogermanische Sprachwissenschaft 
gefirdert haben. 

An 	diesen Stand der semitischen Sprachwissenschaft •zu er- 
innern, haben Ausserungen von Grimme gezwungen. 	Denn er hat 
in seinen 	,Grundzagen") S. 2 drucken lassen: 	,Die semitische 
Grammatik hat •es noch nicht verstanden, viele der ausserhalb ihrer 
Grenzen gemachten Errungenschaften wirksam fur sich auszunutzen. 
Die Erklarwia dieser Thatsache 1st beschamend fur die Semitisten`. 

'Anklage Eine solche 	fordert einen Beweis. 	Aber zunachst auf dem 
Gesamtgebiete des Semitischen hat Gr. seine Vorwiirfe nur durch 
folgende 	'Porte zu begiiinden 	versucht: 	,Selbst gegeniiber dem 

1) Hubert Grimme, Grundziige der hebriiischen Accent- and Vokallehre 
Mit einem Anbang: Ober die Form des Namens Jahwae. 	Freiburg (Schweiz) 
1896 (148 Seiten, 8 Mk.). 
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Auftreten der 	modernen vergleichenden 	Sprachwissenschaft hielt 
man es nicht fin- notig, wenigstens die Laut- und Formenlehre 
anders als in Kleinigkeiten zu verandern; und ob man im Priiicip 
auch 	die 	neue 	Hauptforderung, 	Schaffung ' einer 	vergleichenden 
semitischen Grammatik nicht leugnete, so baute und ,zimmerte man 
doch meist in alter Weise weiter und verschob jede Zusammen- 
fassung 	angeblich 	besonderi 	grosser 	Schi,vierigkeiten 	halber von 
einem Decennium ins andere". 	Damit ist aber nach meinem Urteil 
den Arbeiten eines Noldeke, Spitta und anderer Unrecht geschehen. 
Penn ob die Formenlehre such bei „wirksamer Ausnutzung" der 
indogermanischen Errungenschaften 	wesentlich 	anders •• dagestellt 
werden kann, als es z. B. in Noldekes Mandaischer Grammatik oder 
in Pratorius' Amharischer Graminatik geschehen ist, ist unerweisbar, 
und die sogenannte Lautlehre habe ich schon in „Gedanke, Laut 
mid Accent als die drei Factoren der Sprachbilklung` und sodann 
in den „Athiopischen Studien" in einem ganz neuen Aufbau vor-
gefiihrt, indem ich dem Werden der Lauterscheinungen nach-
sparte mid sie als gemeinsames Produkt der sich auswirkenden 
Idee, der Wechselwirkung von Konsonanten und Vokalen mid des 
Accentes darstelite. 	Auch in der „generellen Formenlehre" meines 
Lehrgebaudes (Bd. 2, 343-541) sind alle Sprachprozesse (von der 
Pronominalbildung bis zur Wortkomposition) historisch, komparativ 
and lautphysiologisch behandelt. 	Endlich daraus abet, dass noch 
keiner der lebenden Semitisten eine vergleichende semitische Gram-
matik geschrieben hat'), durfte ihnen von Gr. doch nut• dann ein 
Vorwnrf gemacht werden, wenn er selbst schon eine verOffentlicht 
hatte. 	Wenn er das gethan hatte, dann Mae er durch die That 
eine neue Leistung vollbracht mid hatte die ohnmlichtigen Anklagen 
sparen konnen. 

Ein besonders grosses Mass von Tadel hat Gr. sodann fiber 
die hebriiische Grammatik ausschutten zu darfen gemeint. 	Denn 
zwar babe „man von Gesenius bis Konig in der Akribie des Sammelns 
Vorzugliches geleistet", aber in der Erklarung der• Thatsachen haben 
ihm die von ihm verglichenen grammatischen Arbeiten „vielfach" 
nicht zu Dank gearbeitet. 	Was hat er zur Specificieiung und Be- 
grundung dieser Vorwfirfe beigebracht ? 	„In erster Linie", sagt er, 
„ist darunter die Verschlechterung der von den Alten iiberlieferten 
Vokallehre zu verstehen" (S. 2). 	Was er damit meint und ob dies 
richtig ist, soil nachher bei der Priifung der von ihm selbst vor- 
gelegten Vokallehre untersucht werden. 	Jetzt zunachst sollen nur 
erst die Si tze beurteilt werden, durch die er auf S. 3 weiter zu 
begriinden sucht, weshalb er mit den neueren hebrilischen Gram- 
matikern unzufrieden war. 	Dort auf S. 3 tuft er aus: 	„Welche 
Verwirrung musste z. B. eine Regel anrichten „offene Silben haben 

1) Ubrigens mussten William Wrights Lectures on the comparative grammar 
of the semitic languages (1890) doch wenigstens erwahnt 'werden. 
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nur lange Vokale", auch in der Einschrankung „kurze nur dann, 
wenn sie vom Wortton getroffen werden" ", und die weiteren A.xiome 
„ „kurze Vokale werden unter dem Einfluss des Haupt-, Gegen- and 
Nebentones zu langen", 	„sie werden durch mechanischen Vor- 
schlag eines Vokals diphthongisiert" etc.' 	In welchen hebraischen 
Grammatiken mag er these Regeln gelesen haben? 	In meinen 
Arbeiten steht keine von ihnen, und die zuletzt von ibm angedeutete 
Annahme (die sogenannte Gunirwag) ist von mir sogar bekampft 
worden (GLAc. 81). 	Es ist aber ein grosses 	Unrecht, 	dass Gr. 
nicht angegeben hat, aus welchen Grammatiken er den „Wortlaut" 
dieser Regeln abgeschrieben hat. 	Dom indem er die Citierung 
seiner Quellen unterliess, 	hat 	er 	dem 	Leser 	seines Buches 	die 
Mfiglichkeit and den Anlass zu der Meinung gegeben, dass der 
Wortlaut jener verurteilten 	„Regeln" 	aus dem Werke stammt, 
welches auf ebenderselben Seite seines Buches genannt ist. 

Er citiert namlich auf S. 3 den 2. Bd. meines Lehrgebitudes, 
una ibm den Tadel anzuheften, 	dass in ibm 	,nicht einmal der 
Nebenton erwithnt and ffir die Erklitrung der Wortbildung nutzbar 
gemacbt werde". 	Dies ist aber unrichtig. 	Denn in meiner Ab- 
handlung fiber den 	„Accent ads Sprachbildungsprodukt und als 
aktiven Ausgangspunkt von Spracherscheinungen" (513-541) sind 
die Nebentone auf S. •524 f. 528-531 besliandelt, ja, es ist dort 
auch ausdrficklich die Bezeichnung „Nebentonstellen" (S. 525 zwei- 
mai) and „Nebenton" gebraucht (S. 529, Z. 6 und 3 v. u.). 	Von 
einer haufigeren Verwendung des Ausdruckes „Nebenton" hat mich 
aber die Erwagung abgehalten, dass dieser Ausdruck ungenau ist, 
weil er den Gegenton and den Vorton, den sannatara des Sansluit, 
unrichtig zusammenwirft (vgl. die weiteren Zeugnisse von Lane, 
Wallin u. a. fiber das Arabische, Athiopische, Persische tmd Mittel- 
hochdeutsche in Lehrgebaude 2, 529 f.; GLAc. 142 f.). 	Nun bat 
Gr. im Theol. Literaturblatt 1896, 631 entgegnet, 	er habe miter 
Nebenton ,in ester Linie den Satznebenton verstanden, siehe S. 27 f. 
der Grundzfige‘. 	Aber auch dies ist unbegrfindet. 	Denn erstens 
hat er auf S. 3 seines Buches ohne jede Einschrankung von „Neben-
ton" gesprochen, zweitens steht auch in seiner Darstellung der Wort-
ton firmer in erster Linie, and endlich habe ich melt das, was er 
unter Satznebenton S. 27 versteht, behandelt, namlich die Procliti- 
sierung von Satzbestandteilen (Bd. 2, 526). 	Zwar hat Gr. in einem 
am 20./3. 97 an mich gerichteten Briefe bemerkt: 	„Wenn ich in 
der Vorrede' zu meinenGrundzitgen etwas scharf geworden bin, so 
geschah das in der Absicht, die Kritik zu zwingen, sich mit dem 
Buche, bzw. den darin niedergelegten Gesichtspunkten auseinander- 
zusetzen". 	Aber es giebt tiberhaupt kein berechtigtes Motiv,  , die 
Gerechtigkeit zu verletzen. 	Dies hat er aber hauptsachlich auch 
dadurch gethan, dass er es als eine in der hebraischen Grammatik 
nene Methode hinstellt, 	wenn man 	,nichts tuaregelmassiaes im 
Sprachbau anerkeant, eine allgemeine Giltigkeit der Sprachlesetze 
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voraussetzt und jede Ablenkung von ihrer regelmassig wirkenden 
Kraft auf Association, deren Ergebnis die Analogiebildungen dar- 
stollen, zuriickzufiihren bestrebt ist". 	Denn eben diese Methode 
habe 	ich in allen 	meinen sprachwissenschaftlichen 	Arbeiten 	an- 
gewendet  

Also  in der Methode sind wir einig. 	Es fragt sich nur, welche 
einzelnen Erscheinungen der semitischen Grammatik% von Grimme 
riehtiger als von seinen Vorgitngern erklart worden sind. 

Zuerst hat 	er fiber die Beziehung 	der syrischen .und 	der 
hebraischen Vokalzeichen 	zur 	Quantitat gehandelt. 	Da stellt 
er zuerst, obgleich es mit seinem Thema nichts zu thun hat, die 
Vokalbezeichnung der Mek`-Inschrift dar. 	Dabei hat er betreffs 
der Frage, wie der Spiritus asper zur 'Ftmktion eines Vokalindex 
gelangt ist, 	gemeint, 	dass 	n zu 	ra-ibtp,; 	sich ein 	r-qp 	gesellte". 
Weshalb man aber nicht N:= geschrieKen hat, hat er nicht gefragt. 
Ebensowenig hat er das minaische rt beriihrt. 	Vgl. meine ein- 
gehende Behandlung des Gegenstandes in Lgb. 2, 345 f.') 	Dann. 
leitet Gr. die hebraischen Vokalpunkte 	von 	dem 	nnestorianisch- 
sytischen Vokalsystem" ab. 	Das war schon von mir in einer Be- 
urteilung der neuesten darauf beziiglichen Verhandlungen (2, 349- 
353) als die richtigste Diming der Schwierigkeit bezeichnet worden 
(S. 350). 	Aber die Hauptsache ist, class nach Gr. „das Wesen der 
syrischen und hebraischen Vokalbezeichnung  sein soil, die Qualitat 
und nicht die Quantitat der Vokale zum Ausdruck zu bringen". 

Betreffs des Syrischen polemisiert er gegen Merx und Noldeke, 
welche 	„die Vokale als 	qualitativ 	and • quantitativ von einander 
verschieden annehmen", und meint, dass die „syrischen Vokalzeichen 
mit Ausnahme von Pethaha sowohl fiir Kiirzen wie Langen 
stehen". 	Obgleich er aber demnach im Syrischen selbst eine seiner 
These widerstreitende Ausnahme statuieren muss (S. 9), sagt er 
doch (S. 10), es sei das Wesen der syrischen und der hebraischen 
Vokalbezeichnung, die Qualitat und nicht die Quantitat zum Aus- 
druck zu bringen. 	 . 

Was nun speciell die 	hebraischen Vokalzeichen anlangt, so 
habe ich mich in Bd. 2, 361 f. fiber die Frage , ob sie auch die 
Quantitat der Vokale anzeigen sollen, mit der nOtigen Vorsicht ge-
aussert 2), sodass es eine wenig niiancierende Art der Darstellung 

1 
1) Hommel hat das, was er schon in seiner Siidarabischon Chrestomathie 

gegeben bat und von mir citiert worden ist, naher ausgefiihrt und in Bezug 
auf die Beziehung des miniiischen ti zu i modificiert in „das graphische 11 im 
Minaischen und des Alter der mingischen Inschriften" (51ittheilungen der vorder-
asiatischen Gesellschaft zu Berlin 1897. 11-25). 

2) „Nach meiner Ansicht besteht bless eine scheinbare Differenz zwischen 
den Punktatoren find den Grammatikern betreffs der Vokalq u a ntitii t. 	Donn 
Qamos und Petah 	unterscheiden Sich z. B. in der Pausalform i';i:p and der 
Nichtpausalform 5l::,7 wesentlich nach der Quantitst und nur erst unwesentlich 
(fiberdies fraglichorweise Bd. 1, 91 ff.) each der Qualitat. 	Quantitativ wenigstens 
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ist, wenn Gr. S. 10 sagt, dass in den von der LXX transskribierten 
hebraischen Namen sich alle „von unsern Grammatikern 	als Liingen 
gedeuteten Vokale auch als Kurzen Maiden. 	Aber fassen wir die 
von Gr. aus der LXX angefahrten Namen selbst ins Auge! 	Be- 
weist, wirklich Xaooav, dass das Qames von -,Anri7 als kurzer Vokal 
gemeint sei? 	Nein, denn an Xappav ist die primare Erschei- 
flung die doppelte Aussprache des r, die hier wahrscheinlicher in 
der Herkunft des Wortes, als in der doch auch zu beobachtenden 
Selbstverdoppelung des r (Bd. 2, 496 c) ihren Quellpunkt besitzt. 
Die Ktirze des vor Doppel-e gesprochenen Vokals war eine selbst- 
verstandliche Konsequenz. 	Feiner mit dem von mir aufgezeigten 
Einfluss des r auf die Vokalfarbe (Bd. 2, 506 f.) kann es zusarcunen- 
hangen, dass Mspa# neben n iin erscheint. 	Sodann Aevet kann 
sich damns erklaren , 	dass man bei .d rivet den Itacismus bade 
furchten miissen1). 	Feiner Boot und qi: konnen nicht direkt 
neben einander gestellt werden, sondern das erstere entspricht einer 
Aussprache, wie sie in ''viA vorliegt, aber das pi entspricht dem 
bekanntlich daneben stehenden i', ,'b (erklart in Bd. 2, 493). 	Die 
Vergleichung von Hamm mit ru;,51: beweist nichts gegen mich, wie 
meine auf S. 626s citierte Bemerkung iiber Segol zeigt. 	Aber die 
Hauptsache ist, dass die Aussprache von Namen, wie sie in den 
Transskriptionen der LXX ausgepragt ist, \nicht sicher iiber den 
Lautwert entscheidet, den die Punktatoren mit ihren Vokalzeichen 
verbunden wissen wollten. 

Denn die Aussprache hebraischer NM-ter kann schon in der 
Gegenwart jener griechischen Ubersetzer in den verschiedenen Ge-
bieten, wo das Hebritische oesprochen wurde, Modifikationen besessen 
haben, and sie kiwi aucht'  von der Zeit, wo die LXX im wesent-
lichen entstanden sein diirfte, bis zur Entstehung der iiberlieferten 

auch mit 1st der Untersehied von Sere und Segol. 	renter dass das von Jod 
gefolgte Cbireq das lenge i im Gegensatz zu dem alleinstehenden Cbireq sein 
son, wird nicht dadurch aufgehoben , dass gemass dem S. 355 besprochenen 
Gleiebgewicht dor Vokalbuchstabonsetzung ausnahmsweise such langes i dureh 
blosses Cbireq 	und umgedreht seltener (wagon spiiterer Uberwucherung der 
Pleuesehreibung) auch kurzes i durch Chireq und Jod angezeigt 1st. 	Sodaun 
haben lenges und kurzes o, mit unwesentlielter Vorschiedenheit der Klangfarbe 
(lId. 1,. 93), ihre getrennten Zeichen. 	Ahnlich wie beim i verhielten slob die 
Punktatoren endlich bei dor Konntliehmachtmg der u-Laute. 	Und haben die 
Alteren 	Gra min atiker (Diqdtiqe § 10 f. etc.; ibn Ezra iibersetzt in Bd. 1, 
661 if.), die slat begnilgten , eine „Siebenzahl" von „Bewegungen" (nirnr) 
als eine Parallole zu den sleben Planeten (!) an konstatieren oder sie auf drei 
Grundvokale zurlickzuftihren (Jude liallowi , Al-Chazari 2, § 80, edidit Hirsch- 
feld 1887 , S. 130), positiv den quantitativen Untersehied geleugnet? 	Indem 
aber endlich die Qimchiden (vgl. Mikh161 136a) auseinandersetzten , 	dens die 
Punktation auch quantitative Unterschiede babe anzeigen wollen, kann dies 
nicht als absolute Missdeutung der von den Punktatoren beabsichtigten Vokal-
bezeichnung verurteilt warden (gegen Balmes, fol. 23 f.; Pinsker, Einl. XVI u. a.)". 

1) Vgl. ti,,u;, zpiw(v) etc. 	gegen Sonneeke, 	Die Behandlung der 
hebriiisehon Namen in der LXX (Programm von Stargard 1885), 22. 
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Punktation 9 noch Schattierungen erlebt haben. 	Gr. hat ersteres 
nicht beachtet und will letzteres in Abrede ste]len. - Indes Ware 
dies schon an sich ein Machtspruch, auch wenn wir nicht wiissten, 
dass die Aussprache des Hebraischen auch- nach der Festsetzung 
der Vokalzeichensysteme2) noch wesentliche Modifikationen erlebt 
hat. 	Gr. hat sich mit einem Hinweis auf Schreiner3) begnugt. 
Aber selbst babe ieh beobachtet, wie sich ein spitteres Fluktuieren 
der Aussprache z. B. in den Varianten der Occidentalen und der 
Orientalen sowie des Ben Ascher und des Ben Naphtali zeigt: vgl. 
z. B. Imp (Occid.) mit nmv.v (Orient., vgl. daraher in Bd. 2, 290), 
oder c-rth'21 (Ben Ascher) mit tit't (Ben Naphtali) 'Dan. 1, 4, 
oder 17'n'? 	(Ben Ascher) mit 101'1,0.„ (Ben Naphtali) Esr. 7, 19. 
Ferner habe ich aus dem Ion= ri:pt von Abraham Balmes 4) ge- 
sammelt: =I.:qv:m.75) neben •Ny=72r1 fol. 1 etc., r27?);1, nrr4, 'Dt.;t7ri, .., 	• 	• 

;t.pri etc., worin also die Selbstverdoppelungsneigung des Dauer- 
lautes (Bd. 2, 501 f.) eine Verkurzung des vorhergehenden Vokals 
veranlasst hat. 

Folglich ist der Sinn und speciell der quantitative Wert der 
hebraischen Vokalzeichen aus ihnen selbst und zwar aus der Be-
obachtung ihres wechselseitigen Gebrauchs zu schlipfen.  

Findet man nun, dass von dem ersten Zeichenpaar das eine 
(das Patah) in .ebendemselben Wort ausserhalb der Pausa und das 
andere (das Qame0 i n der Pausa angewendet wird (-t= 	Num. 21, 
30 etc., 	.-mx Jes. 57, 1; Mi. 4, 9; Hi. 4, 7): 	so 	ergiebt 	sich, 	dass 
der durch 'die beiden Zeichen angedeutete Vokal auch quantitativ 
verschieden war. 	Penn die Verschiedenheit des im Fluss der Rede 
und des beim Stillstand derselben gesprochenen Vokals betrifft in 
enter Lithe die Quantitat, die verschiedene Anzahl von Moren des 
betreffenden Vokals. 	Dies wird schon durch die von mir (Bd. 2, 
522 a) aus dem A rabischen 	gegebene Probe bewiesen, 	denn 
man hOrt „sogar in der Sprache desAlltagslebens“ z. B. men kula 
„wer (ist) dies?" neben min „wer ?" 	Vgl. weiter in Bd. 2, 541 a. 
Betreffs der verschiedenen Beziehung des Fatah und des Qamq zur 
Vokalquantitat wird auch Gr. um so leichter zustimmen, als er ja 
selbst (S. 9) zugegeben hat, dass das syrische Pethaba eine „Aus-
nahmeu gegentiber Grimmes These bildet, wonach die syrischen 
Vokalzeiche 	sowohl fur Kiirzen wie fur Llingen stiinden. — Eben- 
dieselbe Folgerung ergiebt sich fur Fatah z. B. noch daraus, dass 

1) Vgi. meine Einleitung in das Alte Testament, S. 43-45. 104. 
2) fiber die Arten der sup ralin eareu Punktastion vgl. alle neueren 

Verbandlungen in meinem Lehrgebaude, Bd. 2, 350-352, 
3) Schreiner, Zur Geschichte der Aussprache des Bebraischen (ZATW. 

1886, 233 ff.). 
4) Dass dies die richtigo Atissprache ist, babe ich aus seinem Werke fest-

gestellt im Lehrgebaude, Bd. 2, S. XI. 
5) Vgl. die handschriftliche Lesart des St. abs. nv..7: in Bd. 2, 98a 501 e. 
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die angelehnten und daher in Halbbetontheit stehenden Nominal-
formen , die ihren urspriinglich kurzen, noch im A r a b is c h en 
bewahrten a-Laut besitzen, mit Fatal' geschrieben wurden: vgl. 

z. B. np4 Num. 7; 88 (.:44) mit IN (andere Beispiele im Lgb. 
2, 72 f. etc.).. 	Ebendasselbe enieht man aus dem Patah des als 
angelehntes Wort und sogar als Proklitikum auftretenden I s etc. 

Beim zweiten Vokalzeichenpaar liegt die Sache so. 	Gewiss 
bezeichnet Segol auch eine qualitative Nuance gegenuber dem Sere. 
Denn jenes zeigt z. B. den Ii-Laut an, der am der 'Imitle des a 

s ... 	, 
entstand (vgl. ,...,JS mit m.7....7., haeb9), gegeniiber dem geschlossenen 
e-Laut, der aus der Zerdriickung des i hervorgeht (vgl. '-rzs mit 
dikrun). 	Ferner 	zeigte 	Segol in 	geschlossener 	Silbe 	auch 	das 

,C's 
Produkt der Zerdriickung 	von u-i an , 	vgl. z. B. r..;..it, athio p. 
'antemmu, cm. Aber der durch Segol angedeutete Vokallaut war 
meist als ein kurzer gemeint. Denn warum stfinde sonst bei Nicht-
betonung einer Silbe das Segol und bei Betommg ebenderselben 
Silbe 	das Sere 	(z. B. 	1::m 	Jer. 38, 16 etc. gegeniiber 1r,s3 	Gen. 
12, 7 etc. etc.)? Warum ferner stunde sonst bei der Proklitisierung 
von Wortgestalten u n mittelbar vor der Haupttonsilbe ein Segol, 
aber 	in 	der Gegentonsilbe 	ein Sere 	(z. B. 	,3-it71 	Gen. 14, 21; 
2 Chron. 1, 10; aber t;777-1n Hos. 9, 14) ?2) 	Daneben konnte Segol 
als Index einer vom geschlossenen e (Sere) abweichenden Lautniiance 
auch in soldien Fallen gebraucht werden, wo diese Lautnuance 
credehnt wurde, vgl. z. B. die Pausalforml".0—,1 , mit dem arabischen t2 	 • 	: 	: • jelgtUitika. 

Betreffs der drei iibrigen Vokalzeichenpaare gentigt meine Dar-
legung, die in der Anmerkung von S. 626 2 citiert ist. Ebendaselbst 
durfte die Stiitze geknickt sein, welche Grimme filr seine Meinung 
in den Angaben eines Teiles der jiidischen Grammatiker gesucht 
hat, und wenn er unter seinen Vorgangern auch Bernhard Fischer 
mit aufzahlt , so muss ich auf die Ausfuhrung verweisen, die ich 
seinen Anschauungen in Lgb. 2, 362 gewidmet habe. — Wenn aber 
schliesslich Grimme S. 13 noch einmal betont, dass auch durch die 
Setzung des Zeichens Qames mid Hokin "nichts iiber die Quantitat 
der durch sie bezeichneten Laute ausgesagt seiu : so ist dagegen 
noch an folgendes zu erinnern. 	Wenn das Qames nicht die Ge- 
dehntheit des betreffenden Vokals hate anzeigen sollen, war= hatte 
man dann vom blossen Qames das Qames co r r e p t um (Qames 
ha(id) unterschieden, wie es weithin in den Handschriften durch 

1) ktilb im Agyptisch- Arab is chen (Spitta § 43a), kalbu im As sy - 
rise h en (Del., Assyr. Gram. § 65, 1); vgl. 	weitere Beispiele im Lgb. 2, 1 ff. 

2) Vgl. dariiber weiter die tbersetzungen aus den Diqdtiqe ha-twamim 
im Lgb. 2, 43. 526. 
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die Setzung von .-7,- geschehen ist? 	Ferner das Hokin muss einen 
gedehnten o-Laut anzeigen sollen. 	Denn Holem steht in der be- 
tonten. Silbe, aber wenn die betreffende Silbe den Hauptton verliert, 
geht mit dem Holem das Qamq correptum oder das Zeichen der 
Vokallosigkeit parallel: cf. jiq01, Ateilekhd, jielacha! — Deshalb 
denke ich, dass in der Auffassung des Sinnes, den die Setzer der 
aberlieferten Vokalzeichen des Hebraischen mit denselben verbunden 
haben wollten, „unsere Grammatiker" wesentlich den richtigen Weg 
betreten haben.  

Das zweite Hauptgebiet, in welchem die bisherigen Ergebnisse 
der semitischen Grammatik durch Grimme angezweifelt worden 
sind, ist die Lehre von der Betonun g. 

Penn er klagt (S. 14) , dass „die' Frage nach dem Verhaltnis , 
der exspiratorischen und der musikalischen Betonung innerhalb des 
Semitischen bisher arg vernachla.ssigt worden sei". 	Nun, was nach 
Sievers (Phonetik, 4. Anil. § 536) unter dem exspiratorischen oder 
dynamischen Accent zu verstehen ist, habe ich ausdracklich (Lgb. 
2, 513 f.) citiert. 	Aber ob die exspiratorische mid die musikalische 
Betonung miteinander verquickt werden din-fen, hat Grimme nicht 
gefragt (siehe dart ber weiter unten S. 638). 	Ferner sagt er, dass 
man „von Haupt- resp. Hochton mid Unbetontheit der Silben , im 
Hebraischen allenfalls "loch von dem 	durch Metheg klar genug 
markierten Gegentone rede, aber andere Untersuchungen, etwa ab-
gesehen von den Bemerkungen Lanes fiber Betonung der arabischen 
Worter (ZDMG. 1849, 183-186), die zwar such vom Nebenton 
handeln, jedoch weder fiir das illtere noch fiir das neuere Arabisch 
geniigen, und Spittas Angabgn fiber den Nebenton im Neuarabischen 
Ag,yptens , 	sind in der semitischen 	Sprachwissenschaft noch nie- 
mals 	angestellt 	und 	offenbar 	nicht 	als 	Bedurfnis 	empfunden 
worden" (Grundziige S. 14 f.). 	Aber Grimme musste doch aus dem 
zweiten Bande meines Lehrgebaudes meine Schrift iiber „Gedanke, 
Laut und Accent" kennen , und dort habe ich nicht nur vom 
„Nebenton" 	mid zwar auch mit ausdrucklicher Beracksichtigung 
von Lane und Fleischer (ZDMG. 1851, 186) gehandelt , sondern 
auch elle 	„anderen Untersuchungen" 	iiber den Accent sind dort 
angestellt: fiber den Platz and die Wirkungen des Wortaccentes in 
den indogermanischen (S. 115-122) mid in den semitischen Sprachen 
(S. 122 ff.). 	Ebenso sind aber „andere Untersuchungen" iiber den 
semitischen Accent im Lgb., Bd. 2, 514-526 angestellt worden, 
mit Verwertung der neueren Litteratur ') and mit Besprechung der 
„Nebentonstellen" 	(S. 525 etc.). 

1) z. B. Jacobi, Betonung dos classischen Sanskrit (ZDMG. 1893, 574ff.); 
1Votzstein, Sprachlichos 	aus 	don Zeltlagorn 	(ZDMG. 	1868 , 	09ff.); 	Grirome, 
Syrische Betonungs- und Verslehro (ZDA1G. 1893, 276ff.); de Lagarde, Nominal-
bildung etc. 
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Wenn Grimme S. 15 noch hinzuftigt „vollends vom Gedanken 
einer ursemitischen Betonung als 	Grundlage 	and 	spitteren ist 
nirgends eine Spur zu finden" : so ist diese Behauptung derartig, 
dass es wahrhaftig difficile est, satiram non scribere. 	Denn nach- 
dem ich in „Gedanke, Laut und Accent" die arabische, assyrische, 
syrische etc. Betonung verglichen und die 	altarabische 	fur die 
iiltere erklart habe, fahre ich S. 126 so fort: „Zweifelhaft konnte 
jedoch sein, ob nun eben die quantitative Betonung des Arabischen 
uns die des Ursemitischen bietet; denn im altesten Vertreter 
des Indogermanischen hat, wie wir sahen, der Sinn den Platz des 
Worttones bestimmt, und die Herrschaft der Quantitat hat man im 
Hellenischen und Italischen als Weiterentwickelung erwiesen. Indes 
glaube ich nicht, dass sich die quantitative Betonung des Arabischen 
als eine sekundare wird nachweisen lessen, da ich in demselben 
keine soichen Spuren einer abweichenden Accentuation finde, wie 
sie Killiner (Griech. Gram. 1, 253 ff.) seiner Behauptimg betreffs des 
Griechischen zu Grande legen konnte". 	Ferner steht im hist.-krit. 
Lehrgebaude, Bd. 2, 5241: „bass im Semitischen „urspriinglich" 
qatd/a etc. betont worden sei (Phil., BSS 2, 368), scheint mir nicht 
an sich gefordert, weil jedenfalls nicht alle charakteristischen Vokale 
die Accentstelle bezeichneten, und scheint• auch weder durch das 
a ram. qeta/, qe.ta/(ii) oder die hebr. Pausalbetonung gesichert werden 
zu konnen, weil dies sekunditre Erscheinungen sein konnen. Jeden-
falls hat nicht 'unter dem Regime jener „urspriinglichen" Be-
tonung sich im Athiopischen aus gabira die Form gabra 
gebildet". 	Damit war doch auch deutlich genug 	auf die 	ein- 
schlagenden Arbeiteu von Prittorius und Philippiihingewiesen, welche 
gleich mir das Verhaltnis der Betonung des „Ursemitischen" 	zur 
Betonung der faktisch existierenden einzelnen semitischen Sprachen 
untersucht haben1)2). 
. 	Dazu kommt noch , dass Grimme nach seiner Darstellung des 
altarabischen Accentes, die nur die auch von mir verwerteten An- 

1) Pratorius hat bet Besprochung von Delitzschs The Hebrew language 
im Litteraturblatt fiir orientalische Philologie, Ed. 1, S. 200 geschrieben: „In 
tIttlp etc. hat der sogenannte Vorton , d. h. nach mother Ansicht der site ur- 
spriinglicbe (!) die Antepaenultima treffeude Hauptaccent, 	das 	konsonantiscbe 
Element gesteigert". 	Vgl. auch ZATW, Bd. 3, S. 20f. 	Diese Darlegungen 
von Priitorius babe kit ausdriicklich im Lgb. 2, 524 citiert und bourteilt! 

2) Philippi sagt in den „13eitritgen zur Assyriologie und vergleichenden 
semitischen Sprachwissenschaft", Bd. 2 (1892), 372: „Dass die zuletzt gonannten 
Nomina in der That den Accent auf der ersten Silbe batten, geht unzweifelhaft 
daraus hervor, 	dass sie ihn noch in fast alien Dialokten auf dersolben Silbe 
tragen: es sind ja die Nomina, die spiiter ztt qatl, qitl, qutl wurden". — Vom 
„Ursemitischen" sagt Philippi ebenda S. 375: „Nun begann im Verbum eine 
Aecentversebiebung"; vgl. weiter S. 382f. — S. 384, Anm. „Denkbar ware es, 
doss salon im Ursemitischen sporadisch im Impf. Ind. der urspriingliehe Vokal 
dos ersten Radikals betont gewesen ware". — Dieso Untersuchungen bittten 
doch auch Grimme bekannt sein sollen. 
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gaben der arabischen Grammatiker beniitzt ,. die Frage nach der 
Beziehung der altsemitischen mid der altarabischen Betonung ganz 
so beantwortet hat, wie ich es schon gethan hatte. 	Denn in der 
soeben aus ,, 	edanke, Laut und Accent" 	citierten Stelle habe ich 
geurteilt, dass ich wenigstens keine Griinde wiisste , durch die ich 
die Identitat der Betonung des Ursemitischen und des Altarabischen 
bestreiten konnte. 	Bei diesem Urteil bin ich auch im Lgb. 2, 525 
geblieben, indem ich sage ndie altarabische oder vielmehr eine mit 
ihr gleiche Wortbetonung". 	Dann hat auch Grimme so, wie ich 
es mehrmals gethan habe'), 	die vokal- 	und flexionsgeschichtliche 
Altertiimlichkeit des Altarabischen vertreten und „darauS das Recht 
abgeleitet, im Verlauf dieser Arbeit vom Ton des Altarabischen 
sowie von seinem Vokalismus als dem altsemitischen zu reden" 
(Grundziige , S. 16). 	Folglich hat Grimme nur ebenso, wie ich 
vorher,  , 	„die ursemitische Betonung als Grundlage aller spateren“,  
gemeint. 

Sodann auf die Betonung des Hebraischen zu sprechen kommend, 
bemerkt Grimme, die Stellung des hebraischen Accentes 'lasse sich 
„unschwer“ 	als eine von der altsemitischen abgeleitete erkennen. 
Anstatt diesel „unschwer". hatte ich (Gedanke, Laut und Accent, 
S. 125f.; Lgb. 	2, 524) reale Griinde 	gesetzt. 	— Darauf fahrt 
Grimme so fort: 	„Burch nicht naher zu erforschende Urnstande 
kam der Accent der eintonigen Worter in Torrtickende Bewegung, 
die auch den der doppelt betonten teilweise mit eririff“. 	Ist das 
etwas Neues? 	Nein , in Gedanke, Laut und Accent, S. 125 ist 
es mit der grossten Bestimmtheit dargestellt, 	dass 	in einzelnen 
Zweigen des 	semitischen Sprachstammes 	teils 	alle Wortgestalten 
nach 	einem 	feststehenden 	Schema 	betont 	werden 2), 	teils 	„ di e 
Tendenz des Tones sich vollstandig geandert hat", 
namlich im Hebraischen, wie ich dann sofort nailer auseinandersetze. 
Im Lgb. 2, 525 driickte 	ich ebendasselbe kiirzer in dem Satze 
„die Haupttendenz des Worttones wandte sich dem Wort ende 
zu" aus. 

Betreffs 	der Hauptton st elle 	liegt 	demnach 	das Neue an 
Grimmes Darlegung nicht in ihren 	allgemeinen , 	grundlegenden 
Satzen. 	In Einzelheiten hat er Neues, aber es ist zum Teil auch 
mehr, als disputabel. 

Denn um gleich den ersten von ihm erwahnten Punkt (S. 23) 
ins Auge zu fassen, so meint er, die Ultima-Betonung von ?icier-
tekOnz erklare sich wahrscheinlich ,,daraus, class hierbei das feminine 
Suffix kunna mit seinem Hauptton auf das maskuline Suffix kuni 

1) Gedanke, Laut and Accent, S. 12f.; Lgb. 2, 362. 
2) „Wenn die durcbglingige Betonung ebenderselben Silbe in jedem Worte, 

wie der eigentlich tiirkischen VVi•rter auf der letzten Silbe, 	zwar in 	dieser 
Sprache eine urspriingliche Eigenheit sein kann, weil sie dem Fortscbreiten der 
Vokalharmonie entspricht: so bedeutet im Netts y r iscli en die fast allgemeine 
Betonung der Paenultima (Niildeke, S. 68) eine Erstarrung des Sprachlebens". 
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eingewirkt hat". 	Aber ist es nicht organischer, die Betonung von 
kem aus dessen einstiger vollerer Gestalt abzuleiten, wie sie MI 
athiopischen rfiClc)' lammi noch vorliegt? Dies aber ist die 
Erklarung, die ich im. Lgb. 2, 518 dargeboten habe. — Auf S. 25 
fangt Grimme schon wieder an, gegen 	„die 	Grammatiker" 	zu 
polemisieren , die beim Metheg nur die von S. Baer gemachten 
Unterscheidungen vortragen, und giebt als „die richtigere Definition" 
diese: „Metheg ist des Zeichen fur den hebraischen Nebenton etc." 
Wiederum sagt er kein Wort davon, dass das Metheg von mir in 
Gedanke, Laut und Accent, S. 143 ausdriicklich als Zeichen des 
„Nebentones“ gefasst und nach Fleischers (ZDMG. VI, 186) Vor- 
schlag der Gravis 	als 	„Bezeichnung des Nebentones" 	empfohlen 
worden ist. Metheg ist Zeichen des „Nebentones` auch nach Stade, 
Lehrbuch 1879, § 50 mid nach Gesenius-Kautzsch, Ilebr. Grain. 
§ 16 c. 	Im Lehrgebaude habe ich fiir den Nebenton, der durch 
Metheg angezeigt wird, den specielleren Ausdruck „Gegenton‘ vor-
gezogen. (Bd. 2, 529)').  

Denn es ist nicht eine Verbesserung der hebritischen Accent-
lehre, wenn die beiden Nebenton desselben in einen zusammen-
geworfen werden"). Das Hebraische besitzt ja direkt vor der Haupt-
tonsilbe oder Starktonsilbe den Vorton, Welcher an der durch ihn 
bewirkten Bewahrung und Dehnung altsemitischer Vokale erkanut 
werden kann, vgl. bei Grimme, S. 37 des Beispiel „'hlraqVu [sic! 
Mindestens der zweite Spiritus lenis ist dock Druckfehler, cf. e.)] = 'vv. Das Hebraische besitzt also zwei Nebentonstellen, und 
these kfinnen ebenso als „Gegenton“ und „Vorton" bezeichnet werden, 
wie Jacobi, ZDMG. 1893, 577 betreffs 	„aritcite: span. verddd" 
von 	„Aufton“ 	mid 	„vortoniger offener Silbe" 	spricht, oder wie 
Hermann Brockhaus in semen Sanskrit-Vorlesungen so zutreffend 
von einem „Anlauf vom Niveau des armada bis zur Rohe des 
udatta, namlich dem sannatara (d. h. dem tief ere n) sprach3), und 

1) Vgl. die Zeugnisse fiber den auf der zweiten Silbe vor der Haupt-
tonsilbe liegenden Nebenton, die aus Corssen (Vokalismus des Vulgiirlateins, 
2. Aufi., Bd. 2, 826) und. anderen in Gedanke, Laut und Accent, S. 118 zu- 
sammengestellt sind. 	Vgl. noch den „secondary accent" z. B. in „Skr pilga- 
phdla" (Grierson, Phonology of the Modern Indo-Aryan vernaculars in ZDMG. 
1895, 393 ff. 396) und den „Aufton" auf ye in verittite (Jacobi, ZDMG. 1893, 577). 

2) Vgl. .auch bei Brugmann, 	Grundriss (2. Aufi. 	1897), 13d. 1, § 57: 
„Bei feinerer Gliederung kann man einen stiirkeren und schwticheren Nebenton 
unterscheiden". — Spitta, Gram. § 24-29 beobachtete einen „Nebenton" nur 
auf der nAchsten Silbe vor oder nach der Haupttonsilbe, z. B. in wksjcide oder 
ketilichurrt. 	Gerade auf Spitta konnte sich also Margolis, The feminine ending 
t in Hebrew 1896, p. 6 nicht berufen, wenn er in einem Sir ,c,QL\.. voraus- 

gesetzten c ....:. .1 3  omen „secondary accent" auf wet annahm. 	Ricbtig ist diese 

Annabme aber nach Lane. 
3) Vgl. auch „Skr. kftilinikt, of families" bei Grierson, ZDMG. 1895, 396. 
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wie man in der deutschen Grammatik als nachsten Nachbar des 
Hochtons hinter demselben 	den 	„Tieftonu 	kennt, 	wie 	z. B. in 
hei69er, womit• der quantitative und accentuelle Unterschied des. e 
z. B. im mittelbochdeutschen vragen und sagfn zusammenhl6ngt1). 
Eine Mannigfaltigkeit von Tonstellen giebt es ja auch im Neu-
persischen2), in welchem iiberdies der Hauptton, wie im Hebrhischen, 
im allgemeinen auf die letzte Silbe des Wortes failt. 	Denn .,bei 
zweisilbigen Wortern liegt noch ein V o r ton auf der ersten Silbe 
(z. B. ) ,..),,,' peckir ,  , Vater), welcher bei dreisilbigen Wortern mit 
kurzer Mittelsilbe jene Stellung beibehalt (z. B. off,,, pirahein, 
Hemd), auf eine lange Paenultima aber iibergeht" (z. B. ..1.;,1,....of $ 	5 

lcurcnstdn). 	Endlich z. B. im Vokativ heisst es 5,>.,$., pUitrei mit 
Vorton und einem „schwachen Nachton" (S. 21). 

Was den S at zton anlangt, so beginnt. Grimme ' S. 27 dessen 
Behandlung mit den Worten „was sich vom hebrilischen Satzton 
erschliessen litsst, beschrankt sich auf die Tonverteilung im Gefilge 
eines 	Sprechtaktes". 	Dies ist nicht richtig. 	Denn zuin Satzton 
gehort auch die Verstarkung des Exspirationsstosses, mit welcher 
die letzte Starktonsilbe im Satze gesprochen wird und welche mit 
gutem Grund die Pausalbetonung genannt zu werden pflegt, weil 
an diese Emphase der Stimme ihr Ausruhen sich anschliesst. 	Im 
Satzschlusse tritt das grosste von den Inter vallen ein, die fiber-
haupt in der menschlichen Rede eM sehr beachtenswertes Moment 
bilden3). 

Feiner den Ausdruck „Sprechtakt" hat Grimme nach S. 18 
von Sievers (Phonetik, 	4. Aufl. 	1893, § 	584) entlehnt. 	Aber 
worauf griindet sich seine Behauptung, class „solcher Sprechtakte 
sick im Hebraischen folgende nachweisen lassen, namlich irr.737;',Y1, 
rtv:t W,, 17'.t;r7-b, 	tm:sti 	Int..; etc." ? 	Wodurch 	denn 	lassen 	sie 
sich „nachweisen“ ? 	Bei 	den Beispielen terkt 	rib und 1312,L1 Int";  
liisst es sich nur nach einem Analogieschluss annehmen , liisst sich 
nur aus der im Hebritischen sonst gemachten Wahrnehmung ableiten, 
dass ideell zusammengehorige Worte auch im Sprechen oline Intervall 
an einander gefilgt werden (vgl. oi) und oti). 	„Nachweisen" 	liisst 
sich das "Mitten der Sprechtakt-Betonung direkt nur aus den durch 
Maqqef ([lines] 	coniungens) angeknupften Wortern 	und 	sodann 
indirekt aus, der Kurzvokaligkeit , mit welcher eine Anzahl von 
nailer bestimmenden und 	verkniipfenden Elementen des Sprach- 
schatzes (sogenannte particulae orationis) auftreten , indem sie sich 
der Vokaldehnung entzogen haben, die z. B. bei den gleichgeformten 
Substantiven einzutreten pflegte: vgl. die Konjunktion r.t, ('im, wenn) 

1) Ein untergosetzter Bogen• (12) 1st das Zeichen der „unsilbischen" Vokale 
nach Brugrnann, Grundriss, Bd. 1 (1897), § 30. 

2) Vgl. Salomann und Shukovski, Persiscbe Grammatik 1889, § 8. 
3) Vgl darilber besonders Otto Bremer, Deutsche Phonetik 1893, § 197. 
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mit dem Substantiv ct 	('em, a r a b. 16nnzun etc. [Lgb. 2, 512 b], 
Mutter). 	Diese Emcheinung ist als Pr oklitisi e rung von mir 
(Lgb. 2, 526f.) eingehend dargestellt worden. 	Dieser Prozess ent- 
spricht ganz der oben S. 632 erwahnten t orwarts strebenden Tendenz, 
die die Setzung des Starktones im Hebraischen gewonnen hat. Dem 
entsprechend giebt es in ihm keine Enklitisierung (vgl. daraber das 
Genauere in Lgb. 2, 523). 	So modificiert sich fur das Hebraische, 
was Brugmann, Grundriss, Bd. 1 	(1897), § 29 vom Sprechtakte 
sagt: „Die starkste Silbe kann am Anfang, am Schluss und in der 
Mitte des Taktes stehen". 

Von den durch einen Bindestrich (Maqqef) an ein folgendes 
Wort angeknilpften Silben soli ich nun gesagt haben, dass sie „gar 
keinen Eigenton" besitzen (Grimme, S. 29). Die Bezeichnung „Eiaen-
ton' sollte ich dabei verwendet haben, die in der Lautphysiologie 
seit liehnholtzi) ihren bekannten speciellen Begriff besitzt? 	Aber 
meine Aussage lautet viehnehr, dass die durch Maqqef angelaiiipften 
Worter „eines eigenen Haupttones" ermangeln (Lgb. 2, 523). Dem 
gegenfiber meint Grimme , S. 29f., dass 	„vor Maqqef, da es nur 
Sprechtaktzeichen sei, gleicherweise haupttonige, nebentonige 'rind 
unbetonte Worter resp. Silben moglich seien. 	So der Hauptton in 
1;-7;?;-: 	(Ps. 63, 7; vielmehr j) etc., 	der Nebenton in p7.4-,r.:;T.  
(Ps. 4:6) etc., 	der Schwachton 	in 	1.t3,t•-•,n (Ps. 4, 3) etc." 	Indes 
vorher auf S. 18 sagte er selbst, dass in einem Sprechtakte „stets 
das letzte Wort einen starkeren Ton hat als alles, was vorhergeht, 
indem bei diesem eine mehr oder minder starke Tonverminderung 
eintritt. 	Diese besteht iii der Abschwachung des Haupttones zum 
Ne b e nt on e "2).. Auf S. 20 fiigt er allerdings dies hinzu: ,,Ausser 
der vom Satzaccent bewirkten Abschwitchung eines alten Haupt-
tones zum Nebentone kann man nach dem Muster des Hebraischen 
und vieler anderen genauer durchforschten Sprachen noch weniger 
starke Tonverminderungen annehmen bei Wortern, die mit einem 
folgenden Worte irgend eine engere grammatische Verbindung ein- 
gehen , z. B. bei dem Adjektiv vor einer Spezifikation. 	Immerhin 
muss ein soldier leicht geschwichter Ton noch tinter den Begriff 
Hauptton gefasst werden, da, wie besonders das Hebraische klar 
zeigt, die Behandlung der Vokale fast stets der im haupttonigen 
Worte 	gleich 	ist". 	Auf jeden Fall 	ersieht man aus Giimmes 
eigener Ausdrucksweise, 	dass 	er 	selbst 	an zwei 	Stellen 	(S. 	18 
mid 20) den Hauptton der durch Maqqef angeknupften Worte sum 
,, Nebent on " vermindert sein liess. 	Also war doch auf jeden 
Fall kein Anlass, dass er seinen Widerspruch gegen den angeblich 
von mir gebrauchten Ausdruck „Eigenton" 	in so schroffe Formen 
kleidete, wie „wahrend manche so weit gehen" etc.8) 
--- 	 

1) Helmholtz, Lehre von den Tonempfindungen, 3. Anti., S. 168, wie ich 
schon in meinen Atbiopischen Studien, S. 90 citierte. 

2) Wesentlich ebenso sagt er in der •ZDIViG. 1896, 533. 
3) Auch P. Vetter, Die Metrik des Bitches Job (1897), S. 13 sieht, wie 

Bd. LI. 	 42 
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Aber es ist iiberdies noch. sehr die Frage, ob Grimme, mit der 
zuletzt angefuhrten Behauptung (S. 20) Recht hat, dass der such 
nach ihm geschwachte Ton eines durch den Bindestrich angekniipften 
Wortes „unter den Begriff'Hauptton gefasst werden muss". 	Denn 
erstens hat er unter den von ihm angefiihrten Beispielen, in denen 
nach ihm „der Hauptton zum Nebenton" geschwacht ist, keines 
erwahnt , 	wie 	'11?-1'717,:4 	Ps. 5, 4. 	Da hat also' das sonst in seiner 
Haupttonsilbe mit Holem, d. h. tongedehntem 5 geschriebene Invti 
vor Maqqef das Qames correptum bekommen. 	Die gleiche Er- 
scheinung zeigt sich bei 	den 	e-Lauten: 	z. B. ilkt-tp,4rr: Ps. 7, 15 
(vgl. oben S. 629, fiber die Beziehung von Segol und Sere zur 
Vokalquantitat). 	So ist es nun aber allemal, wenn die Hauptton- 
silbe eines durch den Bindestrich (Maqqef) angekniipften Wortes 
einen urspriinglich (im Arabischen etc.) kurzen Vokal besitzt (z. B. 
Ps. 7, 10), soweit nicht der Gegenton konkurrierte, wie in mirri-mp 
Ps. 7, 18') , und soweit nicht irgendwelcher specielle Einfluss der 
Konsonantenumgebuna oder eine Analogiewirkung (Lgb. 2, 526) die 
Vokalverkurzung verhindert hat. 	Davon machen die (lurch den 
Bindestrich angeknupften Adjectiva, die einen Accusativus speci-
ficationis (tamfizun) vertreten, keine Ausnahme, vgl. nur m1r7- = 
(Ps. 101, 5) mit gaboah etc. (Lgb. 2, 84f., 121 f. etc.). 

Von den Fallen nun, in denen die Proclitisierung (Maqqefierung) 
'und die Yokalkarze der sonstigen Haupttonsilben Hand in Hand 
gehen, ist auf die Falle zu schliessen, wo die vokalkiirzende Wirkung 
der Proklitisierung wegen irgend eines Hindernisses nicht eintreten 
konnte , wie z. B. in jenem von Grimme zuerst angefiihrten Bei-
spiele IrriArA das rumrt schon ausserhalb der Proklitisierung mit 
dem Zeichen des offenen (und kurzen) a-Lautes geschrieben wurde. 
Weil aber demnach der vorherrschende Sprachprozess dieser ist, dass 
ein durch den Bindestrich angekniipftes Wort nicht die Vokal-
dehnung zeigt, welche in dem betreffenden Worte ausserhalb der 
Proklitisierung ein urspriinglich (im Arabischen etc.) kurzer Vokal 
in der Haupttonsilbe erfahren hat: so schien und scheint mir das 
richtige Urteil dies zu sein, dass die durch den Bindestrich an-
geknapften Worte eines eigenen Haupttones entbehren. 
Denn wo die Wirkung fehlt , hat man keinen Anlass, die Existenz 
der Ursache vorauszusetzen. Tberdies aber hat Grimme das aber-
sehen, was,  rich aus Spitta fraher noch nicht citiert habe, aber jetzt 
nachtrage: „Man ruft z. B. ja-metiammed-effendy mit einem e i n - 
zigen Accente fiir die drei Worte. Die gauze Wucht des Accentes 
wird auf die eine Silbe zusammengedrangt, 	so dass die andern 

leb, die Setzung des Maqqef als ein Mittel an, ein „an sick haupttoniges Wort 
als schwachtonig zu behaudeln", und „Schwachton" ist bei ihm (S. 	19) == 
„Unaccentuiertheit", wie Sievers § 606 sagt. 

1) Die darauf bezliglichen Regeln der Nationalgrammatiker sind in moinem 
Lgb. 2, 43 iibersetzt. 	' 
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Silben ganz tonlos werden" (Spitta, S. 62)! 	Ausserdem fiige ich 
meinen friiheren Angaben die Erinnerung hinzu, dass die Procliticae 
auch von G. Cuttius (Griech. Gram. § 97) „Atone genannt werden 1). 

Von einzelnen Forschungsergebnissen, welche den Pla t z und 
die A r t des hebraischen A c c ent es betreffen , seien hier noch 
folgende erwahnt! 

Grimme meint in ZDMG. 1896 , 531, dass die sogenannten 
„Segolatformen mit zwei Vollvokalen lifters mit schwebender 
B e -to flung gelesen zu sein scheineng, wie z. B. ilt 	arthen, oder 
(S. 544) Km, :1'1;5.'1 etc. 	Da miisste also der Vokal, welcher in 
dem nach dem Arabischen vorauszusetzenden 'aun durch die Dehnung 
des betonten a vor u-w (vgl. Analogien im Lgb. 2, 495 a) entgtanden 
war, hinterher noch zu einem betonten Vokal geworden sein. Ebenso 
ware es bei dem aus dem arabischen taht(un) durch Zersprengung 
des Konsonantenkomplexes entstandenen tdhat und bei dem mit 
Syrischem chesda korrespondierenden chesed. Aber es wiirde schon 
an sich unnatiirlich sein, wenn der sekundiire Vokal den Ton an 
sich raffte, mid nicht eimnal bei den gutturalischen Formen kdnnte 
dieser Vorgang durch Analogien gestiitzt werden. 	Denn wo wahr- 
scheinlich 	(vgl. 	die 	Erorterung 	im 	Lgb. 2 , 69 f.) 	wirklich 	die 
schwierige Produktion des Kehllautes den Nachdruck der Stimme 
an sich gerissen hat, da ist die vorausgehende Silbe vokallos ge-
wOrden: vgl. arab. bt'run und hebr. be'er etc. (Lgb. 2, 66 ff.). Grimme 
hat sich nicht auf die Transskriptionen der LXX berufen mid hatte 
es auch nicht gekonnt. 	Denn bei den erst in spateren Minuskel- 
Ilandschriften derLX,X beigesetzten•Accenten „wechselt die Betonung 
mit der grossten Willk-iir bei demselben Worte" 2). 	Eine lebendige 
Sprachtradition 	kann also 	bei den Setzern 	dieser Accentzeichen 
nicht vorausgesetzt werden. 	Auf das Athiopische, wo g,utturalische 
Laute vielfach der mit ihnen beginnenden Silbe den Hauptik-tus 
verliehen haben (z. B. in saltau, Ausdehnung)8), hate Grimme seine 
These auch nicht -stiitzen konnen, denn er setzt eine schw ebende 
Be to nu n g von Segolatformen auch bei nichtgutturalischen Stamm-
konsonanten voraus. 

Sodann die Annabme eines ki postpositivum (Grimme, Grund-
ziige, S. 73; ZDMG. 1896, 5716) ist nach ihrer Wahrscheinlichkeit 
in meiner „Syntax" S. 471 untersucht worden. 	Er nimmt auch 
ein „tkt pO4positivum" 	auf Grund von Richt. 5, 8 an (ZDMG. 
1896, 574 21 an. 	Aber es ist eine haufige und fiir gewisse Partien 
der alt- und neuhebraischen Litteratur charakteristische Erscheinung, 

1) Ubrigons 1st eine positive Beziebung der Maqqefierung zu den Sprech-
takten , mit denen Grimme in' ZDMG. 1896, 539 etc. die hebrkische Vers-
betonung direkt verknilpft hat, bereits von Gunkel in ZATW. 1893, 240 an-
genommen worden, wie ich in Lgb. 2; 5231  erwahnt babe, aber von Grimme 
nicht bemerkt worden 1st. 

2) Siehe die Belege beiKonnecke a. a. 0. (s. o. S. 6271), S. 11, 25. 
3) Vgl. dariiber meine Atbiopischen Studien, S. 157 f. 

42* 
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dass 	ern Satzteil vor die Konjunktion gestellt wird (vgl: meine 
Syntax § 341 n 391 m). Man darf also nicht, anstatt 'die Analogien 
zu suchen, ern „'im postpositivum" 	ffir das Hebraische aufstellen. 

Betreffs der semitischen Accentforschung vernehmen wir weiter 
noch die Klage , man habe ,,die Frage nach dem Verhaltnis der 
exspiratorischen 	und 	der musikalischen Betonpng 	innerhalb 	des . 
Semitischen bisher arg vernachlassigt" (Grimme, Grundzuge, S.1.4). 
Nun babe ich (Lgb. 2, 513) ausdrticklich beide Arten vonBetonung 
mit Berufung. auf Sievers definiert. 	Aber in-der Grammatik hatte 
ich 	nur den 	exspiratorischen 	oder dynamischen Accent zu be- 
handeln. 	Erst in der Metrik konnte die Frage nach dem Einfluss 
des 	„musikidischen 	oder tonischeu Accentes" 	(Sievers , 	Phonetik 
§ 536) auftauchen. Grimme nun meint (ZDMG. 1896, 539): „Aus 
der hebraischen Satzbetonung entstand die VersbetOnung, indem bei 
Hinzuffigung einer mehr oder weniger kiinstlichen musikalischen 
Begleitung die Tonelemente von jener, namlich Haupt-, Neben- und 
Schwachton der musikalischen Arsis und Thesis resp. Hebung und 
Senkung angepasst wurden etc." 	Ohne jetzt hier diesen Gegenstand 
weiter verfolgen zu wollen , gebe ich nur noch dem Zweifel Aus-
druck , ob das Doppelstreben nach dem poetischen Rhythmus und 
der musikalischen Melodisierung im 	hebraischen Dichter als ern 
einheitliches vorausgesetzt werden darf 	Mir scheint, wenn ich nur 
eine einzige Bernerkuna

b 
 wagen dart', auch in der hebraischen Poesie 

bloss 	die naturliche Beziehung 	angenommen 	werden 	zu diirfen, 
welche zwischen accentuierendem Rhythmus und melodischer Ab-
wechselung von Tonhohe mid Tontiefe uberhaupt besteht. 

Wieder .,einem andern Hauptgebiete der Ergebnisse der semi-
tischen Grammatik wenden wir uns zu, wenn wir die Wirkungen 
ins Auge fassen, die der Accent auf den Vokalismus aus- 
u b t. 	Auf diesem Gebiete ist auch Grimme mit den bisherigen 
Leistungen der Semitisten mehr zufrieden. 	Denn in Bezug darauf 
sagt er selbst nicht, dass er (S. 34 ff.) im wesentlichen etwas neues 
darbiete. In der That sind die nbergange, welche die altsemitischen 
d. h. altarabischen „kurzen Vokale in offener Silbe vor dem Tone" 
erfahren haben , schon oft dargestellt worden. 	Vgl. z. B. a r a b. 
qdtala , 	athiop. qattila , hebr. qci tcil , aram. qe01! 	Die laut- 
physiologische Erklarung der Verschiedenheit des Schicksals, welches 
die drei kurzen Vokale des Altsemitischen (oder Altarabischen) a, 

. i und u beililwem trbergang in das hebraische Entwickelungsstadium 
erlitten haben, ist in meinem Lgb., Bd. 2, 528ff. versucht worden. 
— Nur einzelne Partien, durch welche Grimme die bisherigen Er-
gebnisse der semitischen Grammatik korrigieren zu ,konnen meint, 
bediirfen der Nachpiiifung. 

Zur Ableitung von 	,1.1..9:;.; 	sagt 	er •S. 36: 	,,Bei nebentonigen 
. Wortern, die vor der Tonsilbe zunachst eine geschlossene, vor dieser 
aber eine offene Silbe haben, wird der Vokal der zweitvorb.ergehenden 
stets zu' Schwa, was sich durch die urspriingliehe Bet onung der 
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folgenden geschlossenen erklart: gamalaju — gamalllju — gamal- 
laju — -,'.7?;:". 	Aber die Vokallosigkeit von ge erklart sich atis 
der 	allgemeinen 	und 	lautphysiologisch ganz 	verstandlichen 	Er- 
scheinung, dass in einer offenen Silbe, die an zweite Stelle vor der 
Tonsilbe zu stehen kam , der fruhere kiume Vokal sich auf einen 
blossen Vokalanstoss reducierte I). 

„In n.,5ntim Neh. 3, 34 kann ich nach der Vokalisation nur •••• 1-4 IT 

eine Diminutiv form ( fu4aVal. statt.  arab. 	 fu'ailil) 	erkennen" 
(Grimme, Grundziige, S. 37). Indes wenn manl:rirx etc., 7.;it:T etc. 
(siehe die Zusammenstellung im Lgb. 2, 495 c) beachtet, diirfte das 
Urteil hinreichend begiiindet sein, dass das Streben, zwei auf ein-
ander folgende gleiche Artikulationen distinkt hervortreten zu lassen, 
Vokaldehnung zwischen und vor ihnen bewirken konnte und auch 
in der Aussprache t , ',7:ti sich zeigt. 	Es ist ein ithnlicher Laut- 
vorgang, wie der, dass Konsonantenkomplexe zur Ermoglichung ihrer 
leichteren And deutlichen Aussprache vor sich oder zwisehen sich 
dem Sprechorgan Vokale entlock-ten. Uber these Ansatz- and tTber-
leitungsvokale des Semitischen siehe mein Lgb. 2, 498-501 und 
meine Athiopischen Studien, S. 143-145. 	Folglich wird man 
nicht far 13,*n$, 	im Unterschied von 'r,-1'71-r,  etc. und -tn.(' etc • r r -z 
eine DI minutiv form zu Hilfe rufen dinien. 

Ferner „darfte das haufige r; 	„Teich' auf die Verkleinerung 
burdikatu zuriickgehen, da es im status constructus stets ro'n mit 
festem e zeigt" (Grimme,Grundzuge, S. 38). 	Aber wo ist da die 
Beriicksichtigung von ti'Dip:, and der dreizehn oder, wenn die guttu- 
ralischen Beispiele abgezogen werden, wenigstens der acht anderen 
gleichgeformten Nomina, die ihren 6-Laut unter gleichen Verhalt- 
nissen, wie t-IF-1;, bewahren? 	Wo ist die Rticksicbtnahn.le auf die 
parallelen niaskulinen Palle ('' 	etc.), 	die ebenfalls in 	der 	an- 
gelehnten Form ihr e festhalten? 	Muss man bei Berucksichtigung 
aller analogen Falle nicht vielmehr amiehmen, dass zunachst berekat 
im Unterschied von birkat (Segnung) gesprochen wurde ? 	Ebenso 
kann such in anderen Fallen ein natiirliches Differenzierungsstreben 
den 6-Laut, der die betreffenden Nomina gegentiber ihren mit dem 
haufigeren a .ausgestatteten Paralleltypen eharakterisierte , bewahrt 
haben. Siehe die Zusammenstellung aller Rine and die Spuren von 
ideell angeregter Vokaldifferenzierung in meinem Lgb. 2, 79-81, 
1741 	449. 	Es ware auch unnatiirlich, wenn die Vorstellung 
„Teich", 	die auch im arab. ASS (birkatun) 	durch 	eine 	nicht- .• 
diminutivische Form ausgepragt ist, in der hebraischen Sprache als 

1) fiber ai, das als Endung der angelehnten Pluralform im Siidarabichen 
und im Syriseben sich findet, vgl. die Untersuchung im Lgb. 2, 431. 435. 
— tibor die Ableitung des Status constructus von aeinem eigenon Typos siehe 
meine Athiopischen Studien, S. 83ff. 
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ein „Teichlein" 	gedacht worden ware. 	Fur these Diminutivforin 
liesse sich auch nicht an das targumisch-aramaische tsr! •+.1  appel- 
lieren. Denn darin ist nur ebenso •der fur den Nominaltypus qatilat 
charak teristisc he i-e-Vokal festgehalten worden, wie in andern 
Nominibus , die nach demselben Typus gestaltet sind: wly;  (Be- 
sdhluss) etc. im Biblisch-Aramaischen (Kautzsch, Gram. 	des Bibl.- 
Aram. § 56 , 2 b) und rin-arr (socia) etc. im nulisch-Palastinisch- 
Aramaischen (Dolman, S. 117).  

Sodann S. 38f. wollte Grimme „die Neigung von i und u 
zur Reducierung unmittelbar vor dem Hauptton" erklaren und be- 
stimmt deren Anlass • folgendermassen : 	„Fast alle Worter der in 
Frage stehenden Wortklassen sind substantivischer Natur und Linden 
sich daher selten unverbunden, vielniehr meist mit vorgesetztem 
Artikel, 	angehangtem Suffix oder in der .,Statns-constructus-Ver- 
bindung. 	Da in all diesen Fallen Reduktion des i zu Schwa ein- 
trat (vgl. .'41='r,-1, ,r;',9=1-„ t).zr: zil=1;), 	so 	konnte 	daraus die Em- 
pfindung der Urspriinglichkeit von Schwa in der Paenultima sehr 
wohl erwachsen." 	Also substantivische Nomina treten im Semitischen 
haufiger mit dem Artikel auf, als adjektivische ? 	Feuer tritt bei 
Vorsetzung des Artikels „Rednktion des i zu Schwa" ein? 	Wenn 
ein t.'12'2 (k•bii.§) existiert hatte , 	so 	ware mit dem Artike1.1:31='m 
(haabed) gesprochen worden? 	Ich habe bis jetzt iminer t;.:1•:-1 
(hallebab Deut. 20, 8) etc. gelesen. 	Und wo denn so:1st hat sick 
die selbstandige Gestalt eines Wortes nach der konstruierten ge-
formt? — Ausserdem konnen die "von Grimme angefiihrten Falle 
der Nichtbewahrung von i und u keineswegs von den anderen 
Fallen isoliert werden , in 	denen ebenfalls gegeniiber dein a ein 
urspriingliches I und u in der Vortonsilbe verhallt ist: +gl: jilbageni 
mit jesappereni etc. (Lgb. 2, 530). 	Langst habe ich nun die Ver- 
schiedenheit des Verhaltens, welches an a, i und u in der Vorton-
silbe beobachtet wird , so erklart: Das in weitem Mundraum ge- 
sprochene a zeigt sick 	sozusagen 	emptanglicher fur die in der 
Vortonsilbe sich anbahnende Emphase des Haupttones, als a*--e und 
u—o. 	Das a konnte an dieser Emphase leichter participieren ,• als 
die in mehr verengter and gedriickter Mundhohle producierten Vocale. 

Eine besonders interessante Erscheinung sind die „hebraischen 
Reste altsemitischer Casusendungen" (vgl. Grimme, S. 40). 	Es ist 
nun eine Yinerkannte Sache , dass in dem unbetonten hebraischen 
Nominalauslaut a sich die semitische, im Arabischen, Athiopischen 
und Assyrischen noch lebendige Accusativendung an oder a noch 
erhalten hat (vgl. dos Genauere im Lgb. 2, 428 f. 432 f.). 	Auch 
Grimme meint: 	„Direr Erhaltung stand in WOrtern , wo ihr eine 
lange Tonsilbe voraufging, nichts im Wege, und so miissen Formen 
wie n4-14t, nir',, t-Vtkt etc: als altes regelmassig gebildetes Sprach- 
gut betrachtet werden". Vergleiche, dass er nach S. 3. (s. o. S. 625) 
n nichts unregelmassiges im Sprachbau anerkennen" wollte. 	Hier 

   
  



Kemig, Principien und Resultate der semitiechen G-rammatik 641 

also weicht er selbst von seinem angeblich neuen sprachWissen- 
schaftlichen Programm ab. 	Er meint namlich: „Zu weiterer Ver- 
breitung gelangte aber die Endung a, als Worter mit urspriinglich 
kurzer Tonsilbe nach Verlust ihrer Endung einen Dehnvokal in 
vorhergehender haupttoniger Silbe erhielten; indem man these laut-
gesetzlich entwickelte Lunge als ursprtinglich ansah, konnte man 
die darin untergegangene Accusativendung nach dem Muster der 
obigen Worter neu ansetzen und erhielt so Formen wie n.n-pp 
(eigentlich midbdra + a), mv-,14.- (eigentlick farcita+ a) u. a." 	Ich 
babe (Lgb. 2, 517) geurteilt, dass die gleichmassige Paenultima-Be-
tonung der Formen, welche a als Endung des Zielcasus zeigen, 
wesentlich durch das Streben nach Differenzierung der Feminin- 
endung a und der Casusendung a bewirkt worden sei. 	Anstatt 
auf meine Darstellung Racksicht zu nehmen, schreibt er vielmehr 
der Sprachbildung eine Vermischung von sekundarer und primarer 
Vokallange zu und lasst z. B. in (?) midbar die Accusativendung 
„untergegangen" sein.  

tbrigens meint Grimme den sekundaren Rang von Formen, 
wie midbdra und §•arcita, auch aus ihrer Bedeutung ableiten zu 
konnen. 	Penn die Formen 	„mit ursprtinglicher Endung stehen 
sowohl filr den alten Accusativ zumal in der Bedeutung der lokalen 
Richtung, als auch mit Absehwachung des urspranglichen Casus- 
begriffs an Stelle jedes anderen Casus". 	Dies ist der bekannte, im 
Indogermanischen und Semitischen weithin zu beobachtende Prozess, 

- wonach der casus relationis zum neuen Nominativ geworden ist 
(vgl. meine Syntax § 269). 	Aber 	die Formen 	mit 	„ktinstlicher 
Endung vertreten nur eine beschrankte Funktion des altsemitischen 
Accusative, die lokale Richtung zu bezeichnen“. 	Indes hat Grimme 
nicht beachtet, dass auch solche Formen, welche nach ihm eine 
„kiinstliche Endung" a hatten, ganz wie die anderen gebraucht 
werden. 	Denn z. B. wie rtb,'D= 	kommt auch run':vnz, und, wie 

T:-- 1 	 TT: 	• : 

riP.ID, auch 1-n.7.):ppl: vor (vgl. weiter meine Syntax § 330 i). 	tber- 
haupt aber konnte der Umstand, class die auf solches a auslauten-
den Formen im Sprachgebrauch verschieden weit von der urspriing-
lichen Bedeutung des a abgegangen sind, mit dem versehiedenen 
Grade ihrer Gebrauchlichkeit zusammenhangen, liesse jedoch nicht 
einen SchlusS' auf sine primare und secundare Bildung dieser 
Formen zu. 

Ein eigenes Bedenken gegen seine Theorie hat Grimme in die 
Worte gekleidet: „Auffallig ist, dass abstrakte Feminine, wie tsarrita, 
far alle Casus gebraucht werden". Aber er meint, dieses Bedenken 
so zerstreuen zu konnen (S. 412): „Vielleicht liegen bier gar keine 
Singulare, sondern Plurale vor 	wobei die Endung rli (i3t) zu ri— 
[dt] geworden ist (vgl. w7 	[k:eteib] 	statt Hinz [eta], iilpr  statt 
lien p), oder man hat sie wenigstens nach Analogie solcher Plitrale 
behandelt". Nun kennen wir im Semitischen einen lautgesetzlichen. 
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Vokalwandel von ei zu 6, und von dieser Verdunkelung (Herab-
drtickung des Eigentones) sind nur eine Reihe von solchen Sprach-
elementen nicht ergriffen worden, weiche erst im spateren Sprach-
gebrauch mehr and mehr auftauchen, wie z. B. keteib, das erst von 
Hesekiel an in der Litteratur auftritt (vgl. die Untersuchung aller 
Palle im Lgb. 2, 140f., auch S. 99. 101 etc.). 	Aber einen 't ber- 
gang von 6 zu at kennen wir nicht, und nun soil die Endung of 
zu at geworden, and das ketab, welches dem arabischen kadbun 
and dem athiopischen sowie aramaischen ketab entspricht , soil aus 
ketob (=in?) entstanden sein! 

Wieder direkt in das accentuologische Forschungsgebiet fiihrt 
uns das Problem der Vortonvokale. 	In Bezug darauf habe ich 
gegeniiber der friiheren .A.nnahme eines unorganischen a vor der 
Tonsilbe schon in Lgb. 1, 6 bemerkt: n Es wird immer eine Er. 
rungenschaft der historischen Sprachbetrachtung bleiben , dass wir 
das Qames von =b; (jasob) etc. als Dehnung des a im arabischen 
jasubbu etc. ansehen etc." 	Ohne 	nun 	den Gegensatz und den 
Wortlaut 	meiner 	Aussage 	wiederzugeben, 	,polemisiert 	Grimme 
S. 	49 gegen 	dieselbe 	mit 	folgenden Fragen: 	„Welchen Wert 
kann der Vorton haben ? 	Etwa mehr als den eines Nebentones ? 
Wie ist es dann aber mtiglich , dass unmittelbar vor diesem Tone 
noch 	ein 	echter Nebenton 	stehen 	kann, 	z. 	B. 	in v”:'."1,  ? 	Ist • , 
er weniger als ein Nebenton, wie , kann er da iiberhaupt dehnen, 
da 	solches 	nicht 	einmal 	der 	Nebenton 	vermag , 	vgl. 	dabkru 
--= .-m.-, ! 	Also ist schon der Begriff Vorton hier ein Unding, and 
seine 	angebliche Dehnkraft 	erweist 	sich 	nur, 	genau 	betrachtet, 
als eine Einwirkung auf die Qu-alitat der Vokale. — Nun zeigt 
die der Haupttonsilbe vorangehende Silbe z. B. in jaob, mad etc. 
anstatt des anerkannt kurzen arabischen a ein Qames , ferner in 
jentar,  , zegenim etc. anstatt des i ein Sere , weiter in jigto-hin etc. 
anstatt des arabischen it' ein Holem. 	Die Vokalzeichen Qames, Sere 
and Holem bezeichnen aber nach oben S. 628 f. eine Vokallange. 
Es ist auch ganz natiirlich, dass die bei der Aussprache der Haupt-
tonsilbe zu entwickelnde Emphase des Exspirationsstosses schon in 
der vorhergehenden Silbe sich anbahnt, und es ist hachst interessant, 
Bass vor der starkeren Emphase, mit der die den Satz schliessende 
Haupttonsilbe zu sprechen ist, auch sogar der o-Laut sich , yen 
langert. Ausserclem giebt es einen Vorton auch in andern Sprachen 
(siehe oben S. 633f.). 

Was niitzen nun gegen diese Thatsachen die von Grimme 
gestellten Fragen? 	Nichts , 	denn z. B. das von ihm angefiihrte 

`61iimim wurde mit einem auf a liegenden Vorton gesprochen , oh-
gleich in einem solchen Falle auch die weiter vorher gehende Silbe 

`6 durch ihre' unverdrangbare Vokallange 	die Stimme 	zu einem 
gewissen Nachdruck veranlasste. 	Wenn 	er 	aber 	die 	angelehnte 
Form debar zum Vergleich herbeizieht , so ist das schon deshalb 
falsch, weil von mir and anderen nur von der Vokaldehnung einer 
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offenen Vortonsilbe gesprochen worden ist. 	Schliesslich erkennt ja 
auch Grimme selbst in den citierten Worten einen Einfluss der vor 
der Haupttonsilbe stehenden Silbe an , aber es soil nur ein quali- 
tativer Einfluss sein. 	Will er damit nur seine Meinung wieder- 
holen, dass der Unterschied von Fatal) und Qames bloss ein quali-
tativer sei, so ist diese seine Meinung schon oben S. 628 f. beleuchtet 
worden. — Auch Jacobi sagt in ZDMG. 1893, 577 mit Recht: 
„Die vortonige Silbe an sich wurde nicht schwinden. 	Sie ver- 
schwindet nur,wenn sie gleichzeitig im Nachlaut einer nebentonigen 
Silbe steht". Aber uberhaupt kann man fur die Erklarung z. B. des 
Yikimim oder debarim sich nicht darauf berufen , dass anderwarts 
ein 	vortoniger Vokal unter 	Umstanden 	iibergangen worden ist. 
Denn das hiesse die Sprachen nicht vergleichen, sondern ausgleichen. 

Von der Priifung von Einzelergebnisseni) wende ich mich noch 
zu einer allgemeineren Betrachtung , 	weil ich zeigen zu -Urinal 
meine , class' auch in der grammatischen Forschung die Tragweite 
eines an sich richtigen Erklarungsprincips tiberspannt werden konne. 
Auch zu dieser Bemerkung wurde ich durch das Studium von 
Grimmes Grundzugen angeregt. 	Denn er geht, soviel ich sehe, von 
der Grundansicht aus, dass Vokalkiirze und uberhaupt reducierter 
Lautbestand einer Sprachform durchaus mit deren Nebentonigkeit 
gepaart sein miissen. 

Namlich auch im Semitischen treten Jussiv- und Imperativ-
formen mit kurzen Vokalen mid ohne Vokalauslaut auf (z. B. arab. 
jciqtul und Imp. tiqtul). 	Solche Lautgestalten erklart Grimme fiir 
„nebentonige" Sprachelemente. Denn schon auf S. 52 redet er von 
den „Jussiven idqtzd mid jdkbad, die eine friihere Zeit nur neben-
tonig [!] gebrauchte". AusAihrlich aber spricht er diese seine Meinung 
auf S. 87 —89 aus , vgl. „der Jussiv ist urspriinglich die in der 
Aniehnung an ein folgendes Wort nebentonig [!] gewordene Imper- 
fektform , 	das 	verbale Gegenstiick zum Status constructus [!] des 
Nomens". 	Also er will zwei Erscheinungen sich einander begriinden 
lassen , 	die gar nicht in einem ideellen Zusammenhange 	stehen. 
Denn die Status-constructus-Form eines Nomens lehnt sich an ein 
anderes Nomen an, weil es mit diesem im Genetivverhaltnis steht, 
aber 	eine 	jussivische 	oder 	optativische Verbalform 	steht 	ebenso 
unabhangig im Satze da, wie eine andere Verbalform. 

Er macht sich auch selbst den Einwand, dass die „altarabische 
Litteratur wohl auch Rale aufweist , wo dem Jussiv kein weiteres 
Wort nachfolgt, und er demnach haupttonig gebraucht sein wird". 
Man hore das potentiate „wird" ! 	Seiner Theorie zu Liebe m6chte 
Grimme bezweifeln , 	dass 	ein allein stehender Jussiv haupttonig 
sein musste. 	Jenen Einwand will er aber ubrigens so zurild- 
schlagen : „Das beweist jedoch nur, dass im Altarabischen die ur- 

1) Mehrere Aufstellungen Grimmes sind auch in meiner Syntax discutiert. 
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semitischen Tonverhifltnisse oder, was das Gleiche bedeutet, die alten 
syntaktischen Forderungen nicht alle mehr scharf beachtet worden 
sind". 	Und wie will 	er diese Bemangelung 	der syntaktischen 
Schilrfe des Altarabischen beweisen? In eine Anmerkung sagt er: 
„Auch der ursemitisehe Imperativ muss auf Grund seiner gekiirzten 
Endungen nebentonig [1] gewesen sein, d. h. er muss stets in einem 
folgenden hauptbetonten Worte seine Stiitze gehabt haben. Und zwar 
diirfte er sich meistens an einen Vokativ angelehnt haben, mit dem 
zusammen er im Hebraischen stets als e i n Sprechtakt gilt". 	Dies 
ist eine basislose Konjektur. 	Nicht bloss 	sind 	die Stiitzen ganz 
hinfallig, durch die ihr Urheber sie zum Stehen bringen wollte, 
sondern bei ihrer Konstruktion ist auch eine Reihe von Thatsachen 
ganz ausser Betracht gelassen worden. Also die optativische Verbal-
form soil von vornherein nicht ebenso selbstandig gebraucht worden 
sein kotmen, wie die indicativische und die konjunktivische Verbal- 
form! 	Im Altsemitischen soil man noch nicht den unbegleiteten 
Wunsch „er gehe oder er fliehe !" haben aussprechen konnen , und 
indem im Altarabischen 	dies 	geschah , 	soll 	es 	alte 	syntaktische 
Forderungen ausser acht gelassen 	haben 1 	Das Altsemitische soil 
seinen 	Imperativ 	darnach 	gestaltet 	haben , 	dass 	„meistens" 	ein 
Vokativ folgte! 	Wenn jemand einem andem zurief: „flieh !", soll 
dieser 	naturgemilss 	scharf 	hervorgestossene 	Befehl 	„nebentonig“ 
gewesen sein! 

Aber diese Theorie kann nicht nur nicht durch das begriindet 
werden, was ihr Urheber zu ihren Gunsten vorausgesetzt hat, sondern 
er hat auch folgendes bei ihrer Aufstellung 	iibersehen. 	Es ist 
unverkennbar, dass die Idea ein Faktor bei der Fixierung der Accent-
stelle gewesen ist. Vgl. im Sanskrit die Betonung der Silbe, welche 
fur die Charakteristik der betreffenden Form am bedeutungsvollsten 
ist, z. B. des ishyd im Futurum, oder der charakterisierenden Ein-
schiebungen einiger Specialformen (nOmlich der 6. rind 10. Form) etc.') 
So accentbestimmend hat nun die Idee auch bei den Redebestand-
teilen gewirkt, die einen Anruf oder eine Anregung zum Ausdruck 
brinuen: vgl. die Vorderbetonung 	des Vokativs im Sanskrit etc. 
z. B. mdrut (Wind!), oder 'Acrouov,  , ferner die Vorderbetonung 
des Imperativs, wie in stih78, und nicht ausser Zusammenhang 
mit 	dieser 	Tontendenz 	des 	Imperativs 	steht 	das 	Verhallen 	des 
Vokalauslauts in dic, duc, fac, fer! 	So bietet sich 	eine faktische 
und ilberdies psychologisch wohl begreifliche Basis 	dar,  , um die 
Vorderbetonung,  und. vokalische Erleichterung von anrufenden oder 
anregenden Redebestandteilen der semitischen Sprachen zu begreifen. 
Sie zeigen diese Betonungstendenz abet.' thatsdchlich in /dila (d. h. 
in der gebrauchlich gewordenen Kontraktion von jd allidt, bei 
Gott !), 	in jiftal.t-dati 	(Gott nadge 	Offnen !) 	etc. °) 	ferner 	in 	den 

1) vgl. z. B 	Max Muller, A Sanskrit•Grammar p. 141. 
2) Spitta, Grammatik des arab. Vulgtirdialekts in Agypten, S. 61. 
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Jussiven (arab. jciqtd, athiop. Atel) and in den Imperativen (arab. 
tigtui, 	athiop. 	q4tel)i). 	Aus 	dieser Betonungstendenz lassen sich 
die 	vokalischen 	Erleichterungen jussivischer 	und 	imperativischer 
Formen des Hebraischen ableiten (vgl. Lgb. 2, 517). 

Den Buick auf die „Nebentonigkeit" gerichtet, scheint Grimme 
noch einen Faktor der vokalischen Reduktion von Sprachelementen 
tibenehen zu haben. 	Vergleicht man namlich nia‘dei und weal, 
die beiden Formen ebendesselben Wortes: so ist von jener Wort-
gestalt der Status constructus (die angelehnte Form) :-:':::,.: (ma'ale) 
funfzehnmal iiberliefert (Num. 34, 4 etc.). 	Ebenso tritt der Status 
constructus :-;.::. 	dreimal auf (Mi. 3, 7 etc.). 	Also die Nebentonig- 
keit 	dieser Worter und 	deren 	lautliche Verkiirzung sind nicht 
correlate Erscheinungen. 	Wer will ferner behaupten,. dass z. B. 
."1.177 	und 'Dv": deshalb, 	weil 	sie 	an der je einzigen Stelle (1 Ron. 
7, 36 ; Neh. 8, 6), wo sie in der uns erhaltenen heb;aischen Litteratur 
auftreten, im Status constructus stehen, uberhaupt nur als Status. 
constructus existiert hatten? 	Nein, das Verhallen des auslautenden 
e jener Worter hatte einen andern Anlass, als die „Nebentonigkeit“ 
der betreffenden Formen, und dieses Verhallen war nicht an den 
nebentonigen (d. h. Status-constructus-) Gebrauch des ,betreffenden 
Wortes gekniipft, 	wie Grimme S. 	143 	voraussetzt. • Denn jene 
beispielsweise angeftihrten Wolter konnen auch nicht von folgenden 
Gruppen 	getrennt werden: ip 	(Schnur 	etc.; Status 	absolutus [!] 
Hes. 47, 3 	etc.), 	rat 	(cf. 	den 	a r a b. 	Dual 	'allawani, Brader- 
paar; hebr. Status constructus 'achi) etc. (Lgb. 2, 86f.); ferner 16: 
„Existenz", 	von dem im Assyrischen noch gebrauchten Verbum 
tertii semivocalis „iidt, vorhanden sein"2), sodann 51, woneben vier- 
mal . auch 	nyn 	in der Anlehnung(!) auftritt; etc. (Lgb. 2, 101ff.); 
weiterhin 	,...”;:, 	nvn (Scheermesser ; 	richtig mit de Lagarde3) von 

	

:" abzuleiteen) etc. (Lgb. 2, 116 f.). 	Das Verhallen des vokalischen 
Auslautes e war eine natiirliche Encheinung in, der Periode des 
Hebraischen, wo dessen Haupttonsetzung noch nicht ihre spatere 
Tendenz nach der Schlusssilbe der Sprachformen gewonnen hatte. 

Dieses natiirliche Verstummen des kurzen Endvokals wurde in 
den einzelnen Fallen zunachst durch den Grad der Gebrauchlichkeit 
des betreffenden. Wortes und Bann durch dessen Analogiewirkung 
auf die Vertreter des gleichen Nominaltypus angeregt4). 	Daraus 

1) Trumpp, tiber den Accent im Athiopischen (ZDAIG. 	1874, 515ff.), 
528. 530. 

2) Delitzsch, Assyrisches Handworterbuch 1896, 310. 
3) de Lagarde , Cbersicht iiber 	die im Aramiiischen , Arabischen und 

Hebraischen tibliche Bildung der Nomina ; Register und Nachtriige (AGGW. 
1891), s. v. nnv. 

4) Gebrauchlichkeit von 	Sprachformen 	und 	Ausdrucksweisen 	ist 	als 
i dee 11 e r Neben fa ktor der Sprachbildnng und Sprachverwendung beobachtet 
in meinem Lgb. 2 , 449 f. 	and in der „Syntax" § 276 d e, 294 e—g, 295 h i, 
311b, 314 f k, 348a, 357i. 
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erklart sich , dass in den Gruppen der vorher auf e auslautenden 
Nomina (vgl. gat a , ach, jeg etc.) 	diejenigen am meisten das Ver. 
batten des Auslautes zeigen, welche, in die Funktion von Adverbien, 
Prapositionen und Konjunktionen iibertretend, sehr hitufig gebraucht 
wurden: cf. 3x5:17?, 177,, 1r,, ip etc. 	In Bezug auf die Gebrituch- 
lichkeit stand aber nattirlich und auch nach dem faktischen Aus-
weis der fritheren Schriften des Alten Testaments der Gottesname 
jahwe mit in erster Linie. Folglich konnte von jahwe ebenso eine 
verkarzte Form in Gebrauch kommen , wie z. B. von mete oder 
ma'ne. 	Das so entstandene jahw musste aber, wie z. B. sachw in 
sctchu (natatio; Lgb. 2, 497 c), in jdhu tibergehen. 	Folglich durfte 
Grimme nicht auf S. 142 die Moglichkeit dieser Entstehung von 
/Au in Abrede stetlen. Nur um diese sprachgeschichtliche Moglich-
keit handelt es sich aber bei Grimme a. a, 0. und so auch hier. 
. 	So hat 	der 	durch neuerliche Klagen veranlasste Rtickblick 

auf Ausgangspunkte und Resultate der semitischen Grammatik zu 
folgendem Ergebnis gefiihrt. 	So wenig in Bezug auf die Methode 
der semitischen Sprachforschung durch die mehrerwahnten „Grund-
zilge“ eine Neuerung begrtindet worden ist, ebensowenig sind die 
einzelnen Resultate, die darin vorgelegt sind, alle sicher oder each 
nur wahrscheinlich. Arbeiten wir aber nach den langst auch von uns 
Semitisten angewendeten Principien der Sprachwissenschaft unseres 
Jahrhunderts in objektiver, sachlich-ruhiger Forschung weiter, so 
wird der Ausbau 	der einzelnen 	semitischen Grammatiken stetig 
gefordert werden und das Ideal einer „vergleichenden semitischen 
Grammatik" 	schliesslich als der kronende Abschluss der gemein- 
samen Arbeit nicht unrealisiert bleiben1). 

1) Mittlerweile ist als Tell der Porta linguarum 	orientalium eine „ver- 
gieichende Grammatik der semitisehen Sprachen. 	Elemente der Laut- und 
Formenlehre" von Heinr. Zimmorn verliffentlicht worden. 	Er hat allerdings 
ebenso, wie Wright (s. o. S. 6241), „ganz davon abgesehen, eM Kapitel fiber 
vergleichende Syntax der semitischen Sprachen aufzunehmen" (Vorwort, S. VI), 
wiihrend ich nicht wenige Partien meiner Syntax so auszuarbeiten gestrebt babe, 
discs sie als Teile einer aligemeinen semitischen Syntax gelten konnen. 
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Bemerkungen zu Jaschke's tibetischer Bibei- 
ubersetzung. 

Von 

Missionar 11. Francke in Loh. 

(I itgeteilt von G. Th. Reichelt.) 

Nachdem Jaschke's Ubersetzung 	des Neuen Testamentes in 
der auf der Missionspresse lithographierten Form seit mehr als drei 
Jahrzehnten mid in der in Berlin gedruckten Ausgabe seit dreizehn 
Jahren in Gebrauch gewesen ist, dilrfte es an der Zeit sein, etwas 
von der fiber diese Arbeit gehegten Meinung der Missionare kund 
zu geben, welche als Jaschke's Nachfolger an der Westgrenze von 
Tibet, in den drei Hauptstationen Leh, Kyelang and Pu miter oilier, 
tibetische Dialekte redenden Bevolkerung thatig sind. 	Wenn ich 
aber,  , 	ein Neuling miter diesen Buddhisten-Missionaren, es wage 
einige Ansichten fiber jene Bibelfibersetning zu veroffentlichen, so 
mag mich sowohl der Umstand entschuldigen, dass ich mich durch 
meine erfahreneren Kollegen bestandig habe belehren und beraten 
lessen, als auch die Thatsache, dass eM neu Angekommener manche 
Eigentfimlichkeiten der Sprache, und auch die einer Bibeliibersetzung 
eher bemerkt und der Erwahnung wert findet, als eM seit vielen 
Jahren mit der Sprache Vertrauter. 

Ich werde bei der Bespreehung 	von Jiisehke's tbersetzung 
zuerst davon zu handeln haben, welche Form der Sprache oder 
welcher Dialekt am besten bei einer solchen Ubersetzung zu berfiek- 
sichtigen und zu 	gebrauchen war , 	eodann davon , wie Jaschke 
gearbeitet hat, und endlich werde ich auf die Eigentfimlichkeiten 
und Vorzfige seines Werkes hinzuweisen haben. 

1. Die Wahl der Sprache. 
Die tibetische Sprache tritt nicht nur dem Missionar an der 

Westgrenze, sondern auch jedem Reisenden, und zwar in alien Teilen 
des Landes, in zwei sehr verschiedenen Gestalten entgegen, als die 
Religions- und die Volkssprache, deren Unterschied man wohl-  ziem-
lich richtig angiebt, wenn man sie mit dem Lateinischen mid Ralie-
nischen, oder mit dem Hochdeutschen und Plattdeutschen vergleicht. 
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Wenden wir uns zunachst der alten Religionssprache 
zu. 	Dieselbe war Volkssprache in Lhasa zur Zeit der Einfiihrung 
des Buddhismus und wurde zur Schriftsprache erhoben durch den 
damaligen Konig Srongtsangampo , 617-698 n. Chr., der seinen 
Minister Thonmisambhota beauftragte, die heiligen religiosen Schriften 
aus dem Sanskrit in die Landessprache zu ifbertragen. Es ist selbst-
verstandlich, dass eine Ubersetzung gelehrter Werke aus einer hoch 
ausgebildeten in eine bis dahin von irgend welcher Wissenschaft 
nicht 	beeinflussten 	Sprache 	manche 	grosse 	Schwierigkeit 	hatte. 
Eine bedeutende Anzahl von Wortern musste neu gebildet werden, 
namentlich 	gestempelte 	Ausdriicke 	ffir 	religiose 	Begriffe. 	'Der 
Minister half sich dadurch, dass er solche Worter, die im Sanskrit 
meistens zusammengesetzte sind , 	auf ihre Grundbestandteile hin 
untersuchte 	und aus 	den 	entsprechenden 	Elementen 	ein 	neues 
tibetisches Wort .zusammenffigte. 	Beispiele fur 	solche Uberein,  
stimmung von Sanskrit- und tibetischen Ausdriicken bis ins kleinste, 
finden sich in Jaschkes Tibetan Dictionary, dieser. unerschopflichen 
Schatzgrube , in grosser Anzahl angegeben. 	Es bedurfte natiirlich 
einiger Zeit sowie weiterer Pflege der durch jene grossen Uber- 
setzungen 	sozusagen 	neugeschaffenen 	Sprache , 	bevor 	die 	vielen 
Worter fur bis dahin fehlende 	abstrakte Ausdriicke eingebfirgert 
waren und ihren Stempel empfangen hatten ; aber es geschah, und 
Tibet erfreut sich bis zum heutigen Tagen 	einer so hoch aus- 
gebildeten Gelehrtensprache, dass man es fiir moglich halten machte, 
alle Wissensgebiete erfolgreich in derselben behandeln zu konnen. 
Die Rechtschreibung, die zugleich mit dem neuen, dem Devanagari 
nachgebildeten Alphabet eingefiihrt wurde , schloss sich zunachst 
angstlich an den Kiang der W8rter an , muss aber schon nach 
wenigen 	Jahrhunderten 	hinter 	der 	Entwickelung 	der 	lebenden 
Sprache zurack geblieben sein. 	Was die Grammatik anbetrifft, so 
zeichnet sie sich, wie dies bei alien alten Sprachen zu sein pflegt, 
vor den jetzt lebenden durch Formenreichtum aus (z. B. neun Arten 
des Gerundivs statt einer 	in 	den heutigen Volksdialekten) und 
ermoglicht es dadurch dem, der sie beherrscht, seine Gedanken mit 
besonderer Korrektheit zum Ausdruck zu bringen. 	Bei alledem 
kann sie aber, in Bezug auf Reichhaltigkeit der Formen , langst 
nicht mit irgend einer der alten arischen Sprachen verglichen werden. 
Es bleibt .nun noch zu bemerken, dass dieses alte Tibetisch sich 
bis zum heutigen Tag als einzige Schriftsprache erhalten hat und 
dass es in. den Klostern gelehrt wird , wie man ja auch in italie-
nischen Klostern Lateinisch lehrt. 

Nun zum V olks dial e k t. 	Derselbe erscheint in den ver- 
schiedenartigsten Gestalten, bald der alten klassischen Sprache nailer 
bald ferner stehend, in den Grenzgebieten bald mehr bald weniger 
mit Hindustani vermischt und von einem Thal zum andern sich oft 
bedeutend andernd. 	Der Dialekt von Leh , im Ladaker oberen 
Industhal, 	und 	der von dem 	zwei Breitengrade 	sudlich davon 
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gelegenen Missionsposten Kyelang 	(wo Jaschke caber zehn Jahre 
weilte) stehen sich verhaltnismassig nahe, wahrend derjenige der 
Missionsstation Pu (im oberen Setledschthal, siidostlich von Kyelang) 
bedeutend von beiden abweicht. Von alien diesen tibetischen Mund-
arten aber, sowohl in dem westlichen Grenzgebiet als im eigent-
lichen Tibet, gilt dasselbe was schon von der Volkssprache zur Zeit 
der Einfuhrung der Schrift in Tibet gesagt werden musste: Sie 
sind alle nicht fahig, mit ihrem geringen Wortschatz Mr den Aus- 
druck hoher Weisheit zu geniagen. 	Damit soil dem Volke dieses 
Landes durchaus kein Vorwurf gemacht werden, denn dasselbe muss 
man ja auch von alien deutschen Dialekten sagen. 	Man nelune 
nur einmal Holtei's schlesische Gedichte , ja sogar Reuter's Werke 
vor und untersuche , wie viele der darin enthaltenen Worter dem 
Hochdeutschen entweder direkt entnommen oder vom Dichter dem,  
selben nachgebildet sind, ohne doch Eigentum des Volkes der be- 
treffenden Landschaft au sein. 	Da den hiesigen tibetischen Mund- 
arten keine andere ausgebildete Sprache zum Borgen zur Verfiigung 
steht, als die nur wenigen in beschranktem Masse verstandliche 
Religionssprache, so ergiebt sich, dass der Wortschatz des gemeinen 
Mannes , 	namentlich was Abstrakta betrifft, 	ein 	ausserordentlich 
kleiner ist. 	Dass die Volkssprache ausserdem caber eine bedeutend 
geringere Anzahl von Formen verfiigt als die klassische Sprache, 
mag man im ganzen als einen Vorteil ansehen, insofern als es die 
Handhabung der Sprache erleichtert, wenn man such wegen der 
Armut an Formen auf eine feinere Schattierung der Rede ver-
zichten muss. 

Jaschke stand also vor der Frage: Was habe ich fur die Bibel 
zu wahlen? 	Die alte klassische oder die Volkssprache? 	Der eine 
grosse Vorteil der letzteren ist gewiss auch ihm in die Augen ge-
fallen : Sie wird vom Gebildeten and vom Ungebildeten, von Gross 
und Klein verstanden und kann- daher ohne weiteres zum Herzen 
sprechen. 	Grosse Nachteile wiegen aber diesen Vorteil wieder auf. 
Einmal ist das Gebiet eines tibetischen Volksdialektes , selbst des 
in Leh gesprochenen, 	ein .  auf wenig Tausende von Lenten be- 
schranktes , 	so 	dass eine tbersetzung in einen solchen (loch nur 
einem sehr kleinen Teil aller tibetisch Redenden zu gute karne, und 
dann verfiigt ein solcher Volksdialekt, wie schon gesagt, caber einen 
so geringen Wortschatz (wenn man denselben nicht aus der Religions-
sprache oder aus eigener Kraft erganzt) dass man in ihm wohl die 
meisten Geschichten der Evangelien erzahlen, aber nicht die scharf- 
abgemessene 	Sprache 	der 	Lehrbriefe 	wiedergeben 	konnte. 	Das 
klassische Tibetisch hingegen, die alte Religionssprache eignet sich 
dazu vortrefflich, und hat ausserdem noch einen andern hohen Vor- 
teil, der nicht ilbersehen werden darf: 	Es verbindet als gemein- 
smiles Band die verschiedenen Sprachgebiete des ganzen Landes, 
und zunachst auch die der Gebirgslandschaften an der Westgrenze 
von Tibet, in welchen die Missionare der Brildergemeine arbeiten, 
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und in welchen auch der Missionar und Sprachgelehrte Jaschke 
sein Tibetisch gelernt und verwertet hat. 	Das bleibt freilich wahr, 
das alte klassische Tibetisch muss von den Eingebornen fast wie 
eine fremde Sprache erlernt werden (wie es denn auch in den 
Missionsschulen geschieht) and ist bis auf den heutigen Tag den 
breiteren Volksschichten so gut wie ganz unverstandlich. 	iNlilte 
also Jaschke, wie er es that, das klassische Tibetisch fur seine 
Bibelubersetzung, so ilberliess er, indem er die schwierigste Arbeit 
selbst iibernahm , semen Nachfolgern die Aufgabe , Teile der Bibel 
and namentlich biblische Geschichten in den Volksdialekten heraus-
zugeben, deren Schreibweise und Orthographie allerdings erst noch 
festgestellt werden muss. 

2. Die Weise des Arbeitens. 

Es ist schon wiederholt lobend festgestellt worden, dass Jaschke 
nach unglaublich kurzer Zeit des Aufenthalts an der Westgrenze 
von Tibet sein grosses Werk , die Bibelilbersetzung , begonnen hat 
and es ist auch gar keine Frage , 	dass 	er in Bezug auf schnelles 
Auffassen der Sprache wohl einzig dasteht. Aber seine Bewunderer 
gehen doch zu weit, wenn sie behaupten, er habe nach einjahrigem 
Aufenthalt im Lande die Umgangssprache and die Religionssprache 
vollstandig beherrscht. 	Jaschke wurde in seiner bekannten Be- 
scheidenheit eine solche Behauptung ohne weiteres zuruckgewiesen 
und bekannt haben , dass er Jahre hindurch Schiller and nicht 
Meister gewesen ist. 

Wer waren aber seine Lehr er? 	Die damals (vor 1860) 
vorhandenen Grammatiken und Worterbilcher der tibetischen Sprache 
gewAhrten nicht viel Hilfe, wenn auch das Worterbuch von Csoma 
de Koros

' 
 und auch das von Schmidt eine sehr erwilnschte Grund-

lage des Studiums bildeten.. Am meisten war aber Jaschke auf 
die Eingebornen angewiesen, die ja, besonders fur das Erlernen 
der Volkssprache, besser sind als jeder europaische, nur durch Bucher 
instruierte Gelehrte. 	Nur der unermildliche ungarische Forscher 
Csoma Korosi macht unter diesen Gelehrten eine Ausnahme, da er 
die Sprache millisain in einigen Buddhisten-Klostern erlernte and 
daher auch die Kenntnis derselben wesentlich forderte. 	Sonst aber 
sind also die Eingebornen fur die Volkssprache als Lehrmeister 
vorzuziehen. 	Wie gering jedoch ist ihre Hilfe bei Erlernung der 
klassischen Sprache ! Und in diese sollte doch and musste beinahe 
die Bibel ilbersetzt werden! 	Es wurde schon gesagt, dass das 
klassische Tibetisch in den Klosterschulen gelehrt wird. 	In diesen 
wird aber beim Unterricht nicht etwa darauf gesehen , dass die 
Schiller den Inhalt der gelesenen and gelernten Worte verstehen, 
sondern man begnugt sich damit, dass sie dieselben richtig aus-
sprechen , da der Segen und Wert des wie eine Zauberformel be- 
handelten Wortes nur auf seinem Kiang beruht. 	Je mehr Bucher 
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also ein Klosterschiller oder iiberhaupt eM Buddhist laut lesend 
bewaltigt , um so grosser ist 	das Verdienst , welches er fur sein 
Leben nach dem Tode ansammelt. 	Es ist darum kein Wunder, 
wenn die meisten Monche , welche lesen barmen , nur im Stande 
sind gedankenlos Reihen von Wortern herunter zu lesen mid zu 
singen, ohne Caber den Inhalt des Gelesenen irgend welche Rechen- 
schaft geben zu kOnnen. 	Zum Gluck ist . aber nicht jeder Winch 
mit der Erfiillung dieser geringen Anforderungen seiner Religion 
zufrieden , so wenig wie es Luther mit dem Messelesen war. 	Es 
giebt manchen Lama, der durch den Inhalt eines leicht verstand-
lichen Satzes angelockt, sick getrieben fiihlt noch mehr Goldkorner 
der Weisheit aufzusuchen und deshalb nicht nur eine grosse Menge 
verschiedener Bucher einmal , sondern ein besonders ansprechendes 
Buck so oft durchliest , bis er es ganz und gar versteht. 	Einer 
dieser seltsamen Streber war in den fiinfziger Jahren der junge 
Minch Stobsrgyas im beriihmten Hemiskloster in Ladak, und weil 
sein Suchen nach Weisheit und Wahrheit eM ernstes war, gewahrte 
es ibm Gott beides zu finden. Als die Dogras, d. h. Gyulab Singhs 
Truppen, 1846 Ladak eroberten, entflohen die meisten Monche den 
Klostern, welche fast alle der Zerstorung und Planderung anheim- 
flelen. 	Stobsrgyas wandte sich nach dem nicht weit von Hemis 
im siidlichen Ladak gelegenen Dorfehen Stok, wo er bei seiner 
Familie Unterkunft fand, bis er von einem reisenden Kaufmann als 
Schreiber mit nach Lahaul (200 Kilometer weiter siidlich) genommen 
wurde. In Kotgur,- unweit Simla Poste er sein Verbaltnis mit dem 
Kaufmann und trat in den Dienst der englisch-kirchlichen Missio-
nare, und hier lernte 1857 Jaschke den zwar noch nicht getauften 
aber dem Christenglauben schon zugethanen Jangling kennen and 
schatzen. 	Er erkannte sofort den grossen Nutzen , welchen dieser 
begabte junge Mann ihm in semen Sprachstudien leisten wurde, 
bat sich denselben von den Kotgurer Missionaren als Diener aus 
mid ging mit ihm nach Lahaul , wo seine Kollegen in dem Orte 
Kyelang schon die Grundung eines Missionspostens begonnen hatten. 
Jaschke sah bald, dass er zunachst mit Hilfe von Stobsrgyas den 
Volksdialekt grandlich erlernen masse , und um dies besser thun 
zu konnen , zog er , sobald die Passe gangbar waren , mit seinem 
Diener and Lehrer nordwarts nach Stok, dem Heimatsdorf des 
Stobsrgyas, wo er einige Monate verweilte und bei fortwahrendem 
Umgang mit seinem Gehilfen and anderen Eingebornen und bei 
bestandiger Bemuhung semen Gedanken , wenn auch erst in be-
scheidener Form , in der Umgangssprache Ausdruck zu geben , in 
kurzer 	Zeit 	ausserordentliche 	Fortschritte 	machte. 	Zu 	gleicher 
Zeit erwarb er sich auch eine bedeutende Kenntnis 	der Religions- 
sprache , indem er mit Hilfe seines jungen Lehrmeisters und, wie 
es scheint , 	auch der ihm schon verstandlichen Sanskrit-Originale, 
eine 	Menge 	buddhistischer Schriften 	durchstudierte , 	so 	dass er, 
nach Kyelang zuriickgekehrt, bald daran gehen konnte die geschicht- 

Bd. LI. 	 4,3 
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lichen Teile des Neuen Testamentes zu iibersetzen. 	Zuerst freilich 
mag wohl Jaschke bei 	diesen 	Ubertragungen 	wenig Sicherheit 
gehabt haben und musste gewiss jeden Satz griindlich von Stobs- 
rgyas korrigieren lassen. 	Nach und nach aber erlangte 	er grossere 
Sicherheit und Gewandtheit in der Behandlung der Sprache und 
kam schliesslich zu einer vollkommenen Beherrschung 	derselben. 
Dass aber dieses Ziel nur allmahlich erreicht wurde , 	ersieht man 
am besten aus seiner 1865 	auf der Kyelanger Missionspresse ge- 
druckten Grammatik der tibetischen Religionssprache , denn diese 
gewahrt uns ja einen Einblick in seine granamatische Erkenntnis, 
wie sie sich bis dahin entwickelt hatte. 	Sie zeigt uns, dass Jilsolike 
in der Erklarung and Auflosung der Wortgruppen, also in der 
analytischen Behandlung der Sprache , 	ein geWisses Ziel erreicht 
hatte, wenn such in der Satzlehre 	vieles Wichtige unbesprochen 
bleibt. Fur das selbstandige Zusammensetzen aber der Wortgruppen, 
also in Being auf die synthetische Behandlung der Sprache, bietet 
die Grammatik fast gar nichts. 	Da aber Jaschke schliesslich ganz 
ohne Hilfe von Eingebornen die Bibeltibersetzung fortffihren und 
in der klassischen Sprache gelitufig schreiben 	konnte , 	so 	ist ganz 
klar,  , dass er die Sprache zuletzt vollig beherrscht hat, and es ist 
unendlich schade 	dass zuerst Krankheit und dann der Abruf aus , 
dein 	Leben ihn 	verhinderte 	seine 	umfassenden 	Kenntnisse und 
reichen Erfahrungen in einer stark vermehrten und verbesserten 
Ausgabe seiner Grammatik fiir seine Nachfolger und iiberhaupt far 
Sprachforscher niederzulegen. 	Eine 	zweite, 	in Berlin 	gedruckte 
Auflage' seiner Grammatik erschien zwar nach seinem Tode , aber 
dieselbe 	stellt keinen 	Fortschritt 	dar 	gegen*, die 	erste und hisst 
durch manche Unvollkommenheiten schmerzlich die Hand des Meisters 
vermissen. 

3. Ein Buick in das Werk. 

Wenn wir die verschiedenen bis zum heutigen Tag erschienenen 
deutschen Bibeliibersetzungen ins Auge fassen , so kfinnen wir die-
selben in zwei Gruppen sceiden, deren eine durch Luther und die 
andere durch Weizsaeker vertreten werden dfirfte. 	Der 	erstere 
hatte das Wort im Auge, an dem niemand riitteln durfte , das sie 
stahn lassen sollten, und i.ibersetzte genau Wort fur Wort und Satz 
fur Satz aus dem Urtext, ohne sich viel um einen klaren deutschen 
Styl zu bektimmern. 	Der zweite maclate den Sinn, den Gedanken 
des biblischen Verfassers zur Hauptsache und suehte nach dem, 
vielleicht vom Urtext etwas abweichenden, entsprechenden Ausdruck, 
welcher dem deutschen Leser am klarsten sagt, was der Verfasser 
meint. 	Diese zweite Art der tibersetzung hat etwas•  Bestechendes 
an sich, kann aber leicht zu dem Fehler ffibren , eine vom Uber- 
setzer dem biblischen Verfasser 	untergeschobene eigene Meinung 
anstatt der ursprfinglichen zum Ausdruck zu bringen. Es ist darum, 
so angenehm ein Weizsacker sein mag, ein Luther neben ihm not- 
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wendig , 	damit der Bibelleser sich 	gegebenen Falles Klarheit aus 
dem deutschen G-rundtext holen kann, wie man Luthers tbersetzung 
fast nennen mOchte. 

Als Jilschke seine Bibeliibersetzune) in Angriff nahm, 	stand 
ihm 	Luther und die wortlichen Ubersetzer als Vorbild vor den 
Augen und er iibersetzte wortlich Satz fiir Satz , 	so 	dass 	er eine 
Art 	tibetisches Original. ' schuf. 	Es 	muss 	ihm 	freilich 	selbst •bei 
dieser Arbeit klar geworden sein , 	dass das Verstiindnis der Rede 
durch allzu genaue Nachbildung des Griechischen erschwert wird, 
namentlich was die Lehrbriefe betrifft, weshalb er sieh nicht seheute, 
dann und warm durch 	kleine Einschiebungen und Zusiitze 	dem 
Verstiindnis nachzuhelfen, indem er z. B. sowohl in den Evangelien 
als in den Briefen , den Namen 'lessen , der spricht oder von dem 
gesprochen wird, wiederholt anfiihrt, auch wenn dies im Grundtexte 
nicht geschieht. 	2 Kor. 10 z. B. wird der Name Paulus mehrmals 
wiederholt. 

Im allgemeinen aber suchte Jiisehke den griechischen Grund-
text (denn urn diesen , um das Neue Testament, handelte es sich 
zuniichst ausschliesslich) so genau als moglich wiederzugeben, wenn 
ihn auch diese Genauigkeit und Gewissenhaftigkeit nicht verhinderte 
bei seinem IThersetzen noel' 	ein 	anderes hohes Ziel 	zu verfolgen, 
namlich das, die Bibel soweit moglich den Landesverhitltnissen und 
dem tibetischen Volke anzupassen. 	Daher schuf er nicht eine von 
Grund aus neue religiose Terminologie, sondern benutzte die alten 
vom Buddhismus gestempelten Ausdrucke soweit es sich irgend 
thun liess , 	und wandte nur dann selbstgemachte an, wenn sich 
durchaus kein passendes klassisches Wort finden liess. Von solehen 
eigenen Schopfungen habe ich , als ich eben darnach suchte , nur 
zwei finden konnen und glaube nicht, 	dass es noch 	viele andere 
gehen wird. 	Das eine ist das Wort, welches den „heiligen Geist" 
bezeichnet , 	thugs-nyid (der Geist selbst), das andere das, welches 
fiir „Gerechtigkeit aus dem Glauben" 	gebraucht wird, rnampar- 
daypa (griincllich gereinigt). 	Aus 	dem Buddhismus 	liessen sich 
heriibernehmen byamspa , die Liebe; sdigpa , die Sunde; dadpa, 
der Glaube; bginrlabs , der Segen und viele andere. 	Zu einigen 
ist es gewiss gut eine kleine Bemerkung hinzuzuRigen. 	Das Wort 
bsodnarns , Verdienst, ist jedem Buddhisten wohlbekannt, denn 
die Sorge urn seine Wiedergeburt, d. h. sein Wiederaufleben nach 
dem Tode in gtinstigen Verhitltnissen, treibt ihn dazu durch gute 
Werke und 	religiose tbungen 	(Drehen von Gebetsmilhlen mid 
iihnliches) so viel Verdienst als moglich anzuhttufen, weil ihm das 
nach dem ;rode zu gute kommt. 	Jiischke konnte allerdings das 

I) Wir miichten 	der Genauigkeit wegen beifugen, dass Jaschke selbst 
nur das Neue Testament und vom Alton nur die Genesis und die Halfte des 
Exodus ubersetzen konnte, und dass auch seine Kollegen und Nachfolger das 
Alto Testament noch nicht fertig iibersetzt haben. 	 Et. 
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Wort bsodnams in der 'Ubersetzung des Neuen Testamentes kaum 
sehr anwenden, denn wo in der Lutherschen Ubersetzung das Wort 
„Verdienst" 	steht , 	finden 	sich ja 	im 	Grundtext meistens 	ganz 
andere Ausdrficke , und Jaschke ubertrug fast immer genau nach 
deco griechischen Wortlaut. 	Rom. 3, 24 z. B. wird (Ysiestiv (geschenk- 
weise 	umsonst) von Luther mit „ohne Verdienst" abersetzt , und , 
Rom. 11, 6 obx lg geywv mit 	„nicht arts Verdienst der WerkeTM. 
Aber in Traktaten and belehrenden Schriften , und auch in der 
Predigt und dem christlichen Unterricht haben Jaschke und seine 
Kollegen das Wort bsodnams sehr oft far Verdienst und verdienst-
liche Handlung gebraucht, und iii der ins Tibetische iibertragenen 
Kirchenlitanei der Bra dergemeine , d. h. in dem vor der Predigt 
verlesenen Kirchengebet, hat Jaschke bsodnams auch ftir das Ver-
dienst gebraucht, welches Christus (nach der Auffassung und dem 
Ausdruck der altlutherischen Dogmatik) ctir uns erworben hat, und 
durch welches alles eigene Verdienst unnotig wird. 

Ein Wort fiir Gott sollte sich eigentlich in dem, keinen Gott 
kennenden mid lehrenden Buddhismus nicht finden. 	Dennoch wird 
vom Volke das Wort• dkon-mtschog (das kostbarste Ding) in einer 
Weise angewandt, 	die dem Gebrauch des Wortes 	„Gott' 	nahe 
kommt. 	Der Ausdruck clkon-mtschog ist alten Ursprungs und 
wurde bei der Einfiihrung des Buddhismus zur Bezeichnung der 
buddhistischen Trias gebraucht, 	welche man dlcon-mtschog-gsum 
(Dreigott) nannte. 	Freilich reicht 	diese buddhistische Dreigottheit 
und auch andere hohe und hochste Gestalten des Buddhismus bei 
weitem nicht an unsern Gottesbegriff heran, aber man kann hoffen, 
dass das Wort dkon-mtschog durch die fortschreitende Ausbreitung 
des Christentums unter den Buddhisten 	allmahlich 	seine hohere 
Weihe erhalt. 

Ein Wort far T e u f el fand sich leicht in bdud, dem schreck-
lichen Damon , dem Gegner Buddhas. — Himmel mid Holle, 
nam-mkha und dmyal-ba, konnten ohne Bedenken der buddhistischen 
Mythologie entnommen werden, nur musste die Lehre bestrebt sein 
die Begriffe etwas umzuformen. — Das Wort Engel zu iiber-
setzen, hielt Jaschke das tibetische /ha (Geist, geistiges Wesen) fiir 
am 	meisten geeignet , 	erkannte aber, 	dass wegen des bei alien 
Buddhisten 	heutzutage 	so 	stark 	vorherrschenden Geisterglaubens 
mid Damonenkultus , die Zeit noch nicht gekommen sei es that-
sachlich anzuwenden und setzte dafiir phonya (Bote), ein Wort, 
welches such fiir jeden menschlichen Abgesandten gebrancht wird. 

Aber nicht bloss in der religiosen Terminologie, sondern auch 
in der einfachen Erzahlung ist den Eigentamlichkeiten des Landes 
Rechnung getragen. 	Bei der Geschichte von 	der Speisung der 
5000 Mann (Mark. 6 , 30-44), setzt sich das Volk nicht auf das 
„griine Gras' (Mark. 6, 39), obgleich ein Wort fiir gran vorhanden 
ist , 	sondern auf das 	,, blaue Gras ", weil eben in Tibet jeder- 
mann das Gras far blau halt. — Der Jairus wird zu einem rnkhanpo, 
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d. h. zu einem gelehrten Lama oder Kloster-Vorsteher gemacht, 
und all e Priester Israels sind Lamas. — Wenn es 1 Kor. 
10, 7 heisst , 	dass 	das Volk, 	bei 	der Feier 	des goldenen Kalbes, 
sich niedersetzte zu essen mid zu trinken, so sagt Jaschke 	,um 
tschang zu trink en ", weil der tsc,hang, das fast in jedem 
Haus hergestellte schwache Gerstenbier, in Ladak und Lahaul and 
in ganz Tibet das Nationalgetrank ist. — Bei der Heilung des 
Gichtbriichigen (Mark. 2, 1-10) sah sich miser Ubersetzer getrieben 
einen kleinen Satz einzuschieben, der zwar durch den griechischen 
Text angedeutet ist aber in den meisten Ubersetzungen doch nicht 
ausgefuhrt wird. 	Er sagt namlich v. 4: „sie schauf el ten die 
Er de v o m D ac he herunter", weil in Tibet, und wohl auch in 
Palastina , 	die flachen Holzdacher der Hauser mit einer fusstiefen 
Erdschicht versehen sind. — Das Gleichnis von den Weinschlauchen 
(Mtth. 9, 17. Luk. 5, 37. 38) 	liess 	sich natiirlich auf Tibetisch be- 
sonders anschaulich darstellen, da der Name fiir Schlauch (wenn 
auch nicht W e i n schlauch), rkyalpa, ebenso oft genannt wird, wie 
man Lederschlauche sieht. — Nimmt man dazu, class auch die in 
Tibet und den Grenzgebieten geltenden Miinzen (z. B. der diau, 
= 3 Anna 1 Paisa) und die daselbst gefertigten Tucharten (z. B. 
der snambu) in der Ubersetzung Verwendung finden, so muss man 
sagen , 	dass Jaschke's Ubersetzung 	etwas an die Bestrebungen des 
Ulfilas erinnert, den Goten die Bibel verstandlich zu machen , der 
sogar so weft ging, an die Stelle des Kreuzes den Galgen zu setzen. 
Jaschke geht ja auch in dem fur ,Kreuz" 	gewahlten Ausdruck 
fast ebenso weft wie Ulfilas, denn er nennt das Kreuz, an welehem 
Jesus gehangen , brkyang sching, durch welches Wort ein altes 
tibetisches Marterinstrument, ein grosser holzerner viereckiger Rahrnen, 
bezeichnet wird, auf welchen der Strafling gespannt und auf dem 
er gemartert wurde, durch Betropfeln mit heissem Wachs und auf 
andere Weise. 

Jaschke war schon als Lehrer am Padagogium in Niesky dafilr 
bekannt gewesen, vor keiner Sprachschwierigkeit zuriickzuschrecken 
und z. B. alle moglichen modernen Ausdriicke 	treffend ins Latei- 
nische ubertragen zu konnen. 	So wurde u. a. noch nach seinem 
Weggang von der Antwort erzahlt , welche er einem Schiller gab, 
der zu einem andem Schiller auf Lateinisch sagen wolite: „das ist 
echt 	Paul !" 	und der 	die 	Worterbacher 	vergebens nach 	einem 
passenden Wort Rix „echt" in diesem Sinne durchsucht hatte und 
nun schliesslich seinen Lehrer befragte. Jaschke antwortete sofort: 
„Paulum agnosco!" 	und gab 	damit gewiss die beste Ubersetzung 
jenes Ausdruckes1). 	— Diese Sprachgewandtheit kam nun dem 

1) Diesem Geschichtchen sei dem Unterzeichneten, welcher vor 50 Jahren 
jiischke's Schiller war, in der Prima des Nieskyer Piidagogiums, gestattet hinzu-
zufligen, dass er auch oft Anlass hatte seines Lehrers Gewandtheit zu bewundern 
in der treffenden Wiedergabe modemer Ausdriicke und Wendungen auf Lateinisch 
und Griechiscb. 	So z. B. wenn wir Artikel aus Pierers Lezikon ins Lateinische 
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Bibelitbersetzer trefflich zu statten, 	und es fand sich gewiss kein 
griechischer Ausdruck, den Jiischke nicht mit ziemlicher Leiehtig- 
keit ins Tibetische ubcrtrageii Mittel 	Etwas schwierig freilich mag 
es wohl bei einer Stelle wie Luk. 10, 29 gewesen -sein, wo es vom 
Pharisaer zu sagen gait „derselbe wollte sich selbst recht- 
fertigen ". 	Der Ubersetzer tiberwand die Schwierigkeit , indem 
er setzte: ,,der Pharisaer dachte: ich bin nicht -etwa so einer, der 
gar keine Religion kennt!" — Als es gait Ap. Gesch. 10, 10 von 
Petrus zu sagen , dass er verzackt wurde , sprach 	sich Jaschke 
aus, dass er nicht wohl thun wurde einen buddhistischen Ausdruck 
fur religiose Extase zu gebrauchen, deren es ja viele giebt nach 
der line der Entzuckung, sondern er sagt sehr schon : „Petri Seek 
wurde von Gott ergriffen". — 

Urn auszudriicken, dass bei der Heilung von Jairi Tochterlein 
Jesus ausser den Eltern drei Jiinger mit sich nah rn , braucht 
Jaschke einfach die Worte: 	„Jesus sprach zu den drei Jiingern 
„Kornm!" 	. 

Dies nur einige Beispiele, welche Jaschke's Sprachgewandtheit 
und seine Fiihigkeit zeigen ' auch beim pbersetzen ins Tibetische 
und auch bei schwierigen Stellen den Sinn des GrumItextes auf 
die einfachste und zugleich treffendste 	und fiir den Tibeter ver- 
standlichste Weise wiederzugeben. 

Endlich ist nosh bemerkenswert, wie jiischke die biblischen 
E i g e n n a m e n transscribiert mid wiedergegeben hat. Unverandert 
konnte er dieselben nur in wenigen Fallen aus dem Griechischen 
in 	das 	Tibetische 	hiniibernehmen 	und • einfach 	die 	griechischen 
Zeichen durch tibetische ersetzen. 	Selbst einen Namen wie Pe-trus 
warden die moisten tibetischen Loser pe-til aussprechen, und Kri-stus 
warden sie ,ti.til lesen. 	Er musste also in 	seiner Vbersetzung des 
Neuen Testamentes die Namen in jeder Weise der tibetischen Sprach- 
form anpassen. 	Aber er that nicht nur das, sondern or ging bei 

au ilbertragen batten (u. a. De risu), iibe, raschte und entzfickte uns seine schliess- 
licit vorgetragene Musterilbersetzung. 	Und als kb 25 Jahre spiiter in seinem 
vicisprachigon Himalaya-Tagebuch blatterte , war ich erstaunt , 	alle moglichen 
Erlebnisse 	auf der Reise oder der Missionsstation lateinisch und griechisch in 
klassischer Sprache geschildert au sehen. 	Auch Jitschke's seltene Begabung ftir 
die schnelle Erlernung lebender Sprachen lernte ich beurteilen , 	als ich 1853 
mit ihm die ungarisehen Karpathen bereiste, wo or don verdorbenen polnischen 
Dialekt der Eingebornen sehr gut verstand und mit ihnen sprechen konnte, well 
er zwei Jahre in anadenfeld in Oberschlesien verbracht liatte, wiihrend ander° 
theologische Stude»ten daselbst nur einige polnische Zahlen und Ausdriicke auf- 
zufassen pflegen, 	Auch die schwedische Sprache eignete er sich 	durch 	eine 
vierwochentliche Reise in Schweden vollkommen an, and in dem erwitlinten 
Tagebuch bedient er sich von den lebenden Sprachen am moisten der schwedischen 
und polnischen. — Diese 	aussergewohnliche sprachliche Begabung half natiir- 
lich such zu 	der so schnellen Erlernung des Tibetischen. — Weitere Nach- 
richten iiber Jlischke's sprachliche Leistungen und Arbeiten finden sich in meiner 
kleinen , vergangenes Jahr herausgekommenen Schrift: „Die Himalaya-Mission 
der Briidergemeine. 	Gfitersloh, C. Bertelsmann". 	 Reichelt. 
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den Namen immer auf die hebraische Form zuriick, wo eine solche 
vorhanden 	ist, 	weil 	sich 	diese 	viel gefitlliger• an den tibetischen 
Lautcharakter anschmiegt als die griechische. 	Fiir Ohristus nahm 
er also z. B. den hebrifischen Namen Messias, Maschiach; und da 
die Endsilbe ach im Tibetischen nicht moglich ist, setzte er dafiir 
ka; 	also ma-ski-ka fiir Christus ; 	und ebenso Ice pa ftir Petrus 
oder KnTicg. 

Dieses Zuriickgehen auf die helaritische Form , wo es angeht, 
verdient gewiss alle Anerkennung. 	Aber es fragt sich , 	ob nicht 
vielleicht Jaschke in der Anpassung an das Tibetische und an die 
tibetische nbersetzungsweise noch einen Schritt weiter hatte gehen 
sollen, und die biblischen Eigennamen einfach ihrer Bedeutung nach 
ii bersetze n. 	Tibetische Leser sind durch ihre game , 

b
ar6ssten- 

teils aus dem Sanskrit iibertragene Litteratur daran gewfilint alle 
Namen in ihre Sprache fibersetzt und dadurch auch gleichsam ganz 
in ihren Besitz zu bekommen, und sie warden auch in der tibetischen 
Bibel solche Namen-tbertragmag sehr willkomnaen heissen, warden 
diese tibetisierten Namen besser im Gedachtnis behalten und auch 
dadurch 	manche Bibelstellen 	besser 	verstehen. 	Jedenfalls 	solite 
diese, 	freilich nicht in jedem Fall ausftirbare Namen-tbertragung 
von denen auch ins Auge gefasst werden, die vielleicht bald die 
Aufgabe haben werden, eine neue 	verbesserte 'Ausgabe des von 
Jaschke 	iibersetzten tibetischen Neuen Testamentes vorzubereiten. 

Wir sind am Ende unserer Besprechung angelangt , und wir 
hoffen durch dieselbe u. a. auch dazu beigetragen zu haben, dass Jaschke 
auch in Deutschland immer mehr als Sprachforscher und Orientalist 
anerkannt und geschiltzt wird. 	In England 	ist 	ihm 	diese An- 
erkennung schon seit lingerer Zeit zu teil geworden, wahrscheinlich 
weil man sich da far Tibet, das Grenzland Ostindiens, und fiir die 
tibetische Sprache lebhafter interessiert als bei uns. 	Auch Austine 
Waddell , 	der 	neueste den Buddhismus behandelnde Schriftsteller, 
dessen standard work „The Buddhism of Tibet or Lamaism' fast 
alles vorher fiber diesen Gegenstand Geschriebene in den Schatten 
stellt, ist voll Lobeserhebungen fiber Jaschke und bezeichnet dessen 
Tibetan English Dictionary als eine unerschopfliche Fundgrube. 

Am 	meisten 	aber 	wird 	Jiischke 	natiirlich 	in 	dem 	kleinen 
Kreise der Herrnbutischen Briidergemeine hochgeschatzt, welcher er 
angehorte und ftir deren West-Himalaya-Mission er seine Sprach- 
kenntnisse verwertete. 	In 	diesem , 	zum teil aus semen Schtilern 
bestehenden Kreise wird der grosse Sprachgelehrte immer unvergessen 
bleiben. 
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Etymologische Miscellen. 
Von 

C. Bro ekelmann. 

1. Landauer. 

Stumme hat in der Finleitung zu den Tunisischen Marchen 
XX. it mid im Glossar zur Grammatik p. 159 das tuns. &dal aus 
dem franz. landau abgeleitet und dabei ubersehen, 	dass das Wort 
schon bei Vullers s. v. 33,x.ii belegt ist und als %.0,1? „chinesische 
Sanfte" bei BB. 200 s vorkommt. 	Das Wort dtirfte letztlich aus 
Ostasien stammen. 	Trotzdem diirfte Stumme Recht haben, wenn 
er &dal und landau etymologisch mit einander verkniipfen will. 
Man halt das franz. landau gewohnlich fur entlehnt aus dein deutschen 
Landauer und leitet dies voin Namen der Stadt Landau ab. 	Als 
Parallele dazu kann man zwar das franz. berline anfiihren. 	Aber 
man miisste zuvor nachweisen,dass derartige Wagers wirklich zuerst 
in Landau gebaut seien; den bekannten Vers aus Goethes Hermann 
und Dorothea darf man als Beweis daftir natfirlich nicht anfiihren. 
Noch weniger befriedigt die Ableitung von dem gleichfalls nicht 
nachweisbaren englischen Erfinder Landow. 	Ich hake Landauer 
far eine volksetymologische Umgestaltung des franz. landau, das 
ich weiter zunachst au 	span. lando „leichter mit Maultieren he- 
spannter Wagen' zurtickftihre. 	Das dtirfte, vielleicht mit Anlehnung 
an landa, aus arab. al-andid entstanden sein. 

	

2. 	Zu Vollers 	Bd. 50, S. 607 if. 

	

p. 614 1.-+X 	stammt nicht von l.*,4..., sondern umgekehrt 
NOldeke, Pers. St. II; 	p. 615 3;;....,0 Fraenkel p. 143; p. 616 ,.....i!u ...) 
aus ripa, 	p. 632 ,...i...,..0 aus aestivus , 	sind wiirdige 	Seitenstiicke 
zu 	....ii..,...).:.c aus antiquus, d. Zeitschr. 1891, S. 352. Lateinische Worter 
sind im Aitarabischen nur dann maglich, wenn sie durchs Griechische 
und Aramilische 	hindurchgegangen 	sind. 	p. 	621 ) i,. )).,.) hat 	mit 
,L:.........,3 nichts zu than, sondem kommt von >JBurg, Horn, Grund- 
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riss, nr. 125. 	P. 622 	f ir.,., Null 	gehort 	zu 	 .L, 	leer, 	was hat 

1p7/99o(poeia „Abstimmung“ damit zu thun? 	Ib. it. dogana stammt 
bekanntlich von ducana und gehort zu doge, dux. 	Ib. die Ableitung 
von surd dik 	aus sara(par)da(k) 	hat schon Noldeke, Mand. Gr. 
XXXI, n. 3 	zuriickgewiesen, 	vgl. jetzt Hiibschmann, Pers. Stud. 
p. 199. 	ib. Dass rz..,.,....1 	mit 	ovaipa 	nichts 	zu 	thurr hat, 	zeigt 
Noldeke, Pers. Stud. I, p. 420 ff. 	p. 632 nr. 26 ,.j.," Wolle, aus 
gossypium Baumwolle 	zeigt 	denselben methodischen Fehler wie 
p. 644 nr. 205 j..ft..::4L4-a , Kleider, aus ganiggr, krummer Sabel, wegen 
des d e u t s c h e n Mittelbegriffs Zeughaus. 	p. 636 	 ._.1 	nicht aus 
dem Persischen, sondern aus dem Aramdischen, Fraenkel ii. 5, dazu 
ass. agurru. 	p. 638 zu j „,;,.s und dem ass. tinuru, vgl. Delitzsch, 
Proleg. p. 146 n. 3. 	ib. nr. 79 vgl. Hiibschmann, Pers. St. p. 50. 
p. 641 nr. 156, p. 649 nr. 331 	„Wurzeln" werden nicht entlehnt. 
p. 644 nr. 205 vgl. zu p. 632 nr. 26; das Richtige Vollers selbst 
p. 613 1. r9! 	p. 645 nr. 240 zu 	 .K.......,=, 	 .K.,:::J vgl. Fraenkel p. 239. 
p.646 nr. 258 89 , syr. )1.0z, mischn. `rain Low, Pflanz. nr. 251. 

p. 647 nr. 262 )LLY aus cram. N7stp , 	von dem auch pers. kcizar, 
Noldeke. Pers. Stud. II. 	p. 648 nr. 287 00.,,, J.-1'0n , ass. kudinu. 
p. 652 nr. 45 Kamel und Elefant konnten wohl Goten (ulbandus) 
verwechseln . 	aber 	doch 	nicht 	Semiten, 	assyr. ibau? 	Delitzsch, 
HW. 76. 	p. 654 nr. 22 J.44, ag.? hx:o..., 	N"770,1t! 	p. 656 nr. 49 
zu marguna wage 	ich an 01....4333ii.4_4, j.gyvax) „Winzerkorbe' zu er- 
innern. 

3. 	Pluralis fractus 	im Syrischen. 

Als Barth, Nominalbildung § 263, den Gebrauch von Kollektiven 
im Syrischen besprach, hiitte er statt jiii,....i and J:e3.6 besser J.,,93:1: 

zu )°=°1,.., and g1 0L0 	K.110 zu J 	angefLihrt. 	Aus NOldekes Gramm. 
§ 146 ist bekannt, 	wie die Sprache verschiedene Versuche macht, 
den zuletztgenannten Plural den gelaufigeren Bildungen anzupassen. 
Daher mochte ich nun auch die Plurale J.  zu jft:, A,i, zu 
0 	7 	 0 	••• 

j:.
T 0
:3.0 zu J. 	als LTmformungen von *if.,°,,.., 	INL,  1.9.:;,0 1.143  

, 

ansehen. die urspriinglich als 3Lici zu j...,..i— 	gebildet 	waren; 	vergl. 
schon Barth, 473 n 1 und dazu p. 318, 5ff, 	• 
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.._ 
4. awl 

Zur Erklarung 	des 	syrischen 	,..;,7 	„ andrer “ 	hat Barth, 

Nominalbildung S. 319 ff. den rechten Weg gewiesen, indem er im 
westaram. rt.*: 

' 
fem. ,-Inx dasselbe Formenpaar erkannte, wie im 

* 	T: IT 
0 	.• 

' - ar. CrL..:;:dca=. fern. L5  ,.:::, lo.c . 	Aber er 	hat 	seine Beobachtung nicht 

richtig verwertet , wenn er nun v....,..:/ aus einem hypothetischen, 

urspriinglichen Abstraktum *-0-111,t und der Adjektivendung n ent- 
stehen lasst. Auszugehn ist. von dem Femininum. Als die Sprache 
in der Endung 8 nicht mehr das Femininum zu an filhlte, hangte 
sie an dieselbe noch einmal das Femininzeichen t an. ' So entstand 

K....;,.? mit Rukkacha des L, 	wahrend das L aller Nomina , in 

denen ein stammhaftes n demselben assimiliert ist, Qu'ggaj5, hat; 
vgl. Nold4e, Syr. Gramm. § 28. Dies neue Femininum verwandelte 
nun auch die 1Maskulinendung an in 8n. 	Im Plural aber hielt 
sich die ursprangliche Endung und das fem. Cowl  erzeugte den 

neuen Sing. 1.if,..../, den nur das Ostsyrische (gi• 	6 der Analogie 
des Masc. folgen lasst. 

5. Zu Vollers Bd. 51, S. 291/2. 
Dass lia?, aus dem 	entlehnt ist, nicht mit hebr. its, 

ar. cy;;;zverwandt ist , zeigt assyr. utlinu, atiinu; 	denn im Assyr. 
erscheint ja ar. c:•.), hebr. t5 als g. 	Ar. L:\.<\.:::, 	„betteln" kann nicht 
aus ),...Q.a. erklart werden ; denn dies heisst nicht „Gabe" sondern 
„Bestechungsgeschenk", 	,,„...& Fe. 	mid 	Pa. 	„bestechen". 	Bettler 
besticht man nicht. 
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Zur Chronologie des Kambyses. 
Von 

F. 11. Weissbach. 

Seitdem ich meinen Aufsatz 	„Zur Chronologie 	des falschen 
Smerdis und des Darius" geschrieben habe, sind zwei neue wichtige 
Arbeiten erschienen, 	durch die meine Anschauungen in einem 
Punkte berichtigt worden sind. 	Da ich auch glaube, einige Nach- 
trage zu beiden Arbeiten liefern zu ktinnen, so sei es mir verstattet, 
folgende 	Darlegungen 	hier zu 	vertiffentlichen. 	Sowohl P r Vg e k 
(Forschungen zur Geschichte des Alterthums. I. Kambyses und die 
Uberlieferung des Alterthums, S. 27, Leipzig 1897) als auch P eiser 
(in: Mitteilungen der Vorderasiatischen Gesellschaft 1897, SS. 299 f.) 
haben 	richtig 	gesehen, 	dass 	des 	Kambyses Unterkonigtum von 
Babylon in das 1. Jahr des „Kyros, Konigs der Lander", d. h. in 
das der Eroberung Babylons unmittelbar folgende Jahr fallt, und 
nicht etwa in das letzte Lebensjahr des Kyros, wie man fruher wohl 
anzunehmen geneigt war. 	Dies ergiebt rich schon aus den Datie- 
rungen von 4 Urkunden (Str. Cyr. Nr. 16, Camb. Nrr. 46 und 81 
und Peiser, Bab. Vertrage Nr. 24), von denen die erste datiert ist: 
10. III. des 1. Jahres „des Kyros, Konigs der Lander, des Kambyses, 
Ktinigs von Babylon", wahrend die 3 	andern aus dem 1. Jahre 
„des Kambyses, Konigs von Babylon" 	stammen und den Zusatz 
haben : 	„danials war Kyros Konig der Lander". 	Minder beweis- 
kraftig, wenn sie nicht iiberhaupt entbehrlieh waren, warden die 
Urkunden Camb. Nrr. 36, 42, 72 und 98 sein, die auch dem 
1. Jahre des „Kambyses, Konigs von Babylon" angehtiren, aber nur 
den Zusatz haben : „Sohnes des Kyros, Konigs der Lander". 	Peiser 
hat schliesslich noch mit seinem Hinweis auf den gangu von Sippar, 
der in den enten, 7 Jahren des Kyros wie im 1. Jahre des Kam-
byses .,Konigs von Babylon" Marduk-nadin4um, im 8. Jahre des 
Kyros aber wie in den Jahren des Kambyses „Konigs der Lander" 
Bel-uballit heisst, die 13eweisfiihrung vollendet. 	Mit vollem Rechte 
hat Peiser 	auf die 	Titel 	der beiden Ktinige in den in Betracht 
kornmenden Urkunden alles Gewicht gelegt, und obwohl Prakk 
(a. a. 0. S. 26) es fiir unzulassig erklart, lediglich aus dem kiirzeren 
Titel ,Kambyses, Konig von Babylon" zu schliessen, das betreifende 
Tafelehen sei aus der Zeit der Mitregentschaft, so folgert er doch 
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(a. a. 0. S. 28) aus der befremdenden Thatsache , dass aus dem 
Accessionsjahre des Kambyses kein Text mit dem kurzeren Titel 
erhalten ist, dass Kyros seinen Sohn erst im Verlaufe 	seines, 	des 
Kyros, 1. Jahres, wahrscheinlich am Neujahrsfeste zum Konig von 
Babylon habe 'ernennen lassen. 	Das Neujahrsfest sei aber wegen 
der Trauer vom 27. Adar bis zum 3. Nisan erst nach diesem Tage 
gefeiert worden. Am 4. Nisan habe Kambyses in Babylons Tempeln 
bereits Handlungen verrichtet , zu denen nur ein Konig berechtigt 
war. 	Soweit Pragek , 	dessen 	an letzter Stelle angeffihrten Dar- 
legungen auf die Nabuna'id-Kyros-Chronik (III 23 ff.) 	zurfickgehen. 

Betrachten wir die Sache noch genauer: 
In den Texten aus des Kambyses Zeit finden sich am haufigsten 

(fiber 300 Mal) der Titel: „Konig von Babylon, Konig der Lander" ; 
25 Mal „KOnig der Lander" 	(bei PrAeks Liste S. 26 ist hinzu- 
zuffigen Nr. 165 und wohl auch 249, zu streichen 358, 432, 433, 
439-441 und wohl auch 438); einmal findet sich der erste Titel 
mit einem versttimmelten Zusatz (Nr. 35); in Nr. 384 steht nur 
„Konig“; in Nrr. 27 und 29 fehlt der Konigstitel ganzlich; „Konig 
von Babylon" heisst Kambyses 21 Mal (in Prass'eks Liste sind die 
Nrr. 10, 54, 55 und 72 als irrtiimlich, 288, 404, 422 und 423 als 
wegen Textverstfimmelung zweifelbaft zu streichen). 	18 von diesen 
21 Daten gehoren in sein 1. Jahr; bei den 3 iibrigen ist das Jahr 
weggebrochen. 	Nichts liegt nfiher als 	die Annahme , dass diese 
gleichfalls aus dem 1. Jahr stammen, namentlich Nr. 419, wo das 
1. Jahr 	in 	dem 	verstiimmelten Kontext 	erscheint. 	Das 	alteste 
Tafelchen aus diesem Jahre datiert' 3. I. (Nr. 28). An diesem Tage 
ist also Kambyses in der That 	„Konig von Babylon" 	gewesen. 
Am vorhergehenden Tage war er es noch nicht , da das Tafelchen 
Nr. 27 zwar vom 2. I. des 1. Jahres des Kambyses datiert ist, aber 
ohne jeden Zusatz. 	Wir schliessen hieraus , dass der Prinz damals 
schon fur seine Wiirde bestimmt , aber noch nicht gekront war. 
Am interessantesten ist aber nun der Text Nr. 29, dessen Datum 
lautet: „Monat Nisan, 3. Tag, 1. Jahr des Kambyses, welcher vor 
das Antlitz der Priester hineingeht", bez. 	„hineingehen wird" Oa 
a-na pani (amel) (range pl ir-ru-ub-bu). Diese Urkunde ist dem-
nach wohl withrend oder unmittelbar vor der Kronungsfeierlichkeit 
ausgefertigt worden, Nr. 28 aber am gleichen kurz darauf. Kennen 
wir also den Anfang von dem babylonischen Konigtum des Kambyses 
ganz genau, so sind wir aber das Ende dieser Herrlichkeit um so 
weniger unterrichtet. 	Es ist 	von Pragek (a. a. 0. S. 35) richtig 
hervorgehoben worden, dass Kambyses in einer Urkunde vom 5. VIII. 
des 5. Jahres 	des Kyros (Str. Nr. 177) als 	einfacher Kfinigssohn 
erscheint. 	Er hat also noch vor dieser Zeit aus Griinden, die uns 
jetzt entgehen, aufgehort „Konig von Babylon" zu sein. 	Seine letzte 
Urkunde mit diesem Titel datiert vom 20. X. seines 1. Jahres (Str. 
Nr. 89, Pragek irrtfimlich schon 25. IX.). Am 17. I. des folgenden 
Jahres erscheint Kyros (Nr. 34) wieder als „Konig von Babylon". 
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In diesen 3 Monaten hatte also die Herrschaft des Kambyses caber 
Babylon ihr Ende erreicht. 

Kyros wird, gleich Kambyses, in den Urkunden teils als ,Konig 
von Babylon , Konig 	der Lander" 	(so aber 300 Mal), teils als 
,Konig der Lander", teils 	als 	,Konig von Babylon" 	bezeichnet. 
Far den letzteren Titel giebt Pragek 15 Stellen an, von denen wir 
jedoch Nr. 16 	als 	irrtiimlich 	und 	die Nrr. 11 , 13 	und 112 	als 
zweifelhaft ausscheiden mochten. 	So bleiben also noch 11 Stellen 
tibrig. 	Gehorten nun 	die Daten dieser Urkunden alle in die Zeit 
vor oder nach dem babylonischen Konigtum des Kambyses, so wurde 
niemand etwas auffalliges 	darin 	erblicken. 	So lange Kambyses 
nicht Konig von Babylon war, war Kyros nicht nur dies, sondern 
such Konig der Lander, und auch beides zusammen. 	Ebensowenig 
di rfte man einen Widerspruch darin finden , wenn Kyros zu der 
Zeit, wo Kambyses Konig von Babylon war, als Konig von Babylon, 
Konig der Lander bezeichnet wird. 	Damit ware 	einfach 	seine 
Oberhoheit zum Ausdruck gebracbt. Anders aber, wenn er wahrend 
der genannten Zeit 	schlechthin 	als Konig von Babylon erschiene. 
Dies ware eine unertragliche Kollision. 	Nun soli Cyr. Nr. 18 in 
der That vom 30. V. des 1. Jahres datieren, 	also aus 	einer Zeit, 
wo Kambyses gleichfalls Konig von Babylon war. 	Dies beruht 
jedoch auf falscher Erklarung des Textes, welcher lautet: „576 L U- 
GUL vom Tebet des 1. Jahres des Kyros, Konigs von Babylon, 
bis nun 30. Ab [natarlich des nachsten Jahres] vor 	amg-gum- 
ibagi'. Entgeht uns auch der genaue Sinn bei der telegraphischen 
Kurze des Schriftstiickes, so ist doch so viel klar, dass das Datum 
nicht mit der Zeit des Kambyses, Konigs von Babylon, zu kollidieren 
braucht, 	und 	ausserdem 	ist das Tafelchen nicht 	eine Urkunde, 
sondern anscheinend eine ganz private Notiz. 	Aus diesem Grande 
mochte ich auch davon absehen, es zur genaueren Feststellung des 
Endpunktes des babylonischen Konigtumes des Kambyses zu verwerten. 

Kyros hatte Babylon 	am 	3. VIII. 	des 	17. Nabuna'id-Jahres 
formell in Besitz genommen. Das alteste Datum der Thontafelchen 
ist aus dem vorhergehenden Monat (Str. Nr.-1), das jiingste Datum 
aus seiner Regierung 27. IV. 	des 	9. Jahres (Str. Nr. 341). 	Am 
12. VI. wird bereits nach dem Anfangsjahr des Kambyses, Konigs 
von Babylon, Konigs der Lander, datiert (Str. Camb. Nr. 1), sodass 
wir also die Zeit des Regierungswechsels , der durch den Tod des 
Kyros verursacht wurde, bis auf 6 Wochen genau bestimmen konnen. 
Das letzte Datum 	aus 	der Zeit 	des Kambyses ist 27. XI. seines 
8. Jahres (Nr. 	412). 	Hieraus 	mochte 	man schliessen, 	dass 	die 
selbstandige Regierung des Kambyses 	etwa 8 Jahre 5 Monate ge- 
wahrt habe. 	Ich selbst bin noch 	in meinem letzten Aufsatze in 
diesen Fehler verfallen und bekenne gem, 	class ich durch Prageks 
Andeutungen auf den richtigen Weg geleitet worden bin. Es bedarf 
dies jedoch noch einer ausfahrlicheren Auseinandersetzung. 

Nach Herodot III 66 f. hat Kambyses bekanntlich nur 7 Jahre 
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5 	Monate 	regiert, 	die 	nachsten 	7 	Monate 	bis 	nun Ende des 
8. Jahres seien durch die 	Herrschaft 	des falschen 	Smerdis aus- 
geffillt worden. Der ptolemaische Kanon giebt dem Kambyses unter 
Weglassung des Smerdis ebenfalls nur 8 Jahre. 	Und endlich be- 
rechneten die Agypter, wie dies Wiedemann (Geschichte Agyptens 
218 ff., Lpz. 1880) so salon gezeigt hat, 	gleichfalls ohne Berfick- 
sichtigung des Smerdis, die Herrschaft des Kambyses auf 8 Jahre. 
Dies sind drei Zeugnisse , 	an 	denen 	nicht 	zu riitteln ist. 	Pra'sek 
hat nun (a. a. 0. 19 1.) richtig hervorgehoben, dass die ununter-
bro chenen Datierungen mit dem 23. I. des 8. Jahres (Nr. 409) 
abbrechen, und dass die 3 folgenden Daten unverhaltnismassig weit 
davon und unter sich abstehen: Nr. 410 aus dem IV. Monat, Nr. 411 
3. VIII. und Nr. 412 endlich : 27. XI. 	Ebenso hat er bereits darauf 
hingewiesen, dass bei Nr. 411 die Jahreszahl verstilmmelt und des- 
halb unsicher ist. 	Wir k8nnen noch weiter gehen. 

. In Nr. 410 bezieht sich das Datum IV. Monat des 8. Jahres 
jedenfalls auf die kfinftige Erffillungszeit der Abmachung, wahrend 
die Abfassung (gemass Z. 22) im VIII. Monat, wahrscheinlich des 
vorhergehenden, also 7. Jahres des Kambyses, stattgefunden hat. 

In Nr. 411 wird Z. 2 auf eine Verpflichtung aus dem 4. Jahre 
Bezug genommen. 	Wir gehen deshalb wohl nicht fehl, wenn wir 
die verstilmmelte Jahreszahl in Z. 4 als 5 deuten. 

So bleibt nur noch das Datum von Nr. 	412 	(27. XI. des 
8. Jahres) zwar unangreifbar,  , aber doch so vereinzelt, dass in der 
That der Schluss nahe liegt, es deshalb unberiicksichtigt zu lassen, 
wozu uns die ilbrigen chronologischen Zeugnisse ohnedies notigen. 
Leider sind die Tafelchen Nrr. 410 , 411 und 412 alle mehr oder 
weniger verstilmmelt 	sodass 	der Inhalt nicht genan festgestellt , 
werden kann. 

Nehmen wir also an, dass das Tafelchen Nr. 409 vom 23. I. 
des 8. Jahres das letzte ist, wobei das Datum von Nr. 412 einst-
weilen unerklart bleiben muss, so liegt zwischen dem frilhesten und 
dem spatesten Datum ein Zeitraum von 7 Jahren 61 /2  Monaten, 
was nur 11/, Monat nrehr ist als Herodot angiebt. Wann hat nun 
der falsche Smerdis zu regieren begonnen ? 	Der Tag ist uns ja 
nach dem altpersischen Kalender iiberliefert: 9. Garmapada. 	Die 
Bestimmung dieses Monates ist Prgek misslungen , wodurch ihm 
viele vergebliche 11/Iiihe erwachsen ist. 	Da ich in meinem vorher- 
gehenden Aufsatz 	fiber 	diesen Gegenstand 	ausffihrlich 	gehandelt 
habe, brauche ich nur darauf zu verweisen. 	Der 9. Garmapada ist 
der 9. Nisan , 	aber nicht 	des 9. Jahres, 	wie 	ich 	frillier annahm, 
sondern des 8. Jahres. 	Nun befindet sick alles in schonster Uber- 
einstimmung. Gegen Ende des 7. Jahres des Kambyses, am 14. Viya- 
khna-Addaru -emporte sich Gaumata. 	Am 9. Garmapada-Nisannu 
des 8. Jahres ergriff er die Herrschaft. 	In Babylonien wurde in- 
dessen bis zum 23. d. M. noch der rechtmassige Herrscher anerkannt. 
Vermutlich lief bald darauf die Nachricht von seinem Tode ein; 
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denn bereits im Ajjaru wurde nach Barzija datiert. Am 10. Baga- 
yadig , d. h. Arahsamnu. 	(oder 	allenfalls Ti'gritu) wurde dieser von 
Darius gestiirzt; datiert wurde nach ihm zum 'letzten Male am 1, VII. 
Am 20. XI., immer noch desselben 8. Jahres, wurde zum 1. Male 
nach Darius datierti  mit dessen Regierung erst wieder die Schwierig-
keiten in der Chronologie beginnen. 

Man konnte fragen, 	warum 	ich nicht die relativen Datie- 
rungen in solche julianischer Zeit umsetze. 	Nachdem der Wiener 
Astronom E. Mahler (Denkschriften. der Wiener Akademie Math.- 
nat. Cl. 62, 6411f., 1895) 	die Anfange 	eines jeden babylonischen 
Monats der Jahre 747-212 berechnet hat, milsste das ein wahres 
Vergriagen sein. 	Ich 	muss jedoch 	gestehen, 	dass Mahlers Be- 
rechnungen, soweit ich sie zu kontrolieren vermag, mich mit Miss- 
trauen erfallen. 	In dieser Beziehung muss ich Opperts Ansicht 
durchaus 	beipflichten, wenn 	es mir auch fern liegt , 	alle seine 
Ausfiihrungen zu rinterschreiben I). 	An sich ware es ja nicht un- 
denkbar, dass die Babylonier bereits in vorseleukidischer Zeit eirien 
festen Schalteyklus batten. 	Aber wenn sie diesen einmal besassen, 
so 	ist 	es 	geradezu lacherlich, 	ihnen zuzutrauen, 	class sie 	durch 
aussere politische Ereignisse abgelenkt gelegentlich vergessen Mitten, 
das Schaltjahr an die richtige Stelle im Cyklus einzuffigen. 	(Mahler, 
Transact. of the 9th internat. Congress of Orientalists 2, 215. 	Lond. 
1893.) Und was soil man gar dazu sagen, wenn Mahler Jahre, die 
inschriftlich als Schaltjahre bezeugt sind, wie Nebukadnezar 2, 26, 
33, 41 ; Evilmerodach 2; Nabuna'id 15; Kyros 9; Darius' Regierungs-
anfang (= Kambyses 8) trotz den monumentalen Angaben als Ge-
meinjahre behandelt? 

Fur zuverlassig wird man die Bestimmung des 7. Jahres des 
Kambyses zu halten geneigt sein, aus dem ja zwei Mondfinsternisse 
mit ihren babylonischen Daten 	tiberliefert sind. 	Mahler giebt als 
1. Nisan dieses Jahres 5. IV. 523. 	Dagegen hat Epping denselben 
Tag auf den 6. IV. 523 berechnet und dazu beinerkt (Zeitschr. f. 
Assyriol. 5, 281, 1890), 	dass 	das Datum 	sicher sei. 	Der I.Tnter• 
schied ist allerdings nicht gross , aber doch gross genug, dass man 
Gefahr lauft , 	bei der Umrechnung in julianische Zeit nicht ein 
einziges Datum richtig zu treffen. 

Hiernach scheint es mir denn 	doch geraten, auf diese Ura- 
rechnung vorlaufig zu verzichten. 	Es ist sehr zu wflnschen, 	dass 
die von C. F. Lehmann in Verbindung mit dem Astronomen Ginzel 
geplante 	Bearbeitung 	der 	keilinschriftlich 	bezeugten 	Finsternisse 
zuverlassigere Resultate zeitigen moge. 
- 	— 

l) E i n Beispiel wenigstens: Oppert schreiht (S. 155 d. B.): „Die eanze 
Regierung Nabonids ist [bei Mahler] richtig; hier sind meine Arbeiten benutzt." 
Ich mochte wissen , ob Oppert diesen letzten Satz noch aufrecht erhalten wird, 
wenn ich ihm verrate, dass Mahler falschlich das 14. Jahr Nabuna'ids als Schalt-
jahr, und ebenso falscblich das 15. als Gemeinjahr angenommen hat. 
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Ein neuentdecktes Rcaka der Katha-Schule. 
Von 

L. v. Schroeder. 

Herr Dr. M. A,. S t e in, der den Kathaka-Studien schon so 
bedeutende Dienste erwiesen , hat mir bei seinem Aufenthalt in 
Innsbruck am 	31. August a. c. 	ein von ihm kiirzlich in Indien 
erworbenes Itcaka der Katha-Schule zur Durcharbeitung iibergeben. 
Ober welches ich mir erlauben mochte , an dieser Stelle Bericht 
abzustatten. 	Ida bezeichne dasselbe 	als Ms L. 	Es ist auf altem 
kaschmirischen Papier in kradd-Schrift geschrieben und durcbweg 
accentuiert. 	Die Billtter sind leider nicht paginiert , geh6ren aber 
zusammen; ihre Grosse betragt 17 X 25 Centimeter; ihre Anzahl 18. 
Alle Blater sind an einer Seite etwas defekt ; ausserdem findet sich 
durchweg in der )(title 	ein Loch , 	welches nach Dr. Steins Ver. 
mutung durch Mausebiss entstanden sein diirfte. 

Das Ms ist ganz vortrefflich geschrieben und accentuiert, und 
zwar ist die Accentuation die bekannte , schon mehrfach von mir 
besprochene der Katha-Schule. 	Der 	echte Svarita 	vor betonter 
Silbe wird wie gewohnlich durch das Zeichen ,., unter der resp. 
Silbe bezeichnet, z. B. Wk kErk u. dgl. m.; vor unbetonter Silbe 
auch 	das Zeichen <- 	unter 	der 	resp. 	Silbe , 	z. B. Ifx-44; It 
'fir M17( u. dgl. m. 

Neben dem Text findep sich wiederholt Marginal-Bemerkungen. 
welche nach Dr. Steins Angabe von einem sehr gelehrten kaschmi-
rischen Pandit aus der 2. Halite des 17. Jahrhunderts stammen. 
Es ist dies derselbe Pandit, der such die Marginal-Bemerkungen 
in dem frillier von mir besprochenen Iteaka-Ms G gemacht ; der-
selbe, von dem auch im Rajatarallgini-Codex des Rajamaka'• Ratna-
kautha wertvolle Korrekturen und Glossen stammen, und der in Steins 
Ausgabe der Rajatarailgini als A2 bezeichnet wird1). 	Unser Ms L 
diirfte demnach. wohl jedenfalls vor der Mitts des 17. Jahrhunderts 
nach Chr. geschrieben sein ; 	wie 	Lange vorher,  , lAsst sich jedoch 
vorlaufig nicht bestimmen. 

1) S. meine Notiz fiber das 	Rcaka G im Anzeiger der philos. histor. 
Classe der Wiener Akademie der Wiss. vom 10. Juni 1896, No. XV a. E. 
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Das Ms , enthalt nur Kapitel des Kathaka, welche mit Aus-
nahme des letzten, bei dem der Text abbricht, vollstandig gegeben 
sind. 	Es beginnt mit den Worten: 

irt wift ITO Irtmlv.iiti II " • fw til nwTN 4 
o • • wkiwiti wIT: o id' Irfitlifw Avig•fttqtif4rmivi o etc., 
d. i. 	Kath. 2, 14 vom Anfang, bis zum Ende. 	Dann heisst es 

(14: o =31-1.61:111,4 if 	o if kki V 4 Tizr(wr)ww V wpit 
litiTATTK etc., d. i. Kath. 11, 3 vom Anfang, bis zum Ende. 	Es 

folgt lath. 2, 7 vollstandig. Dann heisst es rf# =1. -,4 H iff W14 

tr(-* ITTWWIVITIT1 H Wr lifitinT 	VT O etc., d. i. Kath. 
16, 21 vom Anfang bis zum Ende. 	Dann heisst es TM' IIM1  o 
if W 	w•rkaw•rt o 	Es folgen Kath. 3, 2 und 3 vollstandig. 

Dann heisst es Tr4. rre* H 	Es folgt Kath. 18 , 16 auf dem 

innersten Blatte des Blatterpackens (14WZO in d e r Weise geschrieben, 
dass der Text fiber beide Seiten fortlaufend weiter geht. 	Folgt 

Kath. 8, 17. 	Dann heisst es Rfr o 	Tfff tivkLi. 	H 	Folgen Kalil. 

2, 5 und 2, 6 vollstandig. 	Dann heisst es KfW 33VW H 	Folgt 
Kath. 6, 1 vollstandig. 	Dann heisst es ‘fli lAVkt-f II 	II Wr 
WIT)* vi"KN 1:RWANTrrel II und nun setzt der Text in Kalb. 8, 2 
in der Mitte ein , um jedoch gleich abzubrechen , da die folgenden 

Blatter fehlen. 	Erlialten sind nur die Worte if *flit TV T#11- 

f1Wrcitri.4i li AWIttifW7110 ap-itr T das Weitere fehlt. 
_Nicht uninteressant ist es , 	den Inhalt dieses Rcaka mit den 

entsprechenden Teilen anderer Itcakas 	der Katha-Schule zu ver- 
gleichen. 	Man sieht dann die allgemeine tbereinstimmung in der 
Anordnung des Inhaltes, ebenso aber such erhebliche Abweichungen. 

Unser Ms L enthalt nach dem Obigem folgende Kapitel: Kith. 
2,14; 11, 3; 2, 7; 16,21; 3, 2; 3,3; 8, 16 ; 8,17; 2,5; 2,6; 
6, 1; 8, 2 (Fragment)1). 	. 

T1 sub No. 16  (d. i. 	die 	erste Tiibinger 13caka-Handschrift, 
im Katalog als M. a. I. 396 bezeichnet) enthalt an der entsprechen-
den Stelle folgende Kapitel: 

Kath. 2, 14; 11, 12 a. f.; 11, 13; 11, 3; 2, 7; 	16, 21; 2, 8 

1) Die auch in den andern Rcakas an 	entsprechender Stelle erscheinen-
den Kapitel des Kitthaka sind int bruck ausgezeichnet. 

Bd. LI. 	 44 
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-15; 14, 1 (sehr liickenhaft); 8, 16; 8, 17; 2, 6; 6, 1; 8, 2 (an 
derselben Stelle wie in L beginnend und ebenfalls gleich abbrechend). 

T3 (d. i. die dritte Tubinger Itcaka-Handschrift , im Katalog 
M. a. I. 398) enthalt an entsprechender Stelle folgende Kapitel: 

Kath. 2, 14; 11, 12 a. f.; 11, 13; 11, 3; 16, 21; 2, 8-13; 
14, 1; 2, 5; 2, 6; 6, 1; 8, 2 (ebenfalls beginnend mit Nit Vet 
'Ktfril3.‘ etc., hier aber bis zum Schluss des Kapitels fortlaufend). 

Der Berliner Codex Or. fol. 1412, das umfanglichste und 
vollstandigste 	bisher 	bekannte 	B.caka 	der 	Katha-Schule 	enthalt 
fol. 30 fg.: 

Kath. 2, 14; 4, 9 1und 10 ; 11, 13; 	RV. 4, 48 7,, 12; 11, 3; 
16, 21 (Anfang); verschiedene Verse; 2, 15; 16, 21; 	verschiedene 
Verse; 14, 10; 2, 8-13; verschiedene Verse ; 9, 19; 14, 1; 8, 16; 
8, 17; verschiedene Verse; 38, 1; 38, 2; 2, 5; 2, 6; verschiedene 
Verse; 13, 16; 6, 1; verschiedene Verse ; 10, 13; 8, 2 (von WO 
*I' TO:MK an, jedoch bald abbrechend, fragmentarisch). 

Wi fol. 95 fg. (die erste Wiener 13.caka-Handschrift) enthalt 
an entsprechender Stelle: 

Kath. 2, 14; RV 8, 56; Kath. 11, 12 und 13; RV 1, 24; 
Kath.. 11, 3; RV 5, 2; Kath. 16, 21; RV 7, 99 und 1001 Kath. 
2, 8-13; RV 4, 49 und 50; Ka,th. 9, 19 ; RV 7, 95; Kath. 2, 5; 
RV 3, 38; Kath. 6, 1; RV 2, 23; Kith. 12, 13; RV 10, 136 
und 137 etc. 

Man sieht bei der Vergleichung, dass keiner dieser fiinf llcaka- 
Texte ganz mit dem andern iibereinstimmt, wahrend im allgemeinen 
doch deutlich eine Ubereinstimmung in der Anordnung des Inhalts 
vorliegt. 	Die beiden Tubinger Mss stehen sich am nachsten und 
stimmen mit unserem Ms L in allem wesentlichen iiberein, indem 
sie fast dieselben Kapitel des Kathaka aneinander gereiht darbieten. 
Im Berliner Codex Or. fol. 1412 und in WI sind die entsprechen-
den Kapitel des Kathaka von Partien unterbrochen, welche in der 
Hauptsache dem Rigveda entnommen sind. 

Ein genaueres Studium der Itcakas darfte noch interessante 
Resultate abwerfen. 	Sie Bergen noch manchen, 	sonst nicht er- 
haltenen alten vedischen Text und lehren uns die Liturgie bei den 
hauslichen Riten kennen, die bei wesentlicher tbereinstimmung doch 
mancherlei Variationen aufweist. 
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Judenpersisch. 
Von 

Theodor Niildeke. 

In Stade's Zeitschrift f. d. alttest. Wiss. 16, 201 ff. macht Bacher 
nach einer dem Dr. Gaster in London gehorenden Handsehrift Mit- 
theilungen' fiber 	ein jiidisch-persisches Lexikon zum A. T. und in 
dieser unserer Zeitschrift 51, 392 ff. noch ausfuhrlichere fiber einen 
judisch-persischen Commentar zum Buche Samuel. Was die beiden 
Werke, von denen das erstere in der Mitte des 15. Jahrhunderts'), 
das andere wohl betrachtlich frtiher verfasst worden ist , ftir die 
Geschichte des Bibelstudiums bedeuten, hat Bacher, wohl der beste 
Kenner dieses Gebiets , hinreichend beleuchtet. 	Auch erhalten wir 
von ihm sehr dankenswerthe Angaben fiber die Sprache der beiden 
Schriften. 	Da ich mich mit dem altern Judenpersisch, so weit 
dessen Litteratur gedruckt vorliegt , ziemlich eingehend beschaftigt 
habe, so erlaube ich mir nun, zu den betreffenden Angaben Bachers 
noch einiges hinzuzuftigen2). 

Im Ganzen und Grossen gleicht das Persisch des Commentars 
und des Lexikons dem der Uebersetzungen. 	Die Bucher repra,sen- 
tieren eine specielle Gestalt eines vulgaren Neupersisch, das jedoch 
manches alterthiimliche 	erhalten hat. 	Die 	Sprache dieser Juden 
steht aber mit der gemeinpersischen Umgangssprache in viel engerem 
Zusammenhange als z. B. die von Shukovski (Materiali) behandelten 
Dialecte oder der der heutigen Parsen von Jezd (s. Justi in ZDMG. 
35, 327 ff.). 	Natiirlich muss .  man immer im Auge 	behalten , class 
auch 	unsre 	Verfasser 	bei 	der 	Uebersetzung 	biblischer 	Stellen 
sklavisch verfahren , dass man also nicht zu glauben braucht, 	die 

Leute hatten z. B. im Sprechen (.;I•als Artikel gebraucht und die 
Participia auf a ($ oder :it) unmassig geliebt; 	das geschieht eben 
nur, urn resp. 	den hebraischen Artikel und hebriiische Participien 

1) Die beiden Daten der Unterschrifc (St. 201) stimmen nicht zusammen. 
5219 	der 	jiidischen Weltiira fiihrt auf 1459 n 	Chr., 1711 Sel. auf 1450. — 
Mit S t. bezeichne ich Stade's Zeitschrift, mit M. die ZDMG. 

2) Vgl. meinen Artikel im Lit. Centralblatt 1884, 888ff ; den Salemann's 
in Kuhn's Literaturblatt f. orient. Philol. 2, 74ff. and den Horn's in Streitberg's 
Zeitschrift 	2, 132ff. 

445 
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wiederzugeben. 	Die Nachahmung des Hebraischen fiihrt zu ganz 
barbarischen Entstellungen des Persischen. Die echte Sprache jener 
persischen Juden , das wiederhole ich auch hier,  , 	ist bis jetzt nur 

in der von Zotenberg herausgegebnen 31...3i...) a:Li') leidlich zu finden. 
Die Orthographie schwankt namentlich im Commentar stark. 

Ein empfmdlicher Mangel ist, dass da das inl. a meistens nicht durch 
einen Vocalbuchstaben ausgedriickt wird. 	Einzeln ist das auch im 
Lexikon der Fall, z. B. 02.rriax St. 232 == L):::4it; sehr selten in 
den friiher edierten Texten. Auch finden sich im Commentar. grobe 
Schreibfehler2). 

Die auch in diesen Schriften herrschende Plenarschreibung des 
u zeigt uns wieder die bekannte Vorliebe fiir die Veranderung von 

a in u. 	So 	noch 	'1827Z1r1 , 	*1-#1:1 M. 412 = )1).4..0 wie -Itilnirs 
. - Jes. 40, 4; vgl. -ottmirt =-- ol —.10 ofter in Jes. und Ez. 	(Dagegen 

',Ntrtti 	„Genosse", St. 238, =--- 3L4,s; ). 	Hierher gehort aber nicht 
N:st15 , St. 236, das auch in andern jiidischen Werken vorkommt, 

denn da ist das u urspriinglich. Die Aussprache 1.3L:P wird durchs 
phl. 'Itinitir: gesichert, 	und dazu kommt diese judische Form: 
nur hu und chu wechseln im Tranischen im Anlaut sehr stark, 
nicht ha und cha. 	So auch UL... in den Mafittih al'ulum ed. 

van Vloten 	61, 3, 	wo 	mit Recht 	das 	arabische 	0..,..., 	.. -A:i 
davon abgeleitet wird3). Es ist eine Zusammensetzung von hu oder 
chu „wohl, sehr" und Lhdo , das im Schahn. ofter in derselben Be- 

' deutung erscheint (eigentlich „gleichend“). 	Ob die Aussprache LiLe.S0 
spater wirklich nach Analogie der mit , ham beginnenden WOrter 
eingedrungen ist, , oder 	ob sie einfach auf falscher Verniuthung 
beruht — das Wort war fiir die Lexikographen wohl obsolet —, 
das kann ich natiirlich nicht sagen. 	. 

So weft geht aber in beiden Werken das 	orthographische 
Schwanken nicht, 	dass auch x fiir k und = fiir g stande. 	•Itt-t.1:, 

1) Archly f. wissenseh. Erforschung des A. T., herausg. von Ad. Merx, 
1, 385ff. 

0- 
2) Einige kommen unten vor. So noch 'nil= statt liTZ. j....j..1, Veber- 

sc;tzung von 11"1n3 2 Sam. 22, 16 (M. 423, 21). 

3) Durchaus von (DL.. 	zu trennen. 
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St. 236 = 771 und in= ist richtig : phl. 7,,:,,w1:74, 
• 

up. Las... ts,otc 

ist falsch; das Wort stammt nicht aus dem Arabischen. Wohl mit 
UPSverwandt. 	Ebenso ist 	7 „Helm" St. 236, M. 399 allein 

0.- 
gut; L 1 : 3 " .3 reimt im Schahn. ofter auf marg „Tod". 	Ueberhaupt 
giebt es wohl im Np. kein einheimisches Wort, das auf rk aus- 
.lautete. 	-;'; „Fussstoss" wird durch laga u. s. w. bei Shukovski, 
Mater. 1, 190 bestatigtl). 	Dagegen haben wir in .1zzln = rkily:i 
M. 399 und p,e = Cyr,, „Laufer" eb. altere Formen mit Er- 
haltung des ursprfinglichen k zu sehn; der letztere Fall ist allerdings 
auffallend. 	Viel seltsamer ware aber ivolraz oder gar ltrimv 

„Ausdehnung" St. 235 = LA ..,:,,,,...?  , aber da ist sicher lt),-Ino= zu 

corrigieren. 	Anlautendes a wird 
gm — Alterthiimlich ist auch 

ja im Np. bald 
die Beibehaltung 

zu bi, bald zu 
des 	in 	den 

Pluralen 1A17= „Arnie M. 424, 9 und lr:T „Knie" ib. 1. 17 von 

...,..i( oder vielmehr 1:1T ziini oder eher zone M. 4132). 	Umgekehrt 
, — 

finden wir In-= als P1. von 	 ,...‘,:::, M. 408; it.trrrniN als P1. von:50.4)i 
M. 410. 	Ob hier wirklich ein h gesprochen, ist sehn zweifelhaft; 
vgl. -rzrrtitm, wechselnd mit 112.mtv.M „Offnung" St. 235 ---:-. --:. 	 A.d1...: 

und r7rop,r-In7 	„angemessen" 	St. 237 	=- 2,..x.....4i,....1 (bei 	welchem 
letzteren man die Mfiglichkeit, das it 
in Anspruch zu nehmen braucht). 

etymologisch zu erklaren, nicht 

Sehr auffallend ist die Schreibung .11 fur des i des Abstrac- 
tums im Lex., z. B. —rift; 2 „Freude" St. 237 = (...0,..4. 	Solite 
hier wirklich 	die 	alte 	phl. 	Form ih , 	welche 	allerdings 	in den 
arabischen Umschreibungen noch wiedergegeben wird, unversehrt 
erhalten sein ? 	Das ist immerhin wahrscheinlicher, als 	dass hier 
bloss eine orthographische Laune zufallig die 	alte Form wieder 
hergestellt batte. 	Zu beachten, dass im Lexikon auch die Verbal- 
abstracta auf die alte Endung 112.) (I vi-) 	fiir np. 	••• noch massen- 

haft vorkommen. 	Allerdin,,as spielt die Manier des Uebersetzers, 
der durch diese Formen hebraische Infinitive ausdriickt, dabei eine 
Rolle: 	nicht 	alle 	die 	von Bacher St. 232 ffi 	aufgezahlten Worter 

1) Bacher legt auf die Angaben bei Vullers hinsichtlich (.,6 und LS'.  u. dgl. 
vie! zu viel Werth. 	Grade t6 wird in 
unterschieden. 

den Handschriften fast nie von vS 

2) Shukovski 138 hat zond, z5nifi, zoni. 
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auf i'gn werden gemeiniiblich gewesen sein. 	Aber die Formation 
an 	sich war gewiss lebendig.• 	An 	11/).:•01 	„Kauf" 	St. 	233 	ist 
kein Anstoss zu nehmen, denn diese Abstracta gehn vom Prasens- 
thema aus, und das ist hier zunachst 0.1).„4. 	Erst nach Analogie 
davon oder von ahnlichen Formen 	ist 	aber iz:vni 	„zerreissen" 

,.. 
, gebildet, da das Prasensthema ),) ist1). 

Beim Verbuni finden sich sehr viele Causativa auf aniden. Von 
den bei Vullers nicht belegten fithre ich an 1-1,:trrnt „verffihren" 
M. 416 = 0,3,3..  _HI "4 in dem alten Korancommentar JRAS 1894, 
478 	und -r0:5v1z 	„spaltete" M. 417 --= 0,..).*.iLitKX:, JRAS 1894, 
474. Ungewohnlich gebildet ist '+ni= „du salbest" (Praes., nicht 

, .t 
Impt.) M. 407 Anm. 1.= ,h,..)...i L? . 

0 0...;.:,..,1 und 	,..).,..;31 werden auch in den Lexika 	als Neben- 0  
formen von C)01.;:...„1 und 001.;:ii aufgefithrt. 	Ich habe sie bis jetzt 
aber nur in jiidischen Schriften gefunden: Die Formen entspringen 
der Analogie der zahllosen Verba auf ejk.X.*. 

Hochst seltsam sind die im Commentar vorkommenden Formen 
des Impt. 	Pl. 	auf j, 	z. 	B. 	ri:=i 	„bindet“, 	1,:11,:!.= 	„weinet" 
M. 407. 	Daneben 	finden 	sich 	aber auch Formen auf 11. — 
Wenig befremdet dagegen, dass im Commentar die Endung des 
P1. 11' zu 1 abgesturapft ist M. 406 f., wie im heutigen Judenpersisch 
in Buchara, und in andem modernen Dialecten. 

• Ich gebe nun einige mehr lexicalische Bemerkungen. Wenn ich 
eine Anzahl der von Bacher unerklart gelassenen Worter glaube 
aufhellen zu konnen, 	so bleiben 	doch 	auch mir ziemlich viele 

ganz unklar. 	 :',1,..0 	 St. 215 ist 	 S Schahn. (Macan) „Grabscheit" 
1500, 6; Nasiri Chosrau, Sefern. 48, 16. — Wenn b5,3_,3 ,Sack" 
eb. wirklich indischer Herkunft ist, so ist immerhin auffallend, dass 
es 	wiederholt 	schon 	in Nizam almulk's 	Sijasetname 	vorkommt, 
z. B. 35, 5. 58, 6; vgl. Shukovski 160. — Ueber 632) 	„Rabe' 
= -itin= Jes. 34, 11 • s. Horn, Np. Etym. nr. 862; aber das np.. 
E.,•NS hat nichts damit zu thun. — itonrui ,Vorrath, Ausstattung" 

238 wird eh). persischer Plural vom arabischen L.51. oder vielmehr 

1) Sehr gut erkliirt Bacher M. 415 11.= „Schreibeu" --= u2,.,..i oder viol- 
0 

mehr %;,;,...:.:: 	als Analogiebildung 	nach jenen 	eigentlich 	ganz 	andersartigen 

Abstracta. 

2) 63. ist doch wohl ein Druckfehler. 
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dessen Plural 1;44 seine). — nr.-ini „Demuth" 238 ist ein apes 
phl. Wort; s. Horn," Etym. nr. 680. — Fur vz,t = Tv 239 schreib 
z-rvt „scharnlos“. — ;Mil „Sichel", auch von Castellus angefiihrt, 
.-----.-- 3.,:ki 	Asadi 83, 7, 	nach 	bekannten 	Gesetzen 	ebenso wie (710 
aus dathra (sskr. datra) entstanden. — Fur v,i:. „Keller' schreib 

.. 	_ 
tr+-q = Ly..).-; .. s. Horn zu Asadi 11. — '-il.::, 	„Dreschschlitten" ist 

.... 
.-- j..?.).„?. (unbelegt). .. :-:::tm 	„hungrig", ',...;:01:4 „Hunger" ist ver- 

einfacht aus .N.)...........‹, 	L5K.;,.......• P 	s. Cy  ,w ......,S bei Vullers und gusnd, gas- ...,  
negi bei Shukovski 181. 	Durch Analogie 	von 4,.: f...'; wird daraus 

. , 
welter 4a.::... 	(Vullers), 	'. ,~sul.a Jes. 8, 21 	und 	after. 	So 	in 	der 
2. Hilifte des 17. Jahrhunderts Raphael de Mans, Estat de la Perse 
(ed. Schefer) gcruchnegi faim (pg. 108); gouchne affame (pg. 225), 
— .irs, Name eines Gefiisses 	giebt wohl die arabisierte Form , 

... 
L3)3,3 wieder, nicht die eigentlich np. a.)30. — t-i=1;" ist :-=•-• LA.)? 

,colostrum" 	(unbelegt). 	Dies Wort ist 	von ,,a.:::.; (auch nnbelegt) 

und 2,.14 Asadi 85 zu trennen. — Steckt in r.:1=1 neben ..)L4.? , tiebers. 
, 

von n-ID, bliihen, Bliithe vielleicht wahiq ,z,:,...;::p ?..'"Mti; „Mutter- ; 
mund" 1st >1.9.) ' wofur ich ein halbes Dutzend Belege babe. 
ininn bedeutet nicht „Schnecke", sondem das Wort gehort zum 
Folgenden und ist das gewohnliche 0,........10 „wie ein Wurm , der 

zerfliesst". — In 	:175r.; 	„eine G-etreideart" steckt jedenfalls t..1 4 . 

Eine Exegese, die Zuckerrohr ins A. T. bringt (M. 419), kann auch 
den Reis da sehen. 	„Strohreis“ ? — p'z'n „Loffel“ ist das arab. 

..,, 
o.§.....1.4, 	als dessen chordsanische Form bei Vullers 2,,*.i..1,* angegeben 

... 	.. 
wird. 	Vgl. bii.z4, 	trrIn7; M. 419 	aus 	zs)e.2A. 	— 11::4w. 	„Wasser- 

Ohre' 	ist vielleicht in ITIM = t45-1..3 „ROhrchen" 	zu verbessern. 
Ich kenne dies Wort allerdings nur in andern Anwendungen. — 

1) Tither (370, das auf das lateinisehe horreunt iuriickgeht, s. Fraenkel, 
Die aram. Fremdworter in Arab. 136 und Ztschr. f. Assyr. 9, 1, wo eben der-
selbe die aramlisehe Form li,11r4 naehtragt. 
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Fur 0'.: 	Jeucht, frisch" 	schreib m: t,...i. — rollit ist urspriinglieher 
als 	....4)...1. 	S. Horn, Etym. no. 309. — iiNn 	,,Entgelt“ 	ist 06L:i, _1•• 	.,•• 
ein vielfach zu belegendes Wort. 

Zu dem nach arabischer Weise gebildeten -rim= von sl.,„ 
M. 400 	vgl. Q.:,,„SDL,;:,•,3L 	„Herrschaft" 	im 	Dialect der Parsen von 
Jezd ZDMG. 	35, 385. 	— 	Fur 	b..iL.?.. 	M. 401 	lies 4.,31.... 	Das ,.., 

6 
wird durch Shukovski 102 gesichert. — 11/ 4),4 „Anfang" 402 wird 
in doppelter Weise echt persisch umgeformt. 	Der Auslaut wird 
zur Abstractendung 1, und .b wird 	vor t assibiliert: viniEtt. — 

U. 
	ei.gentl.  h 	A 11 a hu a kb a r -1,t1n 	eb. 	ist 	vielleicht 	ar 

 

• 	let--:. 	/ 	0 	le 	•• 
rufen". Das wiirde gut passen zu der Bedeutung des, lauten Jubel- 
rufs der Heere 1 Sam. 4, 5. 17, 52. 	Daraus ware dann weiter die 
Bedeutung „Donner" entstanden. — tr-mt „waschend“ 402 gehort 
zu ircint Jes. 2, 22. 4, 14; vgl. ZDMG. 35, 360; Shukovski 152. 
— ,5ii31173 „Demuth" 404 zieht Bacher richtig zu (7:2:0 . 	Es 
wird aber ,v1E-lin oder gradezu ,s+-t r-nn herzustellen seine). 

r-rc=i 409 	iibersetzt 	1 Sam. 9, 24 wohl pit), nicht l'r; 
das ware imnier noch wunderlich genug. — A n g R,f t an k-ommt 
auch sonst in jiidisehen Schriften vor. 	Die Lexika kennen es aber 
nicht. — 'InalynN 410 = 0,-;.,45) JRAS 1894, 442. 	Gewohnlicher 
ist 0..;,.....i. — rrINI IN= .„behindert" 	ist 	wohl in rrail iN3 zu 
verbessern. — Fur '-ra',= (s. Seite 423, 8) 	„Nebel' lies -raiz oder 

`rat, .),L.L-1.; (arab. ).„...1<c). — lint nia ---, ',,s,ri'm ist 0,35S),)...a. 

— Zu loli 	411, das Bacher mit Recht = 0.973t.... 	„Pflugsterze` 
nimmt, haben wir wieder die dialectisch sehr verbreitete Form mit 
s. 	S. Horn, Etym..nr. 57. — 1- -.11--a ist verinutlich das tiirkische 

oLC).0 „Feste". — Die seltsaine Auffassung von ',:uno, r-e,z,72 als 
„Festung“ ,schon im Targum: t.t7:-.,11)-,t. — itt-t:', 	„kostet" 410 wird 
von Bacher mit Recht zu 	,.."......-:, 	gezogen. 	Dem Anschein nach 
ist also e.ca hies au's lochs entstanden, wie t.),..\.,,::,:"S 	aus 	ko c h'S'I:  
d h an u. s. w. 	Freilich stimint das 	wenn das Wort = . kaum, 
sskr. jca sein soil, — 'Heber iTit-i „zittern“, 	wofiir in den Pro- 
pheten 1'rr.7:k (mehrfach) 	s. Salemann a. a. 0. 85. — Fiir ra-11-; 
,,Ernte“ 	steht Jes. 9, 2 	und 	ofter 	1N- 1'11; 	etwa di(u)ravein zu 

sprechen ---= t.;:v.). — npinl, 	tipTli ist turk. 2,...c.3)10 „Comman- 

1) Eb. und sonst schreib L 	far 0.16 
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dant". — rronl 	„einholen' steht fur iTion "1-1. 	Dies 00..*,..,-) Jo 
hat schon Castellus (wohl aus der Pentateuchiibersetzung), und 1 Sam. 
15, 20 lesen 	wir -;"vn 	-lint 	„sie traf mit ihm zusammen". — 
ro, Uebers. von n:vn 1 Sam. 14, 14 (413) ist einfach 	„Krug". .iyf 
— Fiir in= „Stein" 	ist an beiden Stellen -vm zu lesen.. 	Dies 

' T17:‘,n oft in Jes. fiir 'm t. 	So j.....(, 7J".f, Anhang zu Macan's Schahn. 
2138, 14; Lcso)..f .,..,_< Anwari Suhaili ed. Ouseley 98, 7 v. u., wie 

noch im heutigen Paxsendialect von Jezd z1,..1' ......< ZDMG. 35, 367; J.. -  
vgl. Shukovski 147 (--= 	 .;,..m,), 	177 (--= z1,5) Jaba-Justi s. v. — 
t;-t77 i n5 fur "nix..-1 414 ist eigentlich „ich machte klein". 	Der- 
artige Redensarten braucht das WOrterbuch nicht zu verzeichnen. — 
tt - 	pl. Nm=', ist b...1, 04. So rrgib oft in den Propheten und auch in 

Qissei Danial „Flehn". — n-q1v, .1';11,z, rr;:n ”erschopft" ist tsA3L0, 
Vullers 2, 1126a 	(unbelegt)1). 	Die wunderliche 	Schreibung soil 
wohl die Triibung des Vocals ausdriicken. — 'num „Sage" ist nicht 

sondern das eben so oute 1...4,4 2). — In dem Musikinstrument ,L.:::,-;.,o, 

T".1.iti:, 	7.4" 	sehe 	ich 	eine Zusammensetzung aus 3L3 oder rs3.1..i 

„Rohr" mid j.„..:,.T. - 1-1 	als Uebersetzung von 'rtz--t ist vermuth- 
lich 4 	„Spitze" ; gemeint ist doch wohl die Stelle 2 Sam. 21, 163). 
— N-o:: "tib 	„meine Kohle" 415 (ct-In .0,nlo?) ist zwar einerseits 

., 
mit c  Bacher zu 3a- S hefer, Chrest. 2 , 245, 3; NizRmi , Iskender ) 
(ed. 1862) 252; vgl. Shukovski 140; und 3l.., 	Shukovski 	eb., 	aber 

andrerseits auch zu )Li,,. 	,LL.:) zu halten. — Welches, 
doch wohl arabische, Wort o,-;" „stark" vorstellt , habe auch ich 
nicht herausbekommen. 	Aus ti-Tv 	----- 	,.(7.- kann es nicht ver- c„ 
schrieben sein , 	dean 	die Bedeutung 	„gross" 	passt nicht zu den 
Stellen. — In oln:c, tri:lo = 	416 haben wir dieselbe Laut- 04.1: 
veranderung wie in timtrIti = 0LL;;;,1 Jer. 2, 22; St. 216, in dem 

1) Gewohnlicher ist 73‘..k.iLoo JO. 
2) j...:,3  = J.,..;:,3, 	wie 	verschiedene andre primae. J. 	mit 	primae. 	0  

wechseln. 
3) ka.....:3 „Schnabel" Gazophyl. 357; Shukovski 202 ist wohl dasselbe Wort. 
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schon sehr alten 	1 	aus Warahran und wool noch andern. — ri+? 
in= 	nrrne 	„zerstiickelte" 	ist of t!)cl . — "crtt,;St 	„einholen" 	ist 

.. 
--, 	0,....,..... JRAS. 1894, 454. -,-- 4=714 417 ist ts..C.,i'.  L.Plal. 	Der 
Uebersetzer dachte bei 	der Wiedergabe von .0:4: 	1 Sam. 13, 6. 
14, 24 	an 	li.5 	„Heirscher" ! 	— 	t-r-oosn 	n matt" 	u. s. w. (vgl. 
lw,itin St. 233) kommt ofters in jiklischen Texten vor; sonst kaum 
nachzuweisen. — `;) 	niini =---- rr3v2: und in? mi-syr = '1:=ri 
1 Sam. 15, 33 (418) gehort zu ‘33...c „einen Todten beklagen", wo-

von e,..),A.205  „Klageweib" ; s. Dozy s. v. — ltin:5= 420 sprich otkf, 

nicht a)  t L.i.S• — 3,='.7i 	„Sieb" 423, 13 — 3L.. ,. 	ebenso bei Shu- 
kovski 163 galbil. 	St. 236, 4 ',N=',a. 	Die Verwandlung des r 
in 1 u. a. auch in 1,,ini „Traubeu 421, 6 v. u. 

Ich schliesse mit bestem Dank fur das, was uns Bacher ge-
boten hat, und mit dem Wunsche, dass wir bald noch weitere, am 
liebsten recht umfangreiche, jtidisch-persische Texte erhalten mogen. 

Nachschr if t. 	Leider habe .ich bei der Ausarbeitung des 
Obigen iibersehen, dass Bacher in Stade's Zeitschrift 17, 199f. zu 
seiner ersten Abhandlung verschiedene Bemerkungen Fraenkel's mid 
Salemann's nachtragt und dass ' eb. 201 ff. auch Horn eine Reihe 
von Anmerkungen zu jener giebt. 	Die genannten Gelehrten haben 
mir da allerlei vorweggenommen; ich kann aber bei der Correctur 
meinen Aufsatz danach nicht noch umandern. 
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Das Projekt einer muhammedanischen Encyklopadie. 
Bericht von A. Sochi, 

erstattet in der Sitzung der D. M. G. an der Philologenversarumlung 
in Dresden. 

Linter den „Proces-verbaux" des elften , im September 1897 
zu Paris abgehaltenen internationalen Orientalistenkongresses findet 
sich als Heft Nr. 11 	ein Bericht I. Goldzihers fiber das Projekt 
einer muhammedanischen Encyklopadie. 	Dieses Unternehmen wurde 
zuerst durch die Initiative Prof. Robertson Smiths im Jahre 1892 
angeregt; dann wurde es am Kongress in Genf im Jahre 1894 
wieder aufgenommen , und es wurde damals G-oldziher eM Mandat 
erteilt, die Sache in die Hand zu nehmen. 	Nun berichtete dieser 
Gelehrte , was wthrend dieser letzten drei Jahre, besonders miter 
Beibilfe de Goejes geschehen ist. 	Mit Recht wurden zuerst Mit- 
arbeiter fiir die grosse Aufgabe gesucht ; dean eine der wesent-
hasten Vorfragen besteht darin, ob sich heutzutage Arabisten in 
gentgender Zahl finden, welche in den einzelnen Fachern , um die 
es sich handelt, wissenschaftlich so beschlagen sind, dass sie in den 
von ihnen zu liefernden Artikeln den Stand unserer jetzigen Kennt-
nisse in zuverlassiger Weise , teilweise auch fur Nichtfachmanner, 
darzustellen vermogen. 	Natiirlich wird das Suchen nach solchen 
Gelehrten in umfangreichem Masse wieder aufgenommen werden 
miissen, wenn erst einmal die „Cadres" der Arbeit ---. wozu auch 
schon ein Anfang gemacht wurde — festgestellt sind. 

Eine weitere Arbeit bestand darin, dass innerhalb dieser Cadres 
bereits such Stichworter, wenigstens probeweise, ausgewahlt warden. 
Nachdem durch Vermittlung de Goejes die kiinftige Herausgabe 
des grossen Werkes bei der Verlagsfirma E. J. Brill in Leiden ins 
Auge gefasst war, stellte diese Firma einen in ihrem Dienste be-
sclaiftigten Arabisten, Herrn Dr. Paul Herzsohn an ; von ihm liegt 
nun schon eine gedruckte Probe von solchen Stichworteni aus dem 
Gebiete der Geschichte und Geographic, Sage u. s. w. als Manuskript 
gedruckt vor, und zwar unter 	dem Titel: Erste Sammlung von 
StichwOrtern ftir eine Encyklopadie des Islam. 	Alit orientierenden 
Bemerkungen. 	Leiden, E. J. Brill 1897, IV, 64 SS. 	8°. 	In eine 
Diskussion der Prinzipien, nach welchen weitergearbeitet werden 
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soli, 'babel' wir tins • Wier niehi einzulassen. 	Jedenfails sited .die-
ienigen Orientalisten, welche Sick far das Unternehmen interessieren, 
der Firma Brill, zu Dank verpflichiet, dass sie es ant' dieSe Weise 
wesentlich gefordert hat. 	 • 

Da nun. abet sehon altein die Vorarbeiten Zeit uncl Gela 1 c osten, 
andernteils 	abet auch tmleugbar, 	'Wenn -etwas Gutes 	zu Stanch 
kommen soli, relativ hope Honorare bezahlt -werden sollten, ist der 
Verleger auf Unterstiliziing von seit.en gelehrter Gesellsehaiten mid 
Regierungen angewiesen. 	Ti'm .alie these weitergehenden Plane -und 
waiter zu thuenden Sehritte zu Mrdern, sowie. um im allgemeinen 
die gauze Ausftihrung des Places im Auge zu behalten, wurde in 
Paris von der .Seetion de rislam ein permanentes Comitd t„crewillilt. 
Dasselbe besteht aus den Herren: Barbier de Heynard-PariS; Browne- 
Cairibridge ; Goldzilier-BudapeSt ; de •Goeje-Leiden ; Karabacek,Wien; 
Graf C. von Landbetgirutzing; Baron von itosen - St. Petersburg; 
Socin-Leipzig; Stoppelaer-Firana BUR-Leiden. 

Wir wiinsehen nun dem Comitk . von. Herzen,• -rlasS  es die vial-
fachen, besonders such finanziellen Schwierigkeiten, welehe der AllS• 
Ailirung des Unternehmens noel). entgegenstehen, zu tiberWinden im 
Stan& seen nioge. 
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Zur syrischen Lexikographie. 
Von 

J. K. Zenner. 

Den syrischen Namen der Fledermaus jio 	.:9 leitet Bran 
o 	0 	 ., 

in seinem Dictionarium von J,4s und dem arabischen 0 0 Wurm 
ab. 	Warum soil 	die Fledermaus 	„Wurmvogel" 	heissen? 	Wie 
kommen die Syrer dazu , den „Warm", der zur Komposition hier 
benotigt wird, aus Arabien zu beziehen, da ihnen die eigene Sprache 
ftinf gut syrische WOrter zur Verfiigung stellt? 	Wie erkliirt sich, 
diese Etymologie vorausgesetzt, das Nun in dem abgeleiteten Adjektiv 

PEI,...;,9? 	Letzteres Wort setzt voraus ein jj,or,....9 = Ohren- 
vogel. In jeder illustrierten Naturgeschichte ist wohl die eine oder 
andere bildliche Darstellung zu finden, die keinen Zweifel aufkommen 
lasst, dass 	diese Bezeichnung der Fledermaus ungemein zutreffend 
ist. 	Audi die Naturwissenschaft kann nicht umbin bei der ganzen 
Familie der Vespertilionina den Ohren grosse Aufmerksamkeit zu- 
zuwenden (Leunis , Synopsis der Thierkunde I, § 115). 	Sachlich 
ware also die neue Etymologie durchaus zutreffend; sprachlich scheint 
allerdings eine Schwierigkeit vorhanden. 	„Der Stat. constr. kann nie 
vor dem, des Genitivs stehn" (Noldeke, Syr. Gr. § 205 B). ' Viel- 
leicht diirfte 	dieses 	„nie* 	etwas 	zu mildern sein. 	Schou Duval 
(Traite de gram. syr. p. 339) schreibt: Par un mélange des diverses 
constructions l'etat 	construit se rencontre , 	mais 	tres 	rarement, 
devant le dalath du genitif: ojick•_i? Kidia.* ,;.i» la vaisselle 

de sa table Josue le Styl. 69, 15; .4(14? ,:;:xja: les fours de ma 
jeunesse. 

Auch der erste Bestandteil der Brun'schen Etymologie bedarf 
einer Verbesserung ; 	er 	ist 	zutreffend 	insoweit Wurzel und Be- 
bleutung in Betracht kommen; aber die zu Grunde liegende Form 
ist nicht wohl jf.,..4, 	sondern J...46, das zunachst als Abstr. und 

Collectiv. von „...r.g aufzufassen ist. 	(Vg1.1;6.,1 Kriechen = Gewiirm, 

Brun und Brockelmann: 	 j;;21.6) zunachst „reptile', 	 „Heuscbxecken" 
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Brock. 	„locustae", 	3run : 	, logusta ' ),. 	hem 	entspregbend 1:4:4D 
zuntichst: Fliegen, Gefliigel, Vogel mid dann: Vogel. Eine 
Bezighung -biesteht oblerding,s zWiscben 1,4:0 und g;, b, .aber es ist 
night die der Identitlit , 	die Brun zu fuiterstellen scheint. 	(Vgl. 
Lagarde , 	tbersight 'fiber 	die 	im 	Aramilischen , 	Arabischen und 
Hehriiischen iih)iche Bildung der Nominal S. 141). 

§ 125 seiner , Grammatik achreibt 'Noldeke : „Vnter den mein-- 
lautigen m8gen sigh 	einige alte Zu ta lam ense tzungen r,er, 
stecken, wie z. B. Jio...".SZt Fled ermaus und dos stark verstiimmehe 

giii;ij (dessen aramitisghe Grundform ist. vvisaY), 	Ausserdern sind 

einige dieser.  Nomina Neiklachtig, Prenidw6rter zti sei4, r, B. Acw... 
1.4e i c h n. 	Nach 	dean 	Gesagten 	ist 	auch 	J;sliv„,tg. den ver- 

stiimmelten W8rtern beizutithlen, Jiizi .  thirtie in seinem zweiten 
Bestandteil ithnlich zu erkiiiren sein und schliesslich als gut syrisches 
Spracligut sigh entpuppen. 	' 
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Bernerkungen zu den judisCh-persischen Glossen 
zum Buche Samuel. 

(Vgl. oben S. 409ff.) 

Von 

Siegmund Fraenkel. 

No. 31. 	-:pi.-11 (tiplli) 	ist 	wohl 	identisch 	mit .".1_,)10 Vu11. 
I. 788. 	Auch das jiid. tip•ni Babl. Ketub. 62a, 35 (so nach 'Ankh; 
unsere Agg. haben die erleichternde LA. 	 ir) ist — trotz 
Perles Etym. Stud. 120 — dasselbe Wort. 	Auch das syrische 

Q? (Brockelmann 78a, 1. 2-4) wird davon kaum zu trennen sein; 
doch wird 	da als echte Form wohl '`jcoi? (an die Wurzel %, 
angelehnt) zu gelten haben, wRhrend die in unseren Codd. Uberliefer-
ten Varianten wohl nur auf die Abschreiber zuriickgehen. Dagegen 
ist das judische ivIli , das Wright zu dem syrischen Worte gestellt 
hat, gewiss davon zu trennen; denn es ist sicher (vgl. Levy, Nhbr. 
Wtb. I, 387") =— oeolinog i) (Ducange 333). 1, 7.1.7, das wie ein 
Plural aussieht , - ist wohl nur spatere Schreiberverderbnis. • Kaum 
Vpozwcov. 

1) Das Umspringen des Vokals der A cc en tsilbe ist trotz des R etwas 
aufffillig; vielleicht ist als echte Form *111'11 anzusetzen. 	Man harm sich 
dabei kaum auf j„liDCL. aus ikon berufen; denn hier 1st wohl als alteste Ent- 
lehnung ikon 

	

	aus EtXldl ,  anzunehmen, woraus dann nach echt syrischer ss?.0.4(?) 
Art unter der Analogie von Bildungen wie Ji-04.0 — JAI= die Form 11.130.. 
gebildet wurde. 	Diese behielt dann allein Geltung. 	Daneben wirkte vielleicht 
auch das sinnverwandte 1120.94. Auch jiid. echte Schreibung M17.3 (Levy 
II, 148 a) neben O1tt.1 (ib. 182 b) and Olt1 (I, 418a)). — 	 e0.00.&CC1 , das 
auch eine wunderliche Umbildung von orocxsiov sein muss, da aroixos in 
diesem Sinne nicht zu belegen 	1st, 	wird nur als R ti ckbildung aus einer 
f a Is chen Pluralfurm 	(Niildeke, 	Syr. 	Gramm. § 89 Ende) 	orkliirt 	werden 
konnen. 
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Not 46. 1.1•2, ist wirklich- nichts anderes. als das bekannte auch ' 
ins Aramaische (bon v.vz) und.Arabische (14).tibergegangene Wort, 
das- den. Itrug bezeichnet. 	Drive}} diese merkwiirdige tbersetzung 
des hebriaschen• ensue  „Ackerstiickg 	wird nun die Erklfirung, die. 
goldeke in ineinen .Aram. 1.reindW. 130 zweifelnd fiir rv,;', rim? 
gab, endgiltig sicher gestellt. Thatsitehlich bezeichnen diese W6rter 
also run ii chat ein Uass.  zur Aussaat and Bann die daimach be- 
; timmte Ackerfliiche. 

Ihia. 68''. 	irria , tbersetztingvon t-tvam, ist jedenfalls ,..--,-•--, arab. 
.,,,..e....p. 	Poch kOnnte Tiel/eiclit die iiidische Perm die urspriing- . .e.. 	..:, 

.fiche Lautfolge beWahrt Imbea; vgl. 	4T6Ideke, Pers. Stud. (Stzgsbr., 
Wien, Ak. CX171) 404 ,-- Sep. Abdr. 20 -,,-.- Ann 	2; LOW , Ar. 
P)t. 	145,, 3. 	 . 

No.' ,93. 	Die Glosse lim •:..v,-;lp zu z): scheint mir auf einer 
real obertlaehlichen 13etrachtimg dieses Wortes zu beruhen; dem 
Verfasser hat angenscheiril4ch izI;lb „Befehlshaber" vorgeschWebt, also 

X
,;L.-‘1.4 VOL 11 , 4144.. .(Zu ri fiir 	irgl. 	oben S. 399 L 11, 
ebenfalls yois N), 
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Abriss der biblisch-hebraischeri Metrik (Sehluss). 

Von 

Hubert Grimme. 

(Vgl. diese Zeitsehrift Bd. L (1896), S. 529ff.) 

tbereieht fiber die metrisehen Partien. der Bibel. 

Vor der Darleg,ung, welche Stiicke der Bibel in das Gebiet 
der metrischen Poesie gehoren, 	muss ich Stellung nehmen zu der 
Ansicht verschiedener Metriker, wonach in der Bibel ausser der 
rein prosaischen und der metrisch-poetischen StilaTt noch eine aus 
beiden gemischte, die der „rhythmischen Prosa" vertreten sei. 	Diese 
Redegattung existiert 	in Wirklichkeit nicht, und sie kann , nicht 
existieren, weil schon ihr Begriff den Regeln gesunder Rhythmik 
zuwiderlauft. 

Denn schon von jeder guten Prosa wird ein rhythmischer Gang 
verlangt, 	d. h. 	die wohllautende Folge von verschieden betonten 
Silben, die weiter durch Haltepunkte, welche 	durch die Gesetze 
der naturlichen Atmung diktiert sind, 	unterbrochen wird. 	Die 
,Poesie hat nun den Prosarhythmus durch die Anpassung an eine 
musikalische Begleitung in ihrem Accentreichtum wohl 	geregelt, 
aber auch geschmalert, und ebenso die ungleich langen Redeglieder 
in bestimmt lange Masse, Metra, eingedammt, entsprechend der be- 
schriinkten Melodieentwickelung. 	Demnach konnte man sich unter 
,rhythmischer Prosa" des Hebraischen etwa einen Stil vorstellen, der 
mit dem musikalisch beengten Rhythmus die Freiheit der prosaischen 
Sprechgliederentfaltung verbande. 	Also ware es vielleicht in Musik 
gesetzte Prosa? Das setzte aber eine Entwickelung der althebraischen 
Musik voraus , die das, 	was wir von antiker Musik kennen, weit 
aberschritte, und zwange uns , die musikalischen Kunstformen des 
gregorianischen Chorals und der modernen Meister, wodurch jeglichem 
Prosatexte ein genau passender musikalischer Rahmen 	geschalfen 
warden kann, schon fur Israels Sangkunst zu antizipieren. 	Oder soil 
man den Ausdruck so fassen, dass mit ATerzicht auf den musikalischen 
Vortrag nur deren Arsen und Thesen in die Prosa heriibergenornmen 
seien, wobei der Vorteil der viel mannigfaltigeren prosaischen Be- 

Bd. LI. 	 45 
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tonung geopfert sei , ohne als Ersatz 	dafiir die Reize des musika-
lischen Begleitelementes hinzuzufiigen ?  

Wie man also den Begriff auch fassen niag , stets erweist er 
sich als schiefe Phrase , die sich hoffentlich nicht Anger durch die 
biblische Philologie hindurchschleppen wird. 

Nach ihrer Entfernung konnte es scheinen , als ob nun eine 
grosse Zahl von Bibelstiicken, von ihrer, wenn auch nur losen Ver. 
bindung mit der poetischen Stilgattung abgelost, endgiltig der reinen 
Prosa zugeteilt werden miissten, und sa der Bereich der biblischen 
Poesie .sich gar sehr verengte. 	Dem gegeniiber behaupte ich, dass 
nicht nur alles , was man bisher fur „rhythmische Prosa" ansah, 
sondern noch viele angeblich rein prosaische Abschnitte nach den 
Regeln der strengmetrischen Poesie zu messen sind, 	und 	somit 
letztere einen Umfang erhalt , wie ihn der kiihnste Metriker bis 
jetzt nicht ahnte , und der der Bibelphilologie zwar neue Arbeit, 
aber auch reichsten Gewinn fur lange Jahre hinaus verspricht. 

Die metrische Wertung der einzelnen Biicher der Bibel moge 
ein Gesamtblick auf die Hauptklassen der hebraischen Poesie vor-
bereiten. 

Zunachst zahlt miter die metrische Poesie das reine Lied, d. h. 
das zum Einzel- wie Chorgesange , meist wohl mit instrumentaler 
Begleitung, einmichtete Gedicht ; hierhin gehoren die Psalmen, die 
Lamontationen , 	vielleicht 	das Hohe Lied, 	endlich 	nicht wenige 
historische Lieder der Alteren wie jungeren Zeit. 	Metrisch thnt 
sodann die Form der hebrilischen Spruchweisheit, sowohl wo sie in 
kurzen volkstiimlichen Kraftworten redet , z. B. im Hauptteile der 
Proverbien , als auch in der damns • entwiekelten philosophischen 
Betrachtung , wie der Einleitung zu den Proverbien , in Hiob and 
Koheleth. 	Weiter haftet das metrische Gewand untrennbar an 
der Prophetenrede, so oft sie im Namen Gottes und mit aus-
driicklicher Berufung auf seine Inspiration vorgetragen wird; and 
es sind nicht allein die. Bucher der grossen und kleinen Propheten, 
die in ihren Vortrilgen unter die metrischen Regeln fallen, sondern 
auch die in den historischen Schriften enthaltenen prophetischen 
Spriiche — wobei die Kritik allerdings ofters mit Textverderbnis 
infolge mangelhafter Tradition 	zu recimen hat; 	endlich war die 
poetische Form den Prophetenergiiisen iiberhaupt so typisch , dass 
auch der aramaische Daniel seine Reden im Metrum vortragt. 

Nicht darf es uns verwundern , keinen Ansatz zum metrisch-
poetischen Stile in der objektiven Erziihlung zu finden ; denn die 
gleiche Erscheinung begegnet uns in den meisten anderen semitischen 
Literaturen and muss als im Geiste des Semitenstammes tief be-
griindet angesehen werden. 

Die folgende Ausfiihrung dieser Vorbemerkung wird bezuglich 
der Bucher lied- und spruchartigen Charakters summarische Angaben 
iiber das Vorkommen der verschiedenen Metra und sodann ver-
schiedene grossere Abschnitte in metrischer Analyse mit philologischen 
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Bemerkungen geben, jedoch die Psalmen unberiicksichtigt lassen, 'fur 
die sich ausfiihrliche Beispiele genug im. ersten Teile 	dieses Ab- 
risses finden. 	Bei den prophetischen Schriften wird in Anbetracht 
der haufig wechselnden Versmasse kein metrischer lJberblick ge-
geben werden; Beispiele, in denen jede Art von Metrum vertreten 
sein wird , sollten hinreichen , um unsere These nom metrischen 
Aufbau der Prophetenrede zu begriinden. Von den im Pentateuch, 
dem Buche Josua und der Richter vorkommenden poetischen Stiicken 
werden die langeren beziiglich 	des Metrums kurz charakterisiert, 
die kleineren metrisch zerlegt und 	kritisch 	behandelt; 	hingegen 
bleiben diejenigen in den Konigsbiichern und der Chronik einst-
weilen noch unbrfieksichtigt, weil ihre Analyse einen zu grossen Raum 
beansprucht und 	endlich 	auch 	die 	Frage 	each 	der 	metrischen 
lirgestalt zahlreicher prophetischer Ausspriiche noch 	zu viel Vor- 
arbeiten erforderte. 

Die Beispiele sind so eingerichtet, dass auf die Kummer der 
S trophen - d. i. nach bisheriger Auffassung der Verse -
die Hebungszahl ihrer Verse - bisher V e r s g lie der genannt - 
end in eckiger Klammer das Schlusswort jedes Verses folgt. 	Die 
gelegentlich beigefiigten Bemerkungen dienen dem xnetrischen und 
inhaltlichen 	Verstandnisse 	der Strophen , 	wobei 	nicht selten der 
bisherige Erklitrungsweg verlassen wird. 	Fur die Frage, wane ein 
Wort zwei Hebungen reprasentiert , sei hier noch einmal auf das 
,Morencresetz“ (Bd. 	S. 540 ff.) verwiesen, das jeden einsichtigen Leser 
in den Stand setzt , bei Kenntnis der Zahl der Hebungen eines 
Verses sie richtig 	zu 	verteilen ; 	dagegen ist meist besonders 	an- 
gemerkt, 	warm 	eine 	Hilfssenkung 	hinter 	viermoriger 
h au pttonig e r Silb e entwickelt werden muss. 

P sal me n. 	Metrum drei- , vier- 	und fiinfhebig. 	Im ersten 
Buche stellt sich 	das Zahlenverhaltnis der drei Metra folgender- 
weise : 

Dreihebig: 2, 3, 6, 8, 15, 18, 20, 22 (str. 28-32 fiinfhebig), 
24, 26, 33, 34, 36, 38, 39. 

Vierhebig: 4, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 19 (zweite Halfte funf- 
hebig), 21, 	25, 	29, 30, 32(?), 37, 41. 

' 	Funfhebig: 1, 5, 7, 	11, 	14, 23, 27, 28, 31, 35, 40. 
Hobe Lie d. Metrum drei-, vier- und funfhebig; zum Beispiel : 

cap. 4 + 5, 1, 	drei Lieder bezw. Bruchstiicke enthaltend , wovon 
das erste cap. 4, str. 1-6, funfhebig, das zweite, str. 7, funfhebig, 
das dritte, str. 8-16 - cap. 5, str. 1, vierhebig gebaut ist. 

H i o b. 	cap. 3, 2-4 2 , u rein dreihebig , mit Ausnahme von 
27, 4-6 und 28, 1s-19 (Lob der Weisheit), die schon durch Mr vier-
hebiges Metrum sich als spatere Einschiebungen verraten 9. 

1) Siehe melee metrisehe Bearbeitung des Hiob in den niehsten Herten 
der Tiibinger Theol. Quart. Sehr. 

45* 
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L a m ent a ti o n en. 	cap. 1-4 ffinfhebig, cap. 5 dreihebig. 
cap. 1. 	1) 5 + 5. + 5 [tIr — t':iirm — =17]. 	Ich halte v. 1 

fur metrisch korrekt; -17147 karm mit seinen 7 (namlich 3+2+2) 
Moren keine Hebung beanspruchen. 	Man beachte ein fiir all e 
Male, dass bei Panultimabetonung eine offene Ultima 
stets nur zweimorig is t. 	So ist keinesfalls mit Budde (zum 
hebr. Klagelied, in Z. f. A. W. 1892, S. 265) das an unserer Stelle 
durchaus notige 1,;::-; zu streichen. 

2) 5 + 5 + 5 [;7,T7' — t.7,:: — c'?]. 	In v. 1 macht 
mcir?i-) das Metrum zu lang, weshalb riv;1.) oder rivrTn zu lesen 
sein wird; ich iibersetze mit Beobachtung von 1 postpositivum: ,,und 
selbst nachts da ist die Throne auf ihrer Wange". 	In v. 2 lese 
kb — mit leichter Umstellung wie str. 9 — r1) tr!n;; 1:.,3, wodurch 
eine sonst fehlende Hebung gewonnen. wird. 	Beachte in v. 2 .-'/ 
mit Hebung, V. 3 -14 in der Senkting. 

3) 5 + 5 +5 [n-ir 	— rlin? — t.iikt7i-.1-;']. 
4) 5+ 5+5 [iil: — trt:Vm — re]. 	In v. 1 streiche ich 7; 

vor ,* das entbehrlicher ist, als ,t:•3? (Budde); in v. 3 seize (nach 
Pe§itta) 1 vor ;-,1,17.frirl:, wodurch es 2 -Hebungen erhalt. 

5) 5+5 +5 [1',i3 — ..,,;,.tip — -4]; v. 2 fehlt eine Hebung, 
die man durch Unaanderung von nrr,  in t, t•t gewinnen konnte. 
In v. 3 lies pausales •+.,;:? statt •+, wodurch -1*.,;.p';. 	zweihebig wird. 

6) 5 + 5+5 DIn 7.; - rinv - trtN. 	Hinter 1i"; Hilfs- 
senkung. 	In v. 2 entspricht die Konjektur von Thenius 7-, .7 

• , 
gut der Metrik. 	In v. 3 tragt In'??,1 zwei Hebungen; das bedeutet 
Lange des Sere , entstanden durch Monophthongierung von alterem 
a + r , welcher Konsonant hier wie N in nytt u. s. w. behandelt 
ist (vgl. GHAV. S. 136). 

1 	I 

7) 5+5+5 [7,-I1.17;.1 --,-- ;7;'? — 'Trtz147?]. 	Der 	Zwischensa.tz 
-',Z bis n-j-i? ist mit Budde auch mit Riicksicht auf den wenig passen- 
den Sinn zu streichen. 	Hinter ;7;;;: Hilfssenkung. 

8) 5 + 5+5 [n.v;',-) — :71;77;! — n'int]. 	Das in v. 1 	iiber- 
schilssige -ir''s 	ist vor v. 3 	zu setzen, dem sonst eine Hebung 
fehlen wiirde. 

9) 5+5 +5 [7n1riN — r;'.?  — =::*]. 	In v. 2 betone wie in 

str. 2, 2 `Y7 nr;n? Ini; hinter t*i.',.t. Hilfssenkung. 
10) 5+5+ 5 [titre;-r» — m.:1:17?z.: — tj. 	In v. 1 lies trni 
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(mit Hilfssenkung) statt des unmetrischen it'-q ; hinter 17".-i 	und ','1 'n 
Hilfssenkung. 

11) 5 +5+ 5 	[t:1:-.; 	--- uip;3 — rl'.F. '2iT]. 	In 	v. 	1 	fehlt 	eine 
Hebung; so wird statt riz,- ,? wohl ;717:;F-17 .  (Volksgenossen) zu 
lesen sein. 

12) 5 + 5 + 5 [,til'l — "1? — ir4N]. 	In v. 1 lies statt 10•07.1.; WI 
das fast gleichklingende 	Lo ,7i..1(z.:), 	d. i. 	1. pers. Imperf. Qa1 von 
r 	„ich beschwore 	euch"), 	das 	auch 	der cram. rbersetzung 
lln', rris,atti entspricht; class dem akrostichischen Buchstaben noch 
eine Silbe mit 	tt 	voraufgehen 	darf, lehrt Ahnliches in syrischen 
Gedichten. 

13) 5 + 5+5 	[rcz -.1-.ti,* — lint,t — rrn]. 	In 	v. 	1 	ist 
Noldekes Konjektur t-rini,  sinnVoll und metrisch korrekt. In v. 2 
lies tliz mit Hilfssenkung. 	In v. 3 fehlt eine Hebung, weshalb 
vielleicht ti!,'r,-.',?, 	zu lesen ist. 

14) 5 + 5 + 5 [WW:1;71i27 — 	— tlp]. 	In v. 1 lies ^',.s .,statt statt 
des unmetrischen .....: 	„gekettet sind auf mich meine Vergehen; in 
seiner Hand werden sie zusammengehalten (— wie Ziigel —)". 

15) 5 + 5 + 5 [-,;Ij?'; — , ,,,n-In — n7t-r7]. 	In 	v. 	3 	hinter 
It'IN Hilfssenkung; 	von Streichung 	des 	1-01r); 	oder r= (Budde) 
kann keine Rede sein.  

16) 5 + 5 + 5 [o71z — n#: — =2.itz]. In v. 1 rechtfertigt die 
Metrik die Streichung von einem -,;-, 	(Budde). 

17) 5 + 5 + 5 Lora,; —1,-At.  — :71,n3.,?]. 	In v. 1 stelle ich 
:7'?  hinter m 	V. 3 	hat 	eine Hebung zu wenig , 	darum lies 

7.7,;,;7? statt 	t:7,;, .. 
18) 5+ 5 + 5 [,17-07,4s,  — ,;k7,-7: — ••;•.1.j. 	Hinter p.or! 	Hilfs- 

senkung. 	V. 3 wird erst metrisch richtig bei der passenden Um- 
, 

setzung 	,th.lril ,n11-rm. 
19) 5+5+5 rT7]'.1— '17,:g.$ — tt,p;p',1. 	In v. 2 	kOnnte man 

die fehiende Hebung durch Vorsetzung von ..• 	gewinnen (Budde 
setzt 	mi,.. 	ein). 

20) 5 + 5 + 5 [1-77,:rj — nr,ri, — n:y`x]. 	In v. 3 hinter 
limp Hilfssenkung; 	statt 	nnn = 	lies vielleicht rilv,In (Budde rilzp). 

21) 5+5+5 [,-,,, — -,* — ,1:,5:3]. 	Das von v. 2 an metrisch 
nicht alles in Ordnung ist, sah schon Budde und wagte eingreifende 

• 1) Also ware den Verben primae ii, die im Imperf. den Vokal 6 entwiekeln, 
ausser rr,:: (vgl. GHAV. S. 136, Anm.) noch ril", 	hinzuzufilgen. 
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Umstellungen. 	Doch kotnint Sinn und Metrum in beste Ordnung, 
wenn man 	It., statt ••• It..; 	liest, wodUrch 1) der Tonzusammen- 

stoss 1 	
"'
;J *irt!-1 gemieden wird, 	2) ":itiz: 	nicht 	mehr 	olme Objekt 

' 	T 	• T IT  

steht, 3) alles Folgende in einem regelrechten fiinfhebigen Verse zu 
lesen ist: ";7:.3 1"r"rn rIg72-ti" 4".".Nr.7 .ci"t47 nr..N „so handle du, fuhre 
den Tag herauf, den du verkiindet hast, und lass sie werden gleich uns". 

22) 5 + 5+ 5 	[ieF  — .7. .ip — -,:..1]. 	In v. 	3 hinter riVD 
Hilfssenkung,  daher %;^,';N. 

Pro verbi en. Die Einleitungsreden cap. 1-9 meist dreihebig 
(doch vierhebig 1, ).5 f., 3, 11-18, 27-29, 6, 13-15, 8, 32-36 und einiges 
andere); das folgende bunt durcheinander drei- und vierhebig, selten 
fiinfhebig. 

cap. 17. 	1) 3+3 [r.l .  — =,-1]. 
2) 4+4 [u.5,:7; — ;-(71-;ifl. 
3) 4 + 3 {=7:1', — r1:) ,]. 
4) 4 +4 [13t — rir-t]. 	Hinter =41;37,7: Hilfssenkung. 
5) 4 + 4 [Trttigy — r-rzr]. 	Hinter "t, 	Hilfssenkung. 
6) 3 +3 [=";4 — tr7izt.3). 
7) 3 + 3 ["1173 — '17,10. 
8) 4 + 3 [1,1?_;:r 	— ' ,#;"1. 
9) 3 + 4 [m.r.  — q*N]. 
10) 3  +3  [1' 7.? 	— Mk17.;]. 
11) 3 + 4 [Y1 — 'it]. 
12) 4 +2(?) [1:i"b. r — irk")kt]. 	Hinter t ji:1 Hilfssenkung. 
13) 3 + 3 [r:i'a — iril]. 
14) 4 +4 [liiy. — tiit:.7]. 	Hinter nr,;ir; Hilfssenkung. 
15) 4 + 3 [p,ist — 117"pILA. 
16) 3 + 3 [b"r.-?; — 11,]. 	Betone rii nt. 
17) 3+3 [r7r7; — -7.'4]. 
18) 4+ 4 [:-4 — Inn]. 	Hinter r.;.il Hilfssenkung. 
19) 4 +4 [min — `t :v]. 	Hinter n:-.* Hilfssenkung. 
20) 3 + 4 [=it — rin4 
21) 5 [b ..;]. 	Die Strophe konnte durch Setzung des Artikels 

vor ',:4"....7. 	oder 	(nach Peg..) 	von 	i= 	leicht 	in 	die Form 	3 + 3 	ge- 
bracht werden. 	 . 

' 	22) 3 + 4 [;-:,77?.  — tru]. 
23) 4 +3 [r/ 7T — 4141;;]. 
24) 3 + 3 [roptl — 17.7]. 
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25) 4 + 3 [,,cii 	— inribi-.'7]. 	Hinter 11;•z1? Hilfssenkung. 
26) 3 + 3 r=i'co — 	 1.-1.j. 	Lies nrx oder -1.4,  (Kamphausen). 
27) 4 + 3 [nr.  ---rtit.1=r71]. 	Hinter vt , Hilfssenkung. 
28) 4 + 3 [=517.,:; — .0=0, 
Qohelet h. 	Alle seine 12 Kapitel, ausser den zwei zusammen- 

fassenden Prosasatzen cap. 12, 13-14, 	sind im vierhebigen Metrum 
gedichtet. 

cap. 1. 	2) 4 + 4 [n12;7117 — ',,.'7]. 	In v. 2 hinter *7; Hilfs- 
senkung. 

3) 4+ 3 [i'vR — 1,L'7;Irt]. 	In v. 2 	'',5:.7,3. 	mit Nesiga (vgl. 
sir. 13, 2 	nizip. 

4) 4+ 3 [ti ;4 — rr-L*,]. 	In v. 	2 	hinter 'till Hilfssenkung. 
5) 4 + 4 [1t74-1— tzr...]. In v. 2 verlangt das Metrum die Lesung 

Cip7; 	ohne Suffix. 
6) 4 + 4 + 4 [Tiv* — rrinr.7 — 1711:7]. 	In v. 4 hinter 1,r,lh,, p 

Hilfssenkung. 
7) 4+ 3 + 4 + 3 [flirt — N7.p.  — 12'11-17 — r•),'?'?]. 
8) 3+ 3 + 4 + 4 [=,::,'.: — `,!it; — nizi 	— vi:.tP4 Um v. 3 

mid 4 vierhebig zu machen, lese ich 1.:1•::: v= ;r1 und -1 76L'.7. 
I 	I 	I 	I 

9) 4 + 4 + 4 [rr.rrAi. — 1-rip 	—123z;I:::7]. 	Hinter twin Hilfs- 
senkung. 

10) 4+ 3+ 3 PAIM — m,,,;1?. .,•1?  — itipli]. 	v..1: Xxi xxi_ 

xx_t xx2.; in v. 	3 betone 	:7;7° 	-it5t?. 	• 
11) 4 + 4 + 3 + 4 [0:tiL5tst'?.  — tr, ',)14 — iinr — t-ii'nr . ]. Ob- 

wohl in v. 1 	nebentonig (im stat. constr.) 	ist, so kann iin.r 	 gebraucht 
II, (mit folgenden Senkungen 8 morig) eine Hebung tragen. 

12) 3 + 4 [tv.; — t:6%;3ri•ii]. 	v. 1 -0.:1t 	in 	der Senkung. 	In 
v. 2 hinter *;,i,;;.: Hilfssenkung. 	 , 

13) 4 + 4 + 4 + 4 [--0,':1 — tonptin — 5,  ;.t -- iz]. 	Streich 
r;;;71. 	In v. 4 hinter 17;,7 mid v. 5 hinter rri:;!,  Hilfssenkung. 

14) 3 + 3 + 4 	[mv.,:pn — 237.477 — r;11]. 	In v. liegen 
die beiden letzten Hebungen auf r1V-71:i und rnn (Hilfssenkung in 
nebenton. ills,'" unmoglich). 

15) 3 + 3 	[ti-) 	— ninmi,t%;]. 	Da 	in 	dieser 	Strophe 	kein 

	

vierhebiger Vers sich vorfindet , 'so 	konnte 	sie 	vielleicht der vor- 
hergehenden anzuschliessen, eher aber als Einschub zu streichen rein. 
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16) 4+4+4+4 [-ibbe? — np,,-.1— t.41-v7 — t-17. 17]. 	In 
v. 4 streiche ich riv-r), das nicht ins Metrum passt und der folgen-
den Strophe entstammen wird. 

17) 4+3+4 	[r•opt-, — 1-1•11:i.t.:1 — rn-l]. 	In 	v. 	3 	betone 

	

. 	also 	ist 	1,,,,- NtIn rry 	tt;1.7. 	,r)r;;, also 	...u.aqqeph hinter = zu streichen, oder 
ein zweites hinter n7 zu setzen. 

18) 3+4 	[oY.; — =iN7:]. 	In 	v. 	2 	hinter r1".i.1 Has- 
senkung. 

Isaias, cap. 1 (frinf hebig)1). 
str. 2) 	5 [';]. 	Der Vorspruch 1,7-,15. 	bis nn ist wie die 

meisten ahnlichen einleitenden oder abschliessenden Bemerkungen 
(bes. winn tit,n. r 	:1 i.r4rT, 	71:7,  tz!;;,2)) als Prosa zu nehmen, unbeschadet 
seiner  rhetorischen Fassung (vgl. 12, s, 42, 5). 

3) 5+5  [1'.' 	— lii2:716]. 
4) 5+ 5+ 5 [anr174n* — nnt-p — -11-1]. 	Da v. 1 (bis -IV 

eine Hebung zu wenig, v. 2 aber eine zu viel hat, so setze ich 
t"rornu: 	aus v. 2 an .das Ende von v. 1. 	Im Schlusssatze , den 
ich gegen Duhm halten muss, ist vielleicht ,lb.; statt 1'1.11 zu lesen. 

5) 5+ 5 [rr7r — -rd. Ziehe (mit Duhm und P4.) ii., zu 
1z171 „wohin konnt ihr nosh geschlagen werden". Vor r.r.? 	mochte 
ich ein zweites iiv setzen, statt "';17:?,  lies pausales -0?if7.. 

6) 5+ 5+5 [the — =int —11.4=]. 	Lies 12'.;11 st. , -.i. 
7) 5+ 5 [tits — :1171:]. 	In v. 1 nach haupt tonigem rir,-)t 

(im 	uneigentl. 	stat. 	constr.) 	Hilfssenkung. 	Der 	Strophenschluss 
tip* nt:tr vi 	1-174.741 wird von Duhm wohl mit Recht als Glosse 
zum vorhergehenden rITF,;5 genommen. 	• 

• 8) 5+ 5 [12-1=; — n71211. In v. 1 betone r= rrrliri; in v. 2 
I 	I 

lies ri*Ip st. Mpl,/;; (ahnlich 1p 42, 2 Ilktt_ 	u. o.). 
9) 5+ 5 [-ro-ii? — ID,V7]. 	Das Metrum schiitzt r.:r; 	gegen 

LXX, Vulg. und die moisten Neueren. 
10) 5 + 5 [tit — t-0.7,41. 

1) Nach Duhm (Isaias, S. 1) ware 1, 2-17 „im einfachsten 	Versmass, 
namlich in wenig gefeilten Vierzeilern" abgefasst. 

2) tkt; ist begrifflich nicht von assyr. ameitu (1 titti reden) zu trennen, 
das z. B. im Nabonidcylinder von Sippar, I, 34 (cmit Bel) 	gerade wie Ct!t; 
r7:77',  die Gottesrede beschliesst. 	Ob 	deshalb 	als hebr. Radix nicht vielleicht 
IN`...,7 usher bige als Ott,;, so class 12k,1; stat. constr. 	des Part. Niph. trip ware? 
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11) 5+5+5 [:-;•, — 13,tr+.77? — •TA:Fr;1]. 	In v. 1 	betone 

.44?-1r=-1 $ t-rVpr ; r11:71"' 17Mr,  scheint hier ins Metrum zu gehoren. 
12) 3+5 [1p — -074171 	Lies nti 	.4'6-17; und iibersetze 

,Wer forderte denn von euch, meine Vorhofe zu zertreten". 
13) 5+5+3 [r".11•4? — tst'.77; — n-ar.V. 	In v. 1 	lese ich 

rirlv; und 	ziehe 	tiTtti 	als 	Pradikat 	zu 	rint:7?; 	in 	v. 2 scheint 41  
gestrichen werden zu miissen. 

14) 515 [-1.1c: 	Ninfl. 
15) 5 +5 	[o7; — Y7;t5]. 	Statt 	des 	doppelhebigen 	1:1•::,, 

lese ich 1:•::;',p. 	Die 	drei 	letzten Worte im masoret. Texte ge- 
boren nach Ausweis von Sinn und Metrum an den Anfang von 
str. 16 (wie auch Duhm befurwortet). 

16) 5+5 [1=1.1— •i..,;,]. 	Die letzten beiden Textworte l',III 
-r; werden zu str. 17 gehoren. 

17) 5 (?) + (?) 5 [1.4.:1457] — rtv.p. '?N,]. 	Diese Strophe 	macht in 
metrischer Beziehung ganz erhebliche Schwierigkeiten, da im ersten 
wie zweiten Teile je eine Hebung zu viel steht. 	Will man nicht 
etwa durch Streichung von Itt. 	(„lernet die Gerechtigkeit zu er- 
fullen") und 	=,-1 	(„schafft 	Recht 	den 	Waisen 	un d 	Witwen") 
ziemlich radikal heilen , so muss man fast an Ausscheidung der 
ganzen Strophe denken. 

18) 5+5+5 [ri77ri — .9:4 1?,  — =r;.r]. 	Lies in v. 3 	(each 

Peg.) tki7. 
19) 5 [1',;t•tri]. 	Betone t6r:123; 1tnk-1%tkt. 
20) 5 [16..r..t171]. 	Lies cryln mit Hilfssenkung. Der Rest wird 

Prosa sein. 
Str. 21-31 iibergehe ich, 'da fur sie bereits von Stade (Gesch. 

I, 613) und Budde (Z. f. a. W. 1891, S. 245 ff.) 	die 	Klageliedform, 
d. h. 	nach 	unserer 	Auffassung 	das 	fiinfhebige 	Metrum 	nach- 
gewiesen ist. 

Jeremias, cap. 9, 1-21 (funfhebig). 
I 	P 

1) 5 +5+5 [0,rilk: — cm — tri:]. In v. 1 betone -, ;r7r1-n7; 

in v. 2 trSqi ':1 .1?z,;1. 	An 	den Schluss 	von 	v. 3 	setze ich (nach 

Peg.) t-rz..7 . 
20) 5+ 3+5 +2 (?) [-17A5.  — 1-1;i — 1N*'; — 1st]. In v. 1 

I 	I 

	

betone 1V7Inj. 	Die Strophe ist entsprechend unserer Abteilung ..• 
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ohne Zuhilfenahme von Emendationen so zu iibersetzen: „Sie spannen 
ihre Zunge , doch Liige ist dieser ihr Bogen; denn nicht durch 
Wahrheit sind sie stark; auf Erden fiirwahr (,.T postposit., vgl. 
GHAV. S. 73) schreiten sie von 	einer Schlechtigkeit zur andern, 
mich aber kennen sie nicht". 	;711,-..c.,t; stets (z. B. str. 5 und 8), 
ausserhalb des Metrums. 

3) 5+5 [rItpt,* — t:F71]. 	Das Metrum verlangt in v. 1 die 
Verben im Singular, in v. 2 Streichung von =in. 

4) 5+5 {17174.7.7 — Ice;:]. 
5) 5 [TiN]. 	t-r,, ; , 	tilge ich als miissige Wiederholung. 
6) 5+ 5 [trIrrttl — ,vv]. 	Die Einleitung Prosa. 	Ich lese 

nrrik ri-.1.is.• und setze mit LXX und Neueren rsi vor rt. 
7) 5+5 [1,c; — Z7E11. 	In v. 1 ist das Kethib rmir,3, d. i. 

Partiz. Pual ohne prafig. ;':, 	schon 	aus metrischen Griinden beizu- 
behalten, damit z..17,13 VI 2 Hebungen trage; streich -in, das aus 
v. 2 zum leichteren Verstfindnis heriibergenommen scheint. 	-rcp 
kann dem Metrum nach unter keinen Urns-Widen zu v. 2 gehoren. 
Lies mit PA. V7t . 

8) 3+5 [1::.3 --nip]. 	Betone in v. 2 1:7;:  47. 
9) 5+3+5+3+5 (?) [--t'7' — -Itis,  — rIp 71 — 1:1.1?7] 

In v. 2 lies Tririt.' 	"i mit Hilfssenkung. 	In v. 5 streiche das leicht 
entbehrliche t.,7r.t,r. 

10) 5+ 5 [tlr — #il. In v. 2 lies nil .0.,?: oder streich 1c.3. 
11) 5+ 5+5 [rIN't — r:-.prl — -it,int]. 	In v. 1 lies tj:r 

statt 1::::.1.3;71, damit ',7; 	eine Hebung 	tragen 	kann; 	in 	v. 3 	scheint 
mir durch Streichung von -# -,';037? der Hebungsuberschuss am 
besten getilgt zu werden. 

12) 5+5+5 ["1-1:,1 — tt:Itl* — tn...]. 	Der Anfang 77,;t01 
nlrr steht wohl innerhalb des Metrums. 	In v. 2 setze ich nach 

Pe.g. eM: =rt.= "thl. 
I 	0 

13) 5+5 [t;'? — tvit4 In v. 1 betone I7';r1(vgl. Lam, 1, 6). 
14) 5 + 2 [rI.R. 	— 1:5N.-1]. 	Von 1.7?.'7 bis 1,rii.t.v: Prosavorspruch. 

15) 3+ 5+5 [c:in. — t'ci*v_ — mviN]. 	Der Schlussvers 
von str. 14 wfirde sich mit dem Anfange von str. 15 gut zu einem 
fanfhebigen Verse verbinden Lassen. 	In v. 2 lies die Pausalform 
1:1:, wodurch '11;4.3 hebungsfahig wird. 	Statt 11; 'in lies ,T,,i.•. 
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16) 5 + 5 [ni;ti,;:'? — :::-C?ttfl. 	Vorspruch 	in Prosa. 	Da im 
Texte v. 2 von str. 16 6 Hebungen, • sowie v. 1 von str. 17 deren 
nur 4 zahlt, so rechtfertigt sich die — auch sehr sinngemasse — 
Heriibernahme von nit-ri=m nach str. 17. 

17) 5 -1- 3 + 3 [77p.  — its 	— 10,70. 	Streich 1 vor den zwei 
ersten Verben.  

18) 5 + 2 + 5 Plsitpz — '.;t7; — 1:^r#.474 	In v. 1 beachte 
die seltnere Versteilung in 4 +1 	Hebung. 	Der wenig sagende 
kurze Mittelvers konnte vielleicht Glosse zu 11.71•4 sein. 

19) 3 + 3 + 3 + 3 [rtlr.i — Tv — ,'7rp — tirp]. 	Hier wie in 
der folgenden Strophe 	ist 	das fiinfhebige Mass in 	das reindrei- 

hebige  iibergegangen. 	In v. 3 betone 4r5 t:1 .1.713nr. 

I 	1 

20) 3 + 3+ 3+3 [ti.1-irt — 1:1-
,  

Ti:vti; — 17:m7; — ni=h-174 
In v. 1 streich 	als iiberfiiissig; in v. 4 hinter mv-pmn Hilfssenkung. 

— n .0  .r — r,l t-t7?]. 	Der Vorspruch bis 21) 3.4- 3 + 5 [1:7r 	'- 
:1:1714 ist Prosa. 

Z us at z : 	Bekanntlich hat Budde fiir seine Ansicht, dass der 
fiinfhebige Vers bezw. nach ihm die meist aus 	5 	Wortern be- 
stehende , in zwei Glieder von 3 und 2 Wortern abgeteilte Reihe 
urspriinglich die Weise 	des hebraischen Totenklageliedes darstelle, 
den Hauptbeweis aus vorstehendem Abschnitte des Jeremias ent- 
nommen. 	Er 	behauptet , 	eingeleitet 	durch 	das 	charakteristische 
Wort nn7? 	setze in str. 9. hinter 	;-r,77; 	'ip 	der 	Rhythmus 	des 
Klagelieiries eM und reiche bis an das 'Ende von str. 10, wo es bei 
dem neuen Gedanken : wer den Ratschluss Jahwes verstehe , auf- 
gegeben wiirde. 	Weiter aber hebe er wieder mit str. 18 an, nach- 
dem in str. 16-17 der Klagefrauen und weisen Frauen Erwahnung 
gethan sei, die den Weheruf anstimmen sollen , breche darn in 
str. 19 wieder ab, 	um viermal wiederholt von str. 20-21 eM 
echtes Klagelied darzustellen. 

Die Beweiskraft dieser Stellen fiir Buddes Theorie nimmt bis 
zum Verschwinden ab, wenn unsere oben gegebene Strophenanalyse 
darthut, class 1) nicht 	etwa nur str. 9, v. 3, str. 10 und str. 18 
im ftinfhebigen Metruni abgefasst sind , sondern das gauze Kapitel 
zunachst his str. 18 ; 	dass 	2) die Weiberklage 	str. 20-21 	nicht 
aus 4 liinfhebigen Versen , sondern aus 6 dreihebigen mit einem 
absebliessenden funfhebigen besteht. 	tbrigens beweist schon die 
grosse Menge von fiinfhebigen Liedern, aus friiher wie spater Zeit, 
deren Inhalt nichts weniger als klagender Natur ist, dass der fiinf-
hebige Vera seine Entstehung nicht dem Totenceremoniell verdankt; 
sonst kOnnte man behaupten , auch der griechische Hexameter sei 
eigentlich eM Klaaeliedvers, da in ihm (Dias XXIV, 725-775) die 
Weiber den toten°Hektor bejammern. 
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E z e c hi el, cap. 16 (fiinfhebig)1). 
2) 5 	[7,17) ,zirl]. 
3) 5+5+5 [c'?i.tQl1-1-3 — •,'•_,'" — r,rirt]. 	In 	v. 3 hinter 
Hilfssenkung. :r; 	Hilfssenkung. 

4) 5+ 5+5 [I1,-)1N — t71-1'7i — ri"..T17]. 	Vor v. 2 .erganze ich 
den Inf. r'l. 	Das dunkle Wort -0.vv.i7::3 	(vielleicht zu iibersetzen 
„mit Absicht", rtr471';', vgl. V L.....,, ) 	gehort .wohl 	zu 	v. 3; 	das 1 
vor 1-1'pl;;; muss dann als -1 postpositivum „da" genommen werden. 

5) 5+ 5+5 [rIti,r4 —. rr.(irt — Irrilq. 	Streich in v. 1 t,. 
6) 5+ 5 [1-.1.,;I. — N.::„.., ',*]. 	In v. 2 beweist auch das Metrum 

die Wiederholung von 717,! T7z7 	t 17:.t.  als ungehorig; da aber 
in dem echten Verse eine Hebung zu wenig ist, der erste Vers der 
folgenden Strophe nicht nur eine 	iiberschiissige aufweist, sondern 
such in dem Anfangsworte ;-t .;'7 eine crux interpretum besitzt, so setze 
ich unbedenklich letzteres Wort mit der Konjektur , '1 bezw. nrr 
(werde gross!) 	an 	den Schluss von str. 6. 	An dieses '1 ``2 kniipft 
dann in str. 7, v. 1 ,;i'D an. 

7) 5+ 5+5 PI'nt,), — 1: .̀ i — rr,,,n;n]. Entsprechend unserer 
Abteilung von v. 1 ist am Ende die metrisch allein richtige Pausal- 
form -,',:,-;:xri 	zu lesen. 

8) 5+5+5+2 	[It7.1:.;, —1-1 r...1.71 	— Irft: — -i']. 	Das hinter 
117! stehende tn'T; z-,;/ ist nichts als spatere erklarende Glosse dazu. 
Der Piosazusatz hinter v. 3 	t:t!t:„ etc. konnte fur Strophenschluss 
sprechen, ebenso wie das nachfolgende /',:-.1.2rirDi scheinbar mit v. 1 
von str. 9 einen passenden Langvers abgabe. 	Doch wiirde 1.;177tyri, 
wenn es hinter ,t;.:: am Versanfange stUnde, nur einhebig zu messen 
sein, und so bleiben einstweilen beide Verse getrennt. 

9) 3+ 5 [o r. 	— 17;tp.]. 	Beachte von nun an zahlreiche 
zweihebige Verbalformen' mit 1 consecut. 

10) 5+5 [titv — ,v.7;]. 	Hinter m:),  und .1. 	1-1 Hilfs- 
senkung. 

11) 5+3 [Ti;  —1::.1]. 	In v. 2 hinter 1,571 Hilfssenkung. 
12) 5+ 3 P7.?..rt.,,,t —14N.-1=1. 	In v. 1 betone myi lz.: ;1; streich 

1 vor im-, , das eine Hebung zu viel in den Vers bringt. 
13) 3+ 3 (?)+ 5 + 5 [rip;.:? — :1,17.?br — -q7)';',7.; — r71,7:;]. 	In 

v. 2 ist eine Hebung zu viel, so wird wohl ,;.:12.5 oder It n Glosse 

1) schiechtorhalioner Text, wie schon friiher erkannt ist. 
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oder Dittographie bedeuten. 	In v. 3 	diirfte pausales 	n-I',=ti mit 
altem i ausklingen; ferner da eine Hebung zu wenig ist, setze ich 
in Hinblick auf -str. 	19, v. 	1 .:). 	tn:r'• 	vor 1-).b. 

14) 5+5 [rp,.415.,  — 1;1?]. 	In v. 1 hinter t?, in v. 2 hinter 
b4# Hilfssenkung; mt!t 	etc. Prosaschluss. 

15) 5 + 5 ["11;14 — -9ir]. 	In v. 2 streich ra y3; .+:':- '1'7 	(wahr- 
scheinlich ,:-trt4'7, vielleicht eine Ungliick abwendende Formel) ist 
als unmetrisch zu streichen. 

16) 5 +2 [rtit•it: — 1:1'71.72?.]. 	In v. 1 streiche ich 	 j'i. 	In v. 2 
ist rt:Ir77 WD1 rii,•:9 t.:',, 	dessen Setzung 	der gleichen Absicht 	wie 
vorher die von ,̀ r-i', entstammt, zu streichen. 

17) 3 +5 + 5 [rItt.r.,,r1 — I'? — t]. 	V. 1 ist die metrische 
Erganzung des Schlussverses 	von str. 16. 	In v. 3 ist n vor ,.nr1 
als unmetrisch zu streichen ; Sinn: „um damit zu huren". 

I 	I 

18) 5 + 5 [m,i=tD; — ti `;-,7p,]. 	In v. 1 hinter II:j7?7?'-1 Hilfs- 
senkung. 

19) 5+ 5 [1,17'?=r! — 	rti-r,;]. 	In 	v. 1 	ist 	das 	erklarende • 
„das ich dir gab" sicher zu streichen, da sonst das Versende (17,4,1) 
nicht auch 	das Sprechtaktende darstellte. 	Lies 1 tr77. 	Des un- 
metrische 7n1 zu Sehluss von v. 2 wird vielleicht wie in str. 15 
urspriinglich Ir.77'Wb gewesen sein; 	etc. ist Prosazusatz. 

H o s ea s, cap. 8 (funfhebig). 
1) 3 + 3 (?) + 5 [7,.5 — n'7:-7 " — vi  3.0. 	tbersetze in v. 1 : 

Wie ein Adler „kommt es" fiber des Haus Jahwes (Schmoller und 
Wellhausen). 	Vielleicht ist '? statt -'.:, 	zu lesen, 	wodurch 	3+ 3 
zu 5 wiirde. 	In v. 3 streich 1 vor ',:',>. 

2) 5 [brip•!]. 	Lies 174:1.7 statt 1p.T.T7 und betone dann 4. 
3) 5 [ierr]. 	Hinter bt37i7.:,-: Hilfssenkung; imr7, entstanden 

aus jardufa resp. jirdepha (altsemit. Subjunktiv) ± hu, bedeutet „er 
moge ihn verfolgen". 

4) 5. 5 [Tr; 	-i — nx,,]. 	In 	v. 	1 	betone 	1=',I.;7;r:V.V7 
und lies 'q'7] statt -17:47,;.• MI schliesse die Strophe mit ti42.? und 

ziehe die 2 Hebungen ,r-7;x7i* ls,7 	zu str. 5. 
5) 5 + 5 [Vin7;s3 — li,v]. 	In v. 1 konjiziere ich riT fur das 

sinnlose rsrf, also n du hurtest mit deinem Kalbe , Samaria!" 	Der 
Schluss• von v. 2 stellt nicht einen, sondem zwei Satze dar: „Wie 
lange noch ?! -- Niemals vermogen sie schuldlos zu sein". 	Vgl. 
zum ersten Anakoluth ZMIG. L, 563, Awn. 3. 
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6) 5 + 5 [Irlip: —',Z:]. 	In v. 1 wird 1 vor win postpositiv 
(„da") zu nehmen sein. 	In v. 2 hinter ttibti Hilfssenkung; *, 
tilge ich als Glosse und 1i-17;'4 ziehe ich zur folgenden Strophe, da 
diese sonst vierhebig beginnen, unsere aber sechshebig schliessen werde. 

7) 5 + 5 + 2 [I'lkIr — nipr — Irl.]. 	In v. 1 ist 1 
postpositiv. 	In v. 2 streiche ich ma, als schlechte Glosse zu i', 
das auf ii'll?iti geht, und -,17, das man einsetzen zu miissen glaubte, 
als !It; 	parallel 	zu 	t-op, 	schien. 	Ich 	tibersetze 	daher 	,Keine 
Frucht geht fur Samaria auf , die Mehl brachte ; brachte sie es 
aber — nur Fremde wurden es verzehren". 	Der Schlussvers wird 
metrisch durch v. 1 von str. 8 vervollstandigt. 

8) 3 + 5 [nu.  — i zi. 
9) 5 + 3 [its — tr'7i1]. 	In 	v. 2 	lese 	ich ntr? statt 1:r7t7, 

in Hinblick auf folgendes ,Iry,. 
10) 5 + 5 [tqr12t-3.  — ti,'"ipll. 	In v. 2 emendiere ich I'Dtrl 

und vliri und iibersetze die Strophe : 	„Doch ob sie auch geben 
unter die Volker, jetzt werde ich sic 	(d. i. die Liebesgeschenke, 
nicht die Israeliten) einheimsen ; dann sollen sie ein wenig warten, 
ehe sie wieder einen Konig und Fiirsten 	aufstellen 4 . 	Israel soli 

also eine Zeitlang unter fremde Herrschaft kommen. Betone tiipi.?. 
11) 5 + 2 Li', — titIttl. 	:11, 1, ,.: 	gehort 	zum 	ersten t4tort ,̂ : 

„zur Siinde wurden sie ihnen" ; die Wiederholung in v. 2 ist als 
Ausruf (oder Glosse ?) zu fassen. 

12) 5 [Imlir.lpj. 	Ich lese mit den Neueren ,Inir iml. 
13) 5 + 5 + 5[*t..tni — c?i12 -,-- 1=1'67]. 	In v. 1 	konjiziere 

ich rivnt-t 	-17.1! 'statt 	,t;;;;;:r 'T 	und 	nehme 	1 	vor 	*;-,,R1 	post- 
positiv („ dann"). 

14) 5 + 5 	[ni ';...1::: — ;:rib);Ibt J. 	Der 	kleine 	Zwischensatz 
„und Juda machte viele feste Stadte" passt weder in das Metrum 
noch auch in die Strafrede des Propheten gegen das Nordreich, 
und wird spater etwa von einem Exulanten Judas eingeschoben 
sein (vgl. cap. 6, ii die ahnlich unvermittelte Hereinziehung Judas 
in das gegen Israel Gesagte). 	Streich 1 vor rt 	t:i.. 

Amos, cap. 6 (vierhebig). 
1) 4 + 4 + 3+ 3 [Tin;; — 1'1774 — n'yiz,n — brtp;]. 	Be- 

tone 	in 	v. 1 tri:;.:titrt ,i; . 	Fur 	das 	sinnlose 	tth ILI=1 	in v. 4 
lese ich 11,? ri31an;1 „und die Jungfrauliche vom (Hause Israel)". 

   
  



Grimme, Abriss der biblisch-hebraischen Metrik. 	697 

2) 3 +4 + 4+ 4 Nr:11 — t,t7A71.4 — n'f,t1;7 — tit:;61. 	In 
v. 2 	streiche 	ich 	cv:i7;; 	betone 	nii 	rr.17 (eigentiimliches Status 
constructus-Verhaltnis 0 und n; 1'1'71. 	In v. 4 hinter e?rti= 	Hilfs- 
senkung; die von Geiger vorgeschlagene Einsetzung von tits wider-
spricht dein Metrum. 

3) 3 + 4 [57 — o,,;17]. 	Betone rT-Fpn und 11nz4n2. 
4) 4 +4+4+ 3 [11; — Wtolz.! .— riv? — p;-0 ]. 	Hinter 

.1 	I 

C.1'ijr: lies Hilfssenkung (doch nicht hinter nebentonigem riv;). 
In v. 2 mid 3 dilrfte 	tr'-.:̂;kv7  und %-.),176 metrisch schaner sein 
als die Formen ohne Artikel. 

5) 4 + 4 ['p;v-I — -1,1;5] .-Int-I'R; 	wohl 	nicht 	als 	(weltliche) 
,Lieder" 	(Wellhausen) 	aufzufassen, 	sondern 	als 	„Liedformen, 
Rhythmen". 

6) 3 + 3 + 4 [Tr — I-OV — 77'n]. 	Statt l' ;r7; lese ieh 17217.. 
7) 4+ 3 [o,1# — ;171");]. 	In v. 1 betone ntr;n l';'? (lies 1ak4n). 
8) 4 + 4 + 3+ 3 [it_.; — #r — '1:INN; — rItinT]. 	Der 

Zwischensatz '1= ",ti nir"-tN," 	konnte zwar als dreihebiger Vers ...: 	 '  
gelesen werden , wird aber wohl hier, wie 	sicher in str. 14 zu 
entfernen sein. 	Lies ;.,,T7; statt =n7; .(Geiger). 

9) 4.+ 3 Ltru.!,;N.  — wro4.1. 	Ich streiche 	vor v. 1 	 r•nr 1,1 	als 
prosaische 	Einleitungsformel. 	Das tibriglassen 	der 	10 	Manner 
konnte ein Anklang an die 10 Unschuldigen Sodoms (Gen. 19, 32) 
sein; Iron: „d ann sollen auch diese sterben". 

10) 3+ 3 +4+ 3+4 [ri7y7?* — rrtn — rrzri — art, — 
711:]. 	Wenn man in v. 5 ; vor ;14 streicht und den Rhythmus 
xxxixixxIxxi annimmt , so ist gegen den metrischen Bau 
dieser Strophe gerade 	nichts einzuwenden. 	Der Sinn der Strophe 
konnte vielleicht folgender sein: Der 7r7v;, der mit seinem Trag-
korbe (in') vor dem Hause halt, ruft dem im Innern beschaftigten 
Leichentrager zu, ob noch weitere Tote im Hause lagen. 	Dieser 
ruft heraus: Nichts mehr. 	In dieser Antwort sieht jener aber 
eine Beleidigung der vielleicht noch drinnen weilenden Strafgott- 
heit und er gemahnt mit Pst! zu ehrerbietigem Schweigen. 

11) 3 + 4 + 3 [:-:7,;It72 — M:0, `, — m,;p;]. 
12) 4+ 3+4+3 [o,;1; — 0:* — 41.;57? — ri.r7.J. 	In 

v. 2 wird Michaelis Konjektur t; -qp x x .± (x) i durch die Metrik 
vollauf bestatigt. 
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.13) 3+3+ 4 	h'iltst';'? (Wellh.) — t-ti',t7 — n111:1 	Betone 
1347-17svivrt (mit langem Sere, also urspr. vielleicht D im in uti vum 
voin Verbaladjektivum [samihu], worauf auch die nebentonige Form 
177;i; 	v 35, 2ti hinweist) 	und 	vo-p:;i,,,t-,L 	Ich 	lasse 	v. 2 	mit 	t-ri'l, 
schliessen, weil diese Interjektion („Rolla") 	ganz wohl einen Satz 
fiir sich ausmachen 'kann, vgl. Jud. 5, so. 14, 15. Js. 28, 25. 

14) 4+ 4+3 [1:1i.;* — nr.  — riri.,7). 	Der erklarende 
Vokativ ';N-ritp,  mm samt ixtn `b,N 'ro-nt; ist zu streichen. 	Statt : 	. 
via lese ich tryi., wodurch eine passende Senkung gewonnen wird; 
auf den Plural deutet auch foluendes nzr-l':.1 hin. 0 	 ,IT:• 

Obadia (fiinfhebig)1). 
1) 5+ 3+ 5 [r1:1N — 	rtt.4 — ro;7W2]. 	Entgegen alien 

Erklarern nehme ich mi-Itst 	als erstes Wort des Orakels, weil ohne 
es der erste Vers um eine Hebung zu kurz ausfallen wiirde und 
r•rl':v 	in v. 3 beziehungslos stande; 	iibersetze: 	„Fiir Edom horten 
wir eine Kunde von Jahwe". V. 3 bildet wohl eine eigne Strophe. 

2) 5 [-Iirp]. 	Betone •it:pr  mr:s und 9ii7; 'fl7M. 

3) 5 +5 [T'..1? — 'rm.]. 	Ich nehme 'In;t5 ti-o? als prosaische 
Glosse 	zum 	poetischen 	s0:•-•In1-1 	•, i2.5 	mid 	letzteres 	samt dem 
folgenden 	77* 	als Vokativ 	„Dein vermessenes 	Sion 	la 	dich 
bethort, 	o 	der du 	auf 	Felshangen 	wohnst 	und 	im 	Herzen 
denkst u. s. w.". 	Statt im'n fordert das Metrum m'n mit Hilfs- 
senkung. 	Jetzt fallt auch der storende Ubergang von der 2. in 
die 3. Person des Angeredeten fort. 

4) 5+ 2 [:ipp — li-p7iN]. 	In 	v. 1. ist trip metrisch iiber- 
fiassig 	und wohl 	zu 	streichen. 	r-I:Ir+-1::g!t; 	ist Prosazusatz, 	daher 
vorher die Pausalform einsefzen. 

5) 5 + 5+5 [rit?,:, 	— m:tr — ri',..0. 	In v. 1 verlangt das 
Metrum '7'3 (wie v. 3) statt t. 	Die Worte nrlil 	',7',;,3 halte ich 
(wegen des Sinnes mid einer fehlenden Hebung) fur verschrieben 

aus tvtjvtl 1, 	„was ist denn 	ihr Verlangen?" 	In v. 	2 lies 
Ni''PM,  mit Hebung, in v. 3 mit Senkung. 

6) 5 [Toilnpp]. 

1) 	Nach 	Budde 	(D. hebr. Klagelied, S. 34) 	zeigten nur zwei kleine 
Stiickchen, str. 6-7 und str. 12-14 den Klageliedrhythmus, d. h. nach unserer 
Auffassung je 5 Hebungen. 
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7) 5 + 5 --F 5 	[litzy, 	— 	17 1,Vi 	— it]. 	In 	v. 1. 	betone 

'7;;;-1--r;,. 	Ich 	streiche 	vt-j', als Reminiscenz an //) 41, 10; ist es 
aber 	echt, 	so 	muss 	hier, 	entsprechend, 	dieser Stelle, 	.+'2kr ein- 
geschoben werden und die Strophe hatte dann die hochst abnorme 
Form 5 + 5+2 +5. 	Betone in v. 3 i= r1;1=tr 1-,;;. 

8) 5 + 2 [tiit•pR — itt4?]. 	Tilge mkt] mitten in v. 1 und verbinde 
v. 2 mit v. 1 der folgenden Strophe zu einem fiinfhebigen Verse. 

9) 3+5 [17,r, — -It!]. 	Das letzte Wort 5g;k7? ist als Glosse 
zum ersten Worte der folgenden Strophe tnr17; zu streichen. 

10) 5+2 [rrtim= — Intiir'?]. 	Verbinde v. 2 mit dem folgen- 
den Verse. 

11) 3 + 3+ 5+ 5 	[-r .p.7] — '6,17 	— tlY.1.? 	- m17..-7). 	Ob 
es auch recht hart ist, v. 3 vor r'' zu schliessen, so erscheint mir 
doch bier keine andere Maglichkeit eines besseren Strophenaufbaues; 
immerhin machen ei-41-)?-; und '''..,1.i 	It;,  je einen abgeschlossenen 
Sprechtakt aus. 	, 

12) 5 +5 + 3 [i75. — InIt;t — -V]. 	Da v. 3 mit dem 
aberlieferten `t-,Y vierhebig ausfallen wiirde , so andere ich dieses 
Wort hier wie str. 14 in •Ikt. 

13) 5+5+ 5 	[trrint! 	— iint.3 — :11*. 	In v. 3 ist r-1.?.t7.41:,1 
= tirthltirp mit dem Tone auf Ni- und dadurch geniigend von 
der 2. pers. pl. fem. unterschieden. 

-14) 5+3 [1.7in — -V, 	In v. 1 hinter rrIVrct^ Hilfs- 
senkung. 	Zu n* statt r-rpt siehe str. 12. 

;15) 5 +5 + 3 [tiTirl — tp, — Ilt3.t.7]. 	In v. 1 hinter =inr;.. 
Hilfssenkung. V. 2 wird durch Einsetzung von 'j5 hinter r.rrizp? (vgl• 
PA.) fiinfhebig. 

16) 5 + 5 [0:1Arc — 1r,t7s]. 	In v. 1 streiche ich -,•417z 'IM-•v, 
das mir schlecht in den Zusammenhang zu passen scheint. 	-1,7::.v, 
das bisher stets zu v. 1 gerechnet wurde, gehort nach Ausweis des 

Metrums (da 'r r,7 N:11, 	einhebig ist) zu v. 2 und -1 vor Irra; ist daher 
postpositiv. 	 , 

17) 5 + 5 	[1:37.7 	— t&r,4'71 i7;]. 	In v. 1 steht ;-7...•+,7.1 unmetrisch 
und ist in v. 2 zwischen .1 und M'rt zu setzen. 

T T 

18) 5+5+5 [t-=00, —10*=til — Imtri. In v. 1 hinter =fr' ", :,- 
(mit dehnlangem a, vgl. GHAV. S. 52) Hilfssenkung; streich 1 vor 

Bd. LI. 46 
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tVri ri., , wodurch der Vers erst funfhebig wird. 	Der Schluss 
'In ;71:7" ., 	scheint metrisch zu sein. 

19) 5+ 5 + 3 [trr74'n — l7n7;,.y — i.t. M]. 	In v. 1 sind 
=Ap;-: und ri'mtim als 	spatere 	unmetrische Zusatze 	zu 	iir 	•-ftwritl 
und viry41;rriti zu nehmen, nicht umgekehrt, wie Wellhausen will; 
denn nur durch unsere Streichungen wird der erste Vers metrisch 
richtig , und welter zeigen 	die mit 	ntt eingeleiteten Objekte der 
folgenden beiden Strophenteile , 	dass auch die vorhergehenden its 
echt sein werden. 

20) 5 + 5 [o,;z? 	— =?57;]. Dieselbe Hand, welche str.16 und19 
geographische Glossen gemacht hat, hat auch str. 20 ahnlich inter-
poliert ; denn mir scheint keine Ordnung in das Metrum hinein-
gebracht werden zu konnen, als durch Streichung von ',rip? ,..:;'? 
(Glosse zu den „Exulanten dieser Burg", welch letztere leider un- 
genannt bleibt) , 	von rt-.1.• IT (Zusatz zu tr;:!:,:, urn dadureh die 
nordliche Halite von Phonizien von den irrtamlich 	als sudliche 
Halfte genommenen =;,p1-s -07,: zu unterscheiden). 	Am wertvollsten 
ware die Glosse in r0; .-r4t,t, die den Verbannungsort der Jerusa- 
lemiten angiebt , 	wenn wir 	ihn nur sicher lokalisieren konnten. 
Endlich 	ist 'nu. 	in v. 1 	sicher verdorben aus 11.13');1 	(wobei 	+1 
H ergaben, 1 als 'n gelesen wurde). 

21) 5 [lip! — ri. ,i',5;r1]. 	Ich nehme T1,i4 -117 	als nachtrag- 
lichen Zusatz. 

Nahum, cap. 2 (str. 1-11 fiinfhebig, 12-14 dreihebig).1) 
1) 5+5+5+2 [n*v+.5 — r.r.p — ',v4.: 	— ro'p:a 	In 

v. 1 ist ,'2:!-I 	als 	spaterer Zusatz 	nach Js. 52, 7 	zu streichen. 	In 
v. 3 streich ii, hinter 11,1;,i,. 

2) 5 + 5 [M`,1127; — ity;]. 
3) 5 + 5 ft'-,:it...r — Irrt31. 	In 	v. 1 	findet sich eine iiber- 

schiissige Hebung ; deshalb wird wohl rrry,  zu streichen und als 
Subjekt zu =1;5 das gleiche wie zu re?y in str. 2 („der Zukunfts-
held') zu erganzen sein. 

4) 5 + 5 + 5 	[crtri* — ,:14., ;71  — ,1 ,,?irar]. 	Ich iibersetze 
allft.ii-IDA „(wie) in Karmesin 	gekleidet" 	(wegen des angespritzten 
Blutes). 	Da die Strophe mit zwei Hebungen schliesst, die folgende 

1) Nach Budde (D. hebr. Klagel. S. 35) liesse „sich v. 1-3 in sieben 
ertragliche Verse (meist mit etwas gedehntem ersten Gliede) teilen; der Sinn 
ist ein dem Kiageliede wenig adiiquater . . . Im einzelnen besteht v. 13 (sic!) 
sus zwoi ganz korrekten Versen". 
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aber mit 	dreien beginnt, so vereinige ich beide Teile zu einem 
fanfhebigen Verse des Sinnes: 	„die Reiter (on;5'31:1 nach LXX) 
toben und rasen durch die Gassen". 

5) 5 + 5 [rii='r1`7] ---, nt;i-d. 	Hinter ilp1.14612.5 	und Gip 
Hilfssenkung.1) 

A 	I 

6) 5 + 5 [or.riVb 	— 1#;:1]. 	Ich erganze bk vor ;17,;irr. 
7) 5 	[ain.O. 
8) 5 + 5 D.7-1--n;r:%! — t:),',:•.;]. 	Die Schwierigkeit, das hinter 

dem Ende von v. 1 stehende rrilrjn; doch noch mit ,71-.1;a?ti, zu 
verbinden , legt die Ubersetzung nahe: „Die Konigin (?) wird ent- 
deckt .. . samt ihren Magden; die aber seufzen u. s. w." 	Streich 
(nach Peg.) bip. 

9) 5 + 5 [tsr:t — r•rm:]. 	In v. 1 nehme ich .7?,7; als status 
absolutus auf ,— (wie -vii0 , 	dessen ,— jedoch durch Zuriick- 
ziehung des Tones zu ,--:- werden musste (GHAV. S. 109). 	In 
v. 2 mochte ich rag vor 149 streichen. 

Ft 	A 	1 

10) 5 +5 [r,:7?* — ;7;17]. 	Betone v. 1 	=r71: 'Ir.= Llp 	vri 
I 	I 

YR. rn• 
11) 5+ 5 [074 — 1:1117.0. 	Da 1 vor :-t7 p7] aus metrischen 

Griinden zu streichen ist, so durfte auch das vor r-twiw? nicht echt 
sein. 	Der Rest der Strophe .'im warde erst nach Streichung von 

einen regelmassigen (dreihebigen) Vers ausmachen; da er aber 
fast ebenso Joel 2, 6 steht , 	halte ich ihn an dieser Stelle fur ein- 
geschoben. 

S — n .  — 1,1r).13]. 	Be- — to7p 	v..5 12) 3+ 3 + 3 + 3 [nilir kz, 	r 
tone nli, ti, '?. ; eine lange Silbe mit auslautendem N quiescens kann 
nie eine Hilfssenkung entwiekeln. 

I . 	 . 
13) 3 + 3 + 3+ 3 [in.)* — rvti`.;,'? — ri`;:r; — rrip]. 	Da 

v. 1 eine Hebung zu viel aufweist, so lese ich -irir 'l (ev. 14'7)1.) statt 
des singularen -1., ,. 

14) 5  + 3  + 3+ 3  + 3  [rlitil; — 1;;`7*  — =7.1  — lrfri — 
rrin,t1. 	Hier (wie cap. fa, 5) konnte in* 'rt.,  mkq ins Metrum 

1) Die von Billerbeck-Jeremias (Beitrage zur Assyriologie III, 87-188) 
vorgenommene Einsetzung von Nah. III, 12-15 an diese Stelle unseres Kapitels 
wiirde metriseh wegen der gleichen Versform mliglich sein; doch kann ich mich 
von der Notwendigkeit der Umsetzung nicht iiberzeugen. 

46 * 
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einzubeziehen sein, weil diese 	erste direkte Anrede an Ninive die 
Nennung des Redenden zu erfordern scheint, In v. 2 lese ich statt 
des unpassenden r.-4.71 	des sinngemfisse 11'4'7 „deine Lagerstatt"; 
in v. 5 aber statt t-rt,:•n, das nach Sinn und Endung unmoglich 
ist, 	das 	so nahe 	liegende 	Ir:Ipt-ev7?. 	„und nicht soil der Ruf von 
deiner Lebensarbeit (von dem, was du geschafft) vernommen werden' 
tend streiche `ti' als metrisch iiberschiissig. 

Habacuc, cap. 3 (dreihebig). 
2) 3 + 3 + 3+ 3 + 3 [Iriv.i — ti?,7,w* — irrnri --- rtiin — 

-liztrp]. 	Gegen die iibliche Teilung hinter ,ritin: spricht das Metrum 
entschieden ; 	der 	Sinn ist: 	„Herr, 	ich habe deine Botschaft ver- 
nommen, mit Furcht sehe ich deinem Eingreifen entgegen, (mid 
doch wiinsche ich:) lass es eintreten im Schoosse der Zeiten ti. s. w." 
Der schnelle tbergang von der Furcht vor dem Werke Gottes zur 
Erwartung seiner baldigen Ankunft hat sein Gegenstiick in str. 16, 
wo auf die Angst uber ein ehemaliges Strafgericht sofort das. Ge- 
Bail der Genugthuung durchbricht. 

3) 3+ 3+ 8 + 3 rt-eln: — V-,,Itip — iiirt — innii. Str. 3-15 
beschreiben nicht das Eintreffen des herbeigewiinschten Strafgerichtes, 
sondern erinnern an die machtige Bethfitigung Gottes gegenuber 
Pharao und seinem He er e, wie aus dem Anfange von str. 16 
„so habe ich gehort" hervorgeht; ebenso wird in Zukunft Gott fiber 
die im ersten Kapitel erwiihnten Chaldfier ein Gericht ergehen lassen, 
dessen Vorzeichen (vgl. str. 17) schon sichtbar sind; 	re7o 	scheint 
auf ausgefallenes Soph pastiq hinzudeuten. 	Streich 1 vor in'7:7. 

4) 3+ 3 + 3 [rr.r:all — il, — nksl. 	Der erste Vers soil wohl 
heissen „und ein Glanz (war), wie wenn es Licht wird", da rt:,rR 
nur auf -r 	zu beziehen ist. 	In v. 2 skandiere i', ii:7;  Ix xi., 
In v. 3 lies (wie Wellhansen) tt) st. tij , mid ilbersetze : 	„und er 
machte seine Gewalt sich zur Riffle. 

5) 3 + 3 [n41 — i•t]. 	Lies N5;!1. 
, 

6) 3+ 3+ 3+ 3 [r 	 q,  itl --. vril — " 	- e3i1,]. 	Statt 11,5n7.1 
lies mit Wellhausen 	;:t5; ,̀, und ilbersetze „und er machte die Erde 
erbeben" nicht aber wie jener: „und die Erde, zagte". 	Der Zusatz 
'IlD 67:iv 	rii='r1 ist 	nichts 	als 	eine 	spfitere 	schiefe 	Erklarung zu 
1:1-7i, 	nir.-A bezw. 	iv-.+1.1?7, der zufolge 	diese nicht 	sowohl von 
Ewigkeit seien, als vielmehr von altersher Gott als Wege dienten. 

7) 4 + 3 [1:iil 	— -1,77.4 	Schon das hier auftretende vier- 
hebige Metrum macht die Echtheit dieser Strophe sehr verdachticr; 
da aber noch das Aufffillige hinzukommt, dass der Dichter sick 
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plotzlich als personlichen Zuschauer bei dem Faktum der grauen 
Vergangenheit hinsteLlt, so trage ich kein Bedenken, die Strophe 
fur eingeschoben zu erklaren. 

8) 3+3+3+3+3  En :) -1"1  — Igti — Ir.:\!*  — I'!?1t)  — 
mr1.7.37]. 	Lies in v. 1 	tv1.7,t;:, 	statt 	tln:-;;7;:7 	„ist der Herr fiber 
die Berge entbrannt oder geht dein Zorn auf die Strome". 

9) 3+ 3+3 [IpzutT2 — vipt (?) — rit;:]. 	Statt des zweifel- 
los verdorbenen Textes von v. 2 mochte ich unter Reserve die 
Konjektur Ign nivo rri0v..5 „geziickt Sind die Ruten deines Zornes" 
vorgeschlagen; das hinterherfolgende tt konnte als Hinweis ge-
deutet werden, dass der dritte Vers zur folgenden Strophe gehort, 
wofiir auch der Sinn zu sprechen scleint. 

10) 3+3 + 3+ 3 ra-17 — n.tIZ — *ip — tii;M. 	In v. 4 
lese ich oln statt des singularen tin und fibersetze danach: 	,;die 
Hohe (das Firmament) erhebt (angstvoll) seine 'Made', ein kiihnes 
Bild, dock nicht kiihner als p  98, 8: 	„Die Strome sollen in die 
Halide klatschen“. 	In v. 2 lese ich tr!":".M. 

11) 3+3+ 3 [rrittl — Itt.,:n".,  — 117n]. 	In v. 1 ist eine 
Hebung zu viel, daher wird 1-117, das schon durch das Fehlen von 
1 auff011t, zu streichen sein; 'DtI itT bedeutet „sich verdunkeln" ; 
Sonne mid Mond konnen sich aber nie zugleich verdunkeln. 

12) 3+ 3 [7t — rlil]. 
13) 3+ 3 + 3+3 [;i7.:1:v — 17nt"; — ,17 — r.ernt.l. 	V. 2 

skandiere x i. xixx 2.. x . 	In v. 3 fordert das Metrum Entfernung 
von 7" 	vor rt•%; 	das Haupt des frevlerischen Hauses kann nur 
Pharao sein: 	ob der Ausdruck „frevlerisches Haus' vielleicht ein 
Wortspiel zu Pharao = 	„grosses Haus" darstellt ? 	Den letzten 
Vers erklare ich: 	„Indem du den Meeresgrund bis zur Tiefe (lies 
wahrsch. 'rerilt st. nNIllt) aufdecktest". 

14) 3 + 3+3 [ine-, mz,-.14,,? 	— -TrAz]. 	In v. 1 lese ich 
mr474 und -inp. 	Gegen das Suffix in -11.4,crIl? habe ich Bedenken, 
da die Person des Dichters hier wenig passend hervortritt, und 
fibersetze: „sie stOrmen her und frohlocken zu vernichtena. 

15) 8 + 3 	[791a* — 1:1,;]. 	Um diesel- Strophe ,an dieser 
Stelle Berechtig,ung zu geben, muss jedenfalls rapt statt trplo 
gelesen werden: „Du tratest ihre Rosse in das Meer, in den Schwall 
gewaltiger Wogen“; Wellhausens IThersetzung „Du triebest deine 
Bosse iiber das Meer" 	seheitert besonders am Grundbegriffe von 
tr7 „treten“. 	V. 2 	wird erst mettisch durch die Lesung tn7in. 

   
  



704 	Grimme, Abriss der biblisch.hebraisehen Metrik. 

16) 3+3+ 3+ 3+3+ 3 [1r4.7., — nrVip — 1",:4;? — "Itti* 
rl`;14: — It-A:,]. 	In v. 4 	lese 	ich 	mit Wellhausen •,71,3kt st. '11i4.3; 
dann scheint aber weiter notig T.:; 	in .r.t,In 	,,du machst zittern" 
zu andern. 	rii'D'? (vielleicht iri4v) u. s. w. heisst: ,,wenn er (der 
Tag) heraufsteigt caber das Volk, das ,uns` (We11h.) bestarmt“. 

17) 3+3+ 3+3+ 3+ 3 [rr:,,rm -.- ti,;.cAt — rrt —');ii - 
1 	I 

lti .  Z . - trn.'7]. 	In v. 3 lies 	r.or;•; 	oder 	1.0.317;:, 	da rtrp ent- 
sprechend den vorhergehenden und nachfolgenden Pluralen wohl 
ebenfalls Plural sein konnte. In v. 4 lese ich Its: statt riV?; dean 
das Praclikat hinter dem Subjekte verlangt genaue Kongruenz im 

Numerus. 	In v. 5 lies 'rst..':::;:iV., 	denn 	dreisilbiges til.F. '777? konnte 
hier keine Hebung tragen. 	In v. 6 hinter ,-17 ..  Hilfssenkung. 

18) 3+3 [1-111:;: 	— .9r1' ,.]. 
19) 3 + 3 + 3 [,,Irn — 1-,,,,,:il. — .11-11. 	In v. 2 wiirde 

r'i';:Nii gegen das Metrum sein. 	Die gedichtschliessende Bemerkung 
ist unmetrisch. 

Zeph an ia, cap. 3 (fiinfhebig)1). 
1) 5 	[rq.ir-i]. 
2) 5+ 5 [`t rIt — t't . ]. Hinter '.i7 	Hilfssenkung (daher t 16). 
3) 5+5 	[1:', Ntiti — 'it;Ya]. 	Da v. 2 	in dem aberlieferten 

Texte nur vierhebig ist, lese 	ich (nach Pe‘i.) ni-iIkti statt rliti. 
4) 5+ 5 [r17:7* — m-Tlin]. Lasst man v. 1 bis ri.-; 	reichen, 

so hat man einen unregelmassigen Vers von 4 Hebungen; zu seiner 
Heilung setze ich (nach Pe'S.) rrti.;-.7 hinzu. 

5) 5 + 5+ 3 [rs',-77 — -1-IN'7 — rAgt]. 	V. 2 iibersetze: „Jeden 
Morgen giebt er (mit) dem neuen Lichte sein Becht'. 	Odor ist 

"Iti 	zu lesen? 	In v. 	3 lies '-1 .[z: i4',. 

6) 5+5+5 [t;,rit1;:.# * — '1i ,  — n%tii,]. 	Lies t,'7,citi and 

in statt der Formen auf n-,-. =77TvI 
7) 5+ 5+ 5 P-,,trit — 171 	— tvi',.+‘;+1. 	Ilan streiche (nach 

1) Budde 	(D. hebr. Klagelied S. 35) sagt 	dariiber: 	„Das Schlusskapitel 
verlauft fast ganz in unserem Rhythmus, nur dass er nachltissig gehandhabt ist, 
und immer wieder die Kette reisst . . . 	Ich muss, urn nicht unvorsichtig zu 
erscheinen, in solchen Stiicken die Wahl freigeben, ob Zephanja das Schema 
gewollt und nur nachliissig angewandt hat, oder ob sich ibm unwillkiirlich die 
Itede meistens so ergoss". 
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Peg.) in v. 1 It.t. 	In v. 2 lies mit Wellhausen (nach LXX) rnrri 
,aus ihrem Auge" 	mid streiche 	das 	metrisch aberschassige 
vor 	-.1. . 

8) 5 + 5 + 5 + 5 [-T4.:'?, — rin'Vp] — 'Itit.: — rnt:tr)]. 	In v. 1 
ist r•t:Ir-p-tgq 	nachtraglich 	eingeschoben. 	In v. 2 	streiche ich n-., ; 
falls 	,*p 	richtig aberliefert ist, 	kann es nur als Infinitiv mit 
archaistischer Kasusendung gedeutet werden. 	In v. 4 lies 35Nt71. 

9) 5 + 5 [r17-1 	— it:M]. 
10) 5 + 2 	[,21,s 	— 	'r 	n]. 	Ich 	lese 	Inryr 	„sie 	bringen 

Schlachtopfer dar" 	(gemass arab. 4.;:.0  ) statt •,'Irl. 
11) 5 ± 5 + 5 [., 	— Imktr, — nt.5110. 	Die Anfangsworte 

tilrtr7 ti,t sind als unmetrischer Vorsatz zu nehmen. 	In v. 3 lies 
:7 	statt r-t?:?, 	da nur 	ersteres (mit Nesiga) die vor 1i' not- 
wendige Senkung darbietet, letzteres abrigens auch sonst nicht be-
legt ist. 

12) 5 + 5 [',7? — ',t”.^4:*]. 	Hinter 'i'71*4. Hilfssenkung. 	Lies 
in v. 2 trrrr and ergfinze ihn Burch die zwei Anfangsworte von str. 13. 

13) 5 + 5 + 5 [=!; 	— rin7;`)n — 1,117p]. 	. 
14) 5+5 [nitp-  — tv.51-1 .̂]. 	Damit v. 1 	nicht vierhebig 

I 	I 

• ausfallt, lese ich ri=. •+;1. 
15) 5+ 5 [1* — `6>1. In v. 1 lies mit Wellhausen 'Trz,r,t7; 

,deine Widersachee. 	In v. 2 	steht ein metrisch uberschussiges 
Wort; so mag man entweder rtli..,  als Glosse zu '::^nis.);+ l'21] oder 
',rip:,  streichen, im zweiten Falle aber l':"7.p lesen. 

16) 5 ci.v. 	Der Vorspruch wird Prosa sein. 	Lies nilt,). 
17) 5+5 [vntii•,  — •iri,-.!nt — n1-4]. 	Woraus Vin1r77 ver- 

schrieben sein wird, vermag ich nicht zu entscheiden. 	Der letzte 
Satz (streich I:" .,.,!) gehort zur folgenden Strophe. 

18) 5 + 5 PirIctt,rt — rirri. 	Ich halte den Text bis ,r,..7 far 
korrekt mid iibersetze : 	,,Die vom Tempelfeste mit Gewalt Fern- 
gehaltenenl) werde ich sammeln ; sie sollen wieder zu dir gehoren". 
Weiter ist Wellhausens Konjektur mtip; ansprechend. 

19) 5 + 5 [t-rtyr; — 'npt.; — tv;i0. Indem ich t•Ii 	'Iii in 
ptjp,  ',;t! 	Undere , 	erhalte ich 	sowohl 	einen fanfhebigen Vers 	als 

1) Oder „Entfernten", vgl. Schwally, Z. f. a. W. 1890, S. 208. 
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auch passenden Sinn („ich will deine Bedranger unterdriicken"). 
In v. 2 lies zweimal das Nomen im Maskulin. 	Der letzte Vers 
wurde mit Unrecht bisher als verderbt angesehen, abgesehen davon, 
Bass 'vntr.';; 	als sites Einschiebsel zu 	entfernen ist; 	er ist zu 
iibersetzen: Jell werde s i e zu Ruhm und ihre Schmach zu Ehre 
machen". 	Die Verkennung dieses 	schonen, 	aber pragnant aus- 
gedrackten Sinnes muss schon in 	sehr frac Zeit zurackgehen; 
denn 	die 	folgende 	Schlussstrophe 	dieses 	Kapitels 
ist nichts anderes 	als eine ungliickliche prosaische 
Glossierung der vorhergehenden, 	missverstandlich 
g e w o r d en en St e 11 e. 	Genauer gesagt paraphrasieren die Worte 

1 ,, str. 19 bis rir-7, 	der Rest aber 'soil 10 .1r1 ri;.+4 bis Int-t7;V 
inaz .4.  erklaren, das man anscheinend zu tr1:%# veranderte. Hinter 
01177;tit, Hilfssenkung. 

H a g g a i, cap. 1 (vierhebig). 	- 
1) Prosaeinleitung. 
2) 3+4 ['ri'; 	 — ni.4;71'?]. 	Der Vorspruch von r* bis .-15:.ti7 

ist Prosa. 	In v. 2 lies 	n.,4-r 	ri,! rt.  t4', „noch 	kam 	nicht 	die 
Zeit" statt rtw 	ti -rq rtb. 

3) Prosa. 
I 

4) 3+4+3 [crN — 54;7tp — ='71).7]. In v. 2 betone t;Tiz. 
5) 4 [4.+1.;]. 	Der Vorspruch ist Prosa. 
6) 4 +3+3+3+4 [L7,7; — rr.i#I? — rrrieq.),.? — i3 — 

m120. 	In v. 5 ist die Wiederholung '-lris)7; hinter -,rriir.pv; gram- 
matisch iiberfhissig und wird durch das Metrum als Einschiebsel 
erwiesen. 

7) 4 [1:1'7]. 	Vorspruch prosaisch:,  
8) 4 4-4 [)7 — -1;;kr.)*J. 	Hinter trlitc.:;-.71 Hilfssenkung. 	In 

v. 2 streich , vor ri*It und lies gemass den Konsonanten '1 .m. 
Der Nachsatz rr:rp 77:t.2 ist Prosa. 

9) 4 +4+4+4 + 4 [t.lr'? — im — nit.t4.• — 	-1.r,i — irri]. 
V. 3 wird hier wohl zur rhythmischen Rede gehoren. 	Hinter t+rj 
Hilfssenkung. 	 , 

10) 4+3 N.,:,7? — ;7'71=-21 	Das .Metrum giebt Wellhausen 
Recht, wenn er (nach LXX) t-1:. 	streicht und seine Entstehung 
auf das vorhergehende -m-':V zuriickgehen lasst. 

11) 3 + 4 + 4 + 4 + 4 + 3 [rjr: — lr,In — 7r7:1;:t-, — 
rmiNn — rozrftr, — trez]. 	Beachte in v. 2, 3, 5 sechsmaliges 

T T , IT 	 •T - 
, mit Hebung.  

Der Rest des Kapitels besteht aus reiner Prosa. 
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L Buch Mosis. 
cap. 4, 23-21 (Spruch Lamechs), dreihebig. , 
23) 3 + 3+ 3 + 3 [17;12 — 'tirp.i* — ', p,17.,  — ',1-.1r4 	Die 

rhythmische Rede fangt erst mit p' 	an, nicht mit ;1'71;1 MIT, wie 
das Metrum darthut. 

24) 3 + 3 [vp — rvi,14.;]. 	In v. 1 streiche ich 	, das nach 
dem Morengesetze eine Hebung tragen miisste, dann aber den Vers 
vierhebig machen wiirde. 

c a p. 9, 25-27 (Segenspriiche Noahs), dreihebig, ausser dem ersten. 
25) 5 [7117*]. 	Ich streiche ITM.  , da sonst die zu den folgen- 

den Spriichen nicht so passende Versform 2 + 4 herauskiime. 	. 
26) 3+ 3 [101;j — in'.0. 	Betone v. 2 xixLxxx z. x . 
27) 3 + 3+ 3 [ri 	— to4 — it'i]. 	Ich berechne in jeder 

Segolatform die Tonsilbe mit 3, die folgende mit 2 Moren: also 
kends' I an --= 2 +3+ 2 Moren. 

cap. 14, 19-20 (Segen Melchisedeks), vierhebig. 
19) 4 + 3  [li''?.! — I7M1].  
20) 3+3+4 [1:ri.? 	— tr.1.: 	— ',#]. 	In v. 1 hinter 1V-11 

Hilfssenkung. 	In v. 2 betone iv*-0.tiki. 
cap. 25, 231). 	(Bescheid Jahwes bei Rebekas Niederkunft), 

fiinfhebig. 
23) 5 + 5' [Tsvp — .-1451n. 	Das hinter V5p; 	stehende 

vIntr  wird durch das Metrum als erklitrender Zusatz zu V5;‘,7, 
das wie I .r.;';:; keines Verbs bedarf, dargethan. 	Streich :1 vor v7. 
Lies erstes , p.1;5 mit Senkung, zweites mit Hebung. 

cap. 27, 28-29 (Segen Isaaks fiber Jakob), fiinfhebig. 
28) 5+ 5 [IzttT:M — 1.6nrTfl. 	Ich lese mit den Masoreten 

•,;:,:n.43V, 	da es, 	wie' das Metrum darthut, mit =11 und nicht mit 
1,t4 parallel steht. 

29) 5 + 5 [1:1,1pL,t 	— Tp.t. — 'Tri r]. 	V. 	3 	bleibt fiinfhebig 
(mit Hilfssenkung hinter ntintri ) auch wenn man mit Riicksicht auf 

die Grammatik die Plurale '-1,,t und triIp in ..;r-Akt und ',.147; 
umandern wiirde. 

cap. 27, 39-40 (Segen Isaaks fiber Esau), fiinfhebig. 
39) 5 + 3 [.1 .1.4:).in —',M. 

1) Man erwartet in cap. 22, 16 nach dem einleitenden tIlt-111:3,2 	eine 
metrische Rede; doch liesse sich ohne einige gewaltsame Streichungen das Fol-
gentle nicht metrisch lesen, weshalb ich die Frage nach der Form dieser Rede 
nach offen lasse. 
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40) 5 + 5 [-#,r, --- rtc)s* 	In v. 1 betone ',:.',1, doch r-it,3, 
nach dem Morengesetze. 	In v. 3 nehme ich .1%;$ 	rin.1 als Prosa- 
einschub. 

cap. 49, 1-27 (Segen Jakobs caber seine Sane), in dreihebigen 
Versen. 

In str. 4 (3 + 3+ 3) 	erweist sich das letzte Wort t-T1A 	als 
metrisch iiberschtissig , wie es such dem Sinne nach neben der 
2. pers. 1:;- `,-0-: storend wirkt; 	es 	wird also Glosse 	zu Irr: 171Y:-.irt 
sein. 	Oder ist es fur n'7t:t, 	„Fluch" 	verschrieben und stellt die 
Uberschrift der zwei folgenden Strophen dar ? 

In str. 6 [3 + 3 + 3+ 3] 	lies 	1:1 .5t1 	statt Imiklil mit Hilfs-. 
senkung). 

In str. 13 [3+ 3 + 3] streich tro7p4: „Zabulon wird am Gestade 
(ti-irt) wohnen, am Gestade der Schiffe". 	Lies (nach Pei.) l'14*?- iv. 

str. 19, die in so auffalliger Weise die prophetischen Sprtiche' 
unterbricht , 	erweist 	sich 	durch 	ihre 	Vierhebigkeit 	als 	spaterer 
Einschub. 

In str. 24 [3 + 3 + 3 + 3] enthalt v. 4 eine Hebung zu viel; 
demnach muss man wohl (abgesehen von der A nderung tv.,570 rq't 
hinter •pt 	stellen; 	Streichung 	von 	ersterem 	ist 	metrisch 	nicht 
zulassig. 

In str. 25, [3 + 3 + 3 + 3+ 3] erweist das Metrum nran als 
erlauternden Zusatz zu r14'I „mit Segen aus der ruhenden Tiefe". 

In str. 26 [3 + 3 + 3 + 3]. Ich streiche ti,;t; r5-14 als sinn-
storenden Einschub und acceptiere die Konjektur -7, 4n.-.;-!. 

2. Buch Mosis. 
c a p. 15, i—is, 21 (Siegesgesang fiber Pharao), vierhebig. 

str. 2 betone ich 	r.-:: r'-7?n ii.t. 
tlirtl'? ''? l'7r; 

i't3 	''r.3 	,... 
Irl.-:7;7;.1 	1;t3 	V7..:t 	. 1:r. 

Dass die ersten beiden Glieder je 	dreihebig sind, lehrt ihr 
Vorkommen in dem mit dreihebigen Versen durchsetzten Psalme 118; 
dann aber muss der Abschluss der Strophe vierhebig sein, was nur 
nach Veranderung von ,:•,:f1.,t•t in 1,t3 der Fall ist. 

In str. 4 [4 + 4] v. 1 findet sich eine iiberschiissige Hebung, 
also ist entweder *•+rn zu streichen oder m.,-, 1-1174..,  statt t;= ;1'7: zu lesen. 
str. 5 -[4] 	v. 1 	enthalt flint' Hebungen ; 	streiche 	darum 	n',7;i1vp. 
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Str. 11 besteht nach dem mason. Text aus 3 dreihebigen Versen, 
was in vierhebigen Gedichten nicht zulassig ist; darum lese ich 

T. 1 	(nach i/i 86, s) 17,n',:lir; statt tr'?ti?.. 
cap. 17,16 (Mosis Spruch beim Altar 1; r'ini"), 3+4 Hebungen: 

n'; 	'1;17; 	p57; 	rt.ir.ro? 	nv17.1'727? 	I 	:75 	o 	.1,-,.-,  
Der Sinn ist offenbar: 	„Hebt die Hand (d. i. schwart) caber dem 
Panier Jahwes , dass zwischen Jahwe und Amaleq ewiger Krieg 
herrschen soil" ! 	Der Altar hiess hiernach eigentlich n: n, wovon 
.i; nlln" nur eine spatere Umformung ist. 

• 3. Buch Mosis. 
cap. 10, s (Mosis Citat fiber Nadab und Abihu) 5 Hebungen: 

'.1.,; t:, r1 1,5 	np-''',7 	tiTo ,:'-"R 
cap. 26, 3-45 (Schlussrede zum 	Gesetze). 	Ohne jetzt naher 

auf dieses lange metrische Stuck einzugehen , sei hier nur seine 
Form als vierhebig (nach Art der Qohelethverse) festgestellt. 	D a -
mit ware ein weiteres Gegenstiick zu den metrischen 
Reden am Ende der Bucher Genesis und Deutero- 
nomium entdeckt. 	Penn dass cap. 27 nur als Nachtrag zu 
dem Gesetzbuche zu gelten hat, ist von den Exegeten schon vorher 
erkannt worden. 

4. Buch Mosis. 
cap. 	6 , 24-26 (Priestersegen) scheint urspranglich metrisch- 

vierhebig gewesen zu sein; wenn namlich in str. 25 `ter 7" gestrichen 
wiirde, bleiben die regelrechten Verse iibrig: 

!? 	'nkt., 
• 	 0 	0 	I 

Illi.  r1-!" titr 	 I 	V71, 141.3 	11 	I 	T.'17N5n 	'rl?.' 

	

ti;1,5 I' 	toin7 1 TI;A 
T 	: 	.r: 

cap. 10, 35 (Spruch beim Aufheben der Lade) 4+ 3 Hebungen. 
cap. 10, 36 Spruch beim Niedersetzen der Lade) 4 Hebungen. 

,rte, das mit nin;') im poetischen Stile gleichbedeutend ist (vgl. 
Deuteron. 33, 17), muss als Glosse entfernt werden, ebenso wie in 
1p 68, 18 it1 .4 -1;1?t,t neben tr7thl. 

cap. 21, 14-15 (Citat aus dem Buche der Kriege Jahwes), 
vierhebig. 

! 	, 
14) 4 [DY?r,1r1]. 	Das letzte Wort l'i7N muss 	aus Granden 

der Metrik und Grammatik als Glosse zu ="1:n9ri angesehen werden. 
15) 4 + 3 [n!..:  — n;?in]. 	Streich 7 vor V. 1. 
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c a p. 21, 17-18 (Brunnenlied), dreihebig. 

{ 	

17) 3 [t]. 	 .. 
18) 3+3+3 [nY•lit — tsYM --- trhtntP4]. • .i- 	T 	-r 

Ich kann mir nicht denken, class diese 4 kleinen, wenigsagen-
den Verse ein vollstandiges Lied darstellen, und dazu noch ein 
solches, das das Volk, nicht etwa ein Stegreifdichter gesungen habe; 
es wird also wohl nur der Anfang eines grosseren, zur Zeit der 
Redaktion von Numeri allgernein bekannten Liedes sein. 

cap. 21, 27-29 (Spruch -ilber Hesbon), dreihebig. 
27) 3+3 [r.I4M — Tirs44 
28) 3+3+3+3 [iitt51::1; — limp — nt;:in — #1;•t]. 	Be- .  

achte die genauen Reime. 	In v. 3 vokalisiere ich t-lipkt und lese 
.n! 	oder 	-11. 

29) 3+3+3+3 [t974 — Im.r.; 	h — r1.110t — liro]. 	In 
v. 1 streiche ich =I'M als Glosse zu tir'r-t!,  und lasse v. 3 mit , 	 --r  
-rtri beginners, 	Der folgende Zusatz 	(30), 	der bisher unter An- 
weridung von 	verzweifelten 	Interpretationskiinsten 	als 	zum 'n.p,.  
gehorig betrachtet vvurde, ist nach Ausweis des Me trums 
und Sinns die prosaische Fortsetzung von v. 25, wo die 
Erzahlung durch einen Exkurs unterbrochen worden war; man 
iibersetze demnach: ,,Auch von ihrem (sc. der Amoriter) Neubruch-
land ging  (ihnen) verloren (der Stitch von) Hesbon bis Dibon mid 
Naschimbis Nofali, d. h. bis Medeba". 

5. Buch Mosis. 
cap. 32, 1-43 (Abschiedslied Mosis), in dreihebigen Versen. 

	

I 	I 

	

str. 5, v. 1 lese ich t':112';' 14.; 	ib rtryd 	„Mel 	handelten an 
ihm seine Kinder, an ihrem Felsen". 

	

I 	I 

str. 10 (3 + 3 + 3 + 3) lies ti;. 'ir, str. 13 (3 + 3 + 3 + 3) 

streich 1 vor V•pp;:.  
str. 14 (3 + 3 + 3) rechtfertigt das Metrum die Herilbernahme 

von tl';.4t:,31 in den zweiten Vers (betone ',7; rai);17); in v. 3 lies 4i, I. 
str. 	16 	(3'-l- 3) 	muss 	z-triziti 	statt 	rihrin, 	IrIkt .: 	statt 

1Mki;',  gelesen werden. 
In str. 20 (3+3+3+ 3) erweist das Metrum das einleitende 

'17;Ni+1 als nachtraglich zur Erklarung eingeschoben. 
In str. 24 (wohl 3+3+ 3+3) ist v. 2 zu kurz, v. 3 zu 

lang; ich weiss kein Heilmittel. 
In str. 35 (3+3+3+3) bestatigt die Metrik die A nderung 

von 	in ti•+'? (Marti). 
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In str. 39 (3 + 3 + 3+ 3 + 3) lies v. 1: NIA  In-3 ., 	rizS 	INI. 
In str. 40 (3 + 3) ist das erklarende ,r71ct.:37 metrisch unmog- 

lich 	und 	zu streichen (vgl. str. 20). 	Lies Hilfssenkungen hinter 
'nui37.) 	(str. 	4), i;.! (str. 	14), 	tn-jim und 	'n7p..); (str. 	17), 	riv,sr:In 
und  •m,3 (str. 20), 711- 	(str. 25), rrilp.! (mit vorhergehendem hebungs- 
losen nn ii ?) (str. 28), rl'n'17? (str. 32), =inT? und rrnr17 (str. 35). 	Ferner 
andere wohl 1D-1 	(str. 3) in i• n. 

c a p. 33 (Segen Mosis), dreihebig. 
In str. 	2 	(3 + 3 + 3 + 3 + 3) 	miichte 	ich 	statt 	ini 	rilt.t...  

konjicieren : 	1:21  ',-:r: 	14•2: t:, . 
str. 6, v. 1 	iibersetze 	ich 	„und seiner Mannen werde 	eine 

(grosse) Zahl". 
str. 7 (3 + 3 + 3 + 3) lese ich v. 3 V.R7,4_,,, 	v. 3 1,', tIc 	In:. 
In str. 8 (3 + 3 + 3) ist das metrisch unmogliche I-.;. cr! zu 

streichen. 	. 
Will man in str. 12 mit LXX das erste -+1 	streichen, so 

TT 

muss auch 5,  vor rrcc fallen; erst dann hat man einen dreihebigen 
Anfangsvers. 

In str. 13 	(3+3+ 3) 	ziehe 	ich vor,  , nach Gen. 49; 25 br.;- 
statt 'Dy,; zu lesen. 

In str. 19 (3+ 3 + 3 + 3) lies /D111 mit dem Artikel. 
Lies str. 22 (3) li4rrir? pir! r1-1ti 11. 
In str. 26 (3+ 3 + 3) widerspricht das Metrum nicht der 

iiblichen Konjektur ltc. 
In str. 29 (3+3+3+3+3+3) konjiciere ich v. 3: 1 t•tt-t' '673, 

v. 4 i3.-1r: 	„Ein Schild ist er und deine Hilfe , 	und einer, 	dessen 
Schwert dein Stolz ist". 	Lies Hilfssenktingen hinter '1,517; (str. 2), 
',1";  (str. 	10), VIVI,  (str. 	19), c,trin (str. 20), rr„rzp7. 	(str. 21), 
114 	(str. 28). 

Metrische Inkorrektheiten weisen noch auf str. 8, v. 1-3, 21, 
v. 2-3, 27, v. 3-4. 

Buch Josua. 
Dieses Buch scheint keine metrische Stelle zu enthalten als 

cap. 10, 12-13 (Citat aus dem Buche des Rechtschaffenen), vierhebig. 

f 	
12) 3+ 3 [cin — Itti]. 	Hinter viz+c Hilfssenkung. 
13) 4 + 3 [nl,p,  — 1,..c*]. 	Hinter t'ir Hilfssenkung. 

Man beachte, dass auch das zweite Citat aus der gleichen alten 
Quelle 2 Sam. 1, is ff. in vierhebigem Masse gedichtet ist. 
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Buch der Richter. 
cap. 5, 2-31 (Deboralied), siehe friiher Bd. L, S. 572ff. 
cap. 9, 7-15 (Jothams Parabel), dreihebig. 
7) 3+ 3  fot.,.*— vr.-0;'kz1  
8) 3+ 3+3+3 [0,4'7.t — 1'27.9 --1DtV. 	In v. 2 lies tr.ir'm 

mit Hilfssenkung. 
V. 3 fg. zahlt in der masoret. Textgestalt 5 Hebungen; da der 

Sinn keine Verkiirzung des Wortlautes gestattet, so warden drei-
hebige Verse herzustellen sein, und zwar mit Einfiigung von t 

rtk'D'  LI (vgl. str. 9, 12, 14) 	hinter rre?,. 	Statt tvi'n; 	lies 	rt . ;',1;. 
9) 3+ 3  + 3+3  [n1n — "I — t 14'M --" 1";r1.1 
10) 3+3 	[rnt,:r1', — 17,:•q]. 	Streich 	tn,4r7 	als 	metrisch 

iiberschiissig. 
11) 3+3 -t- 3+3 [n;z.n11-1 — 711.1,0 	rt — rqitri — tr4r7]. 
12) 3+ 3 [viiil, — :14'2T]. 	Streich ti' 1.t 
13) 3+ 3+3+ 3  [?P aft — '1:j.i1,r —=v4;:tv — Irpt7r ]. 
14) 3+3 [-Tw.',,.* — .1]. 	Ich streiche t,*r7-', 	und lese 

-it.,:;,7 statt '7-* was auch den Dativen in str: 8, 10, 12 entspricht. 
. 	15) 3+ 3+ 3+3+3+3  [D'IP?;.i — t'r.ntP? — n'?;' — ''' 44 
— ,t,p* — ri:411.t.g. 	In v. 1 fordert das Metrum ros.:.t. 	Die 
Trennung des ,ril von t,rp:47p lasst sich rechtfertigen durch den 
Gegensatz von ,z* zum folgenden t3;',1T. 	V. 5 hat eine Hebung 
zu viel, es ktinnte vielleicht ehemals -lip? statt Ir,m-v? im Texte 
gestanden haben. 

cap. 14, 14 (Ratsel Simsons) 4+3 Hebungen. 
cap. 14, is (Auflosung des Ratsels) 4 Hebungen:  
cap. 15, 16 (Spruch Simsons) 4 + 4 Hebungen. 	Ob trri:n 

oder v;:r117p1 zu lesen 1st, 	lasst 	sich 	mit Hilfe der Metrik nicht 
darthun. 
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Zu den Codices Sinaitici. 
Von 

Eberhard Nestle. 

In dem mir heute zugekommenen dritten Hefte des einund-
fiinfzigsten Bandes der Zeitschrift erwahnt Dr. J. Oestrup S. 453 
„die von Mrs. Gibson veroffentlichte Reihe von Studia Sinaitica" 
(Cambridge 1894-96, I—V. 40), insbesondere ihren Katalog (Nr. III 
der Serie), 	hebt hervor,  , 	dass wir „bei dem ziemlich •o b e r- 
fl a chile h en 	Charakter 	der 	Kompilationen 	der 	ge- 
1 e h r t en englisch en Dame caber manches, namentlich die stark 
vulgarisierende Sprachform unklar geblieben seien und sagt in einer 
Anmerkung, dass sie „wohl nur um recht gelehrt auszu-
s eh e n ", den Handschriftenkatalog in griechischer Sprache and mit 
griechischen Zahlbuchstaben herausgegeben habe; englisch oder auch 
lateinisch ware gar zu einfach und zu praktisch gewesen. 

Als Mitglied der deutschen morgenlandischen Gesellschaft mid 
als Mitarbeiter an den Studia Sinaitica muss ieh gegen diese Be-
merkung protestieren. 

1. llie Studia Sinaitica werden von Mrs. A. S. Lewis, aller-
dings in Verbindung mit Ihrer Schwester Mrs. M. D. Gibson heraus-
gegeben. 

2. In dem von der letzteren bearbeiteten Katalog der arabischen 
Handschriften erwahnt sie ausdriicklich, dass die Erlaubnis die Hand-
schriften auf dem Sinai zu katalogisieren an die Bedingung geknupft 
war, 	dass die Kataloge auf dem Sinai zu bleiben hatten, und ver-
weist ausdrucklich auf die Einleitung zu Nr. I der Studia, wo von 
Mrs. Lewis gesagt ist (p. IX).: 

I would draw attention to the condition under which we 
obtained permission to examine all the Syriac and Arabic books 
in the Convent. 	The most important was that a list of these 
should be made out in the Greek Language and should be left 
in the Convent, we taking an accurate copy with us on our 
departure. 	On the fulfilment of this obligation depended other 
concessions made to us and to our fellow-travellers, which need 
not be specified here. 
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• This book is therefore bilingual throughout, the desciiptive 
part being in English and Modern Greek. 

Mrs.  Gibson sagt weiter: As our stay was limited to fourty 
days, it was finpossible for me to do more than indicate the 
contents of each volume, Without going into detail. 	There may 
therefore be some interesting things that have escaped my obser-
vation, hitt I trust that this list may be a guide to future 
travellers in making further researches. 

Bescheidener kanu von einer Arbeit nicht gesprochen werden. 
S. 4M, Anm. ,2 sagt Oestrup: „Von sonstigen bibliographisehen 

Merkmalen bietet A unten auf fol. 2r die Notiz: 1309.tov Xi,' d. i. 
Buch 	Nr. 	39 	(in 	irgend 	einem ' Blicherverzeichnis 	der Kloster, 
bibliothek)". 

Damit vergleiche man den von Oestrup. angefithrten Katalog 
von Mrs. Gibson unter ,Nr. 39 '44gtverittivov and p. VII 	„the 
volumes were all already num:tiered'. Die nachst feblende :dimmer 
ist 64; das k8mite,. Oestrups B sein. 

• Uber weggekonun.  ene Miss. s. such Mrs. Lewis am Schluss der 
Introduction zu Nr. I, p. X, 

[11. Dez. 1891.] 
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Zur Textkritik des Kudatku Bilik. 
Von 

Dr. rued. .Otto Alberts (Berlin). 

Durch die im Auftrage der Kaiserlichen Akademie der Wissen- 
schaften zu St. Petersburg bewirkte Herausgabe 	eines Facsimile 
der uigurischen Handschrift des Kudatku Bilik (St. Petersburg 1890) 
hat Herr Prof. Dr. W. Radloff sich ein grosses Verdienst um die 
Sprachwissenschaft erworben. 	Die von demselben bekannten Ethno- 
logen und Linguisten redigierte und 	1891 	erschienene 	kritische 
Textausgabe , die mit einer sehr wertvollen Einleitung ausgestattet 
ist, fiihrt den Titel: Das Kudatku Bilik des Jusuf Chass-Hadschib 
aus Balasagun. 

Es ist der Zweck dieser Zeilen, nachzuweisen, dass die beiden 
letzten Worte „aus Balasagun" fortfallen nrassen, weil sie auf un-
richtiger Lesung des Originaltextes beruhen. 

Da nirgends sonst im Texte die Stadt Balasagun erwahnt wird, 
so 	handelt 	es 	sich 	lediglich 	urn 	die Lesung 	des 	Originaltextes 
S. 3, Zeile 	11 bis 13 v. o. 

Radloff hat diese Stelle folgendermassen transskribiert 1): 

„pu kideipni am qauqny (ajmy,0 Palazajun mawlutluq 
parjys CO idizi dr turura , 

und folgendermassen iibersetzt 2): 

„Dieses Buch , 	these Verse (hat verfasst) ein Dann, der aus 
Belassagun gebiirtig und der Besitzer 	 ist". 

Vergleicht man die Radloff'sche Transskription mit dem Original-
text, so ist zunachst zu konstatieren, dass, um die Stelle verstand-
lich zu machen , Radloff geglaubt hat, die beiden Worte am and 

1) Pa %CH b, Zeile 6-4 v. u. des transskribierten Textes. St. Peters. 
burg 1891. 

2) Fol. III b , 	Zeile 	16-18 	v. o. 	des 	Facsimile- Textes. 	St. Peters- 
burg 1890. 

Bd. LI. 	 47 
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ajmyg einschieben, bezw. erganzen zu miissen : geben die Worte 
des Originaltextes ohne die Radloff'schen Zusatze, also die Worth: 
„pu kidlipni qa;tqny Palazajun mawlutluq pargys (?) idizi ar 
turur", fur sich betrachtet, keinen verstandlichen Sinn? 	Ich glaube 
wohl , vorausgesetzt , dass man die beiden zwischen qauqny und ' 
mawlutluq stehenden, 	getrennt 	geschriebenen Worth nicht, wie 
R. gethan, als ein Wort und Palazagun, sondern als zwei Worte 
und pilli sanaqat liest mid vorausgesetzt, dass man in pargys das 
pers. perhiz = Diat, Enthaltsamkeit wiedererkennt, in &tuna das 
osman. erdirir = lasst gelangen. 	Das piles in qauqny piles der 
streitigen Stelle ist ebenso geschrieben, wie das pita in edqarlary- 
pill" auf Seite 2, Zeile 10 v. o.; 	es liegt kein zwingender Grund 
vor, hier pall, dort pales zu lesen. 	Da 	ferner das finale un von 
dein finalen t in der uigurischen Schrift nur darn zu unterscheiden 
ist , wenn, 	was 	hier nicht geschehen , 	durch 	einen 	diakritischen 
Punkt fiber 	dem finalen n angedeutet ist, 	dass nicht t, sondern 
un zu' lesen ist 

	

	so liegt ebensowenig ein zwingender Grund vor, , 
hier un zu lesen und, wie R. will, sagun. 	Zweifellos fangt das 
Wort mit s an und hat an drittletzter Stelle den Konsonanten 
cain oder gain , 	der vor dem finalen t (welshes ich an Stelle des 
un lese) 	dem Worte 	subskribiert ist. 	' Erwagt man 	nun, dass 
zwischen dem Anfangs-s und Schluss-t sechs Erhebungen des kalem 
mit der Lupe zu unterscheiden sind, so zwar, dass erst den beiden 
letzten, dem Wortende naheren beiden Erhebungen das cain sub-
skribiert ist, so muss man sanaqat lesen : auf die 3 a je eine, auf 
n eine, auf q = cain zwei Erhebungen, zusammen sechs. 	Noch 
mehr springt das in die Augen, wenn man das sagantin = sa-
qatinl) = sacatin Seite 103, Z. 1 v. o. zur Vergleichung heran- 
zieht , auch beziiglich der Stelle 	des 	subskribierten Cain; 	ebenso 
dic drei verschiedenen Schreibweisen von qanaqat Seite 4, Z. 1 v. o. 
und Z. 6 v. o. und Seite 5, Z. 2 v. o. 

Die Form erdirdi = liess gelangen, findet sich. z. B. Seite 16, 
Z. 18 v. o. 	Dass statt' synacat = Kunst sanacat geschrieben ist, 
beweist nichts gegen meine Lesung ; 	man hort z. B. osm. statt 
mysqab (Bohrer) matqab , statt mythare (Lederflasche) matara; 
kom. statt insan (Mensch) asan u. a. m., das Wort 1st also ge-
schrieben, wie es gesprochen wurde. 

Endlich korrespondiert meine Lesart mit der Einleitung in 
Versen Seite 7, Zeile 4 v. o. if., 	wo 	hiinerliq 	er 	dem 	sanacat 
idizi entspricht, ki.;iler bay dem mawlutluq idizi und fezail 
oqugar bile araste dem perhiz idizi. 	Es ist also zu tibersetzen : 
Die s es Buch und dies e Verse lasst (zu uns) gelangen d. h. 

1) Cfr. S. 8 , Z. 18 v. o. dewlet syfanty statt syfaty ist dialektische 
euphonische Epenthesis eines n vor t, wie z. B. im sag. ti/man6 (Dolmetscher), 
im koman. alpant ---• dem ar. elbette, natiirlich. 	Im osm. fyrsant statt fyrsat 
(Gelegenheit): 
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verdanken 	wir 	einem 	kiinstlerisc.h 	hochbegabten, 
hochgeborenen und sehr tugendhaften Manne. 

Schlies.slich will ich es nicht unterlassen, noch hervorzuhehen, 
dass auch A'ambery (Uigurische Sprachmonumente und das Kudatku 
bilik. 	Innsbruck 1870. 	S. 45) 	schon 	die 	fragliche 	Stelle 	zwar 
nicht ubersetzt, 	aber 	doch, 	so weit 	er sie entzilfern zu ktinnen 
glaubte , folgendermassen transskribiert hat: 	Bu kitabni kauknt 
bile saat mewludlik 	 idisi er turur. 	Nan braucht also 
nur sana`at statt saat zu lesen und zwischen mewludlik und 
idisi des Wort perhiz einzuschalten, um den unverstummelten Text 
zu erhalten. 

47 
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Aufruf. 

' Nachdera Seine Majestat der Kaiser durch AllerhOchsten 
Erlass vom 10.,Mai 1897 die Mittel zur Herausgabe eines Worter-
bteches der agyptischen Sprache Allergnadigst bewilligt haben, 
haben die Konigl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin, die 
Konigl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen, die Konigl. 
Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig und die Konigl. 
Akademie der Wissenschaften: zu Munchen eine Kommission 
zur 	Leitung 	dieser Arbeit 	eingesetzt, 	die 	aus 	den Unter- 
zeichneten besteht. 

Das „Wiirterbuch der figyptischen Sprache" soli den ge-
samten Sprachschatz umfassen, den die in hieroglyphischer (bez. 
hieratischer) Schrift geschriebenen Texte uns bewahrt haben; 
die demotischen und koptischen Texte sollen dagegen nur so 
weit herangezogen werden, als es die Erklarung hieroglyphisch 
geschriebener Worte verlangt. 

Die Sammlung des Materiales erfolgt vermittelst des be-
sonderen bei dem „Thesaurus linguae latinae" ausgebildeten 
Verfahrens, das es erlaubt, fur jedes Wort sfimtliche Belegstellen 
mit verhaltnismfissig geringer Miihe zu vereinigen. 	Bei der 
schliesslichen Verarbeitung dieses Materials werden dann nattir-
lich nur die wesentlichsten. dieser Belegstellen angefart. — 
Die Dauer der Arbeit bis zum Beginn des Druckes ist auf etwa 
elf Jahre berechnet. 

Die Durchffihrung theses grossen Unternehmens hat aber 
zur Voraussetzung, dass den Bearbeitern die erhaltenen Texte 
in moglichster Vollstfindigkeit und Genauigkeit vorliegen ; es 
mtissen auch solche Inschriften und Papyrus verarbeitet werden 
kOnnen, die noch unveroffentlicht sind, und es muss freistehen, 
die schon verOffentlichten Texte, wo es notig erscheint, nach-
zupriifen. 
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Dies wird sich nur erreichen Lassen, wenn wir auch ausser-
haIb des Kreises unserer Mitarbeiter die notige Unterstittzung 
finden. 

In An erkennung dieser Notwendigkeit hat der Internationale 
Orientalistenkongress in seiner diesjithrigen Tagung zu Paris 
den Wunsch ausgesprochen : 

que le service des Antigua& d'Egypte , les Administrations 
de Musee,s et les Societes savantes facilitent rexecution de 
tette grande entreprise et communiquent aux savants charges 
de ce travail les documents dont Rs auront besoin. 

In tbereinstimmung mit diesem Beschlusse richtet nun-
mehr die unterzeichnete Kommission an die wissenschaftlichen 
Gesellschaften und Korperschaften, an die Verwaltung der Alter-
turner Agyptens, an die Vorstande der Museen, an die Besitzer 
agyptischer Sammlungen und an alle Fachgenossen das ergebenste 
Ersuchen, ihr neu entdeckte oder sonst noch unbekannte Texte 
in Abschrift, Abklatsch oder Photographie mitzuteilen und ihr 
die Richtigstellung bereits veroffentlichter Texte zu erleichtern. 
Die Kommission geht dabei far sich und ihre Mitarbeiter aus-
drttcklich die Verpflichtung ein , alles ihr so Zukommende als 
vertraulich mitgeteilt zu betrachten und es weder zu veroffent-
lichen , noch fur andere Zwecke als die des Worterbuches zu 
benutzen. 	Auf der andern Seite werden wir uns eine Freude 
claraus machen , auch schon wahrend der Arbeit den Fach-
genossen Auskunft fiber das Vorkommen einzelner Worte zu 
erteilen. 

Alle Mitteilungen und Anfragen , die das Worterbuch be-
treffen, bitten wir an den mitunterzeichneten Prof. A d. Erman 
(Berlin C., Lustgarten, Konigl. Museen) zu richten. 

Berlin im Dezember 1897. 
• 

Die akademische Kommission zur Herausgabe des Worter- 
buches der agyptischen Sprache. 

Ebers. 	Erman. 	Pietschmann. 	Steindorff. 
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